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BUCHBESPRECHUNGEN 
KAMMEYER, HANS F.: Die schtnen Zauberniisse (Hamamelis- 
gewiichse). ,,Die Neue 13rehm-13ficherei" Nr.: 194. Witten- 
berg: A. Ziemsen 1957. 92 S., 69 Abb. DM 4,5 o. 

Mit diesem Heftcheil der Neuen 13rehm-13iicherei wird 
in recht ailschaulicher Weise auf die bislang in unseren 
G~Lrten lind Parkanlagen nu t  selten a ls  Zierstr~Lucher 
vertretenen Hamamelidaceeii aufmerksam gemacht. 

Der besondere Wert des Heftes liegt darin, dab sein 
Inhal t  sich Ilicht in der 13eschreibung der Sippen dieser 
Familie sowie den Angaben tiber deren Verbreitung, Ver- 
mehrung usw. ersch6pft, sondern dem Praktiker wie dem 
Liebhaber zugleieh ein Werkzeug in  die Hand gibt, mit  
dem er in der Lage ist, die Formeiimannigfaltigkeit der 
ftir die klimatischen Verh~Lltnisse Mitteleuropas geeigne- 
ten Sippen gliedernd zu erfassen uild sich in ihr zurecht 
zu finden. Diesem Zweck~ dienen die eingeftigten Be- 
stimmungsschlfissel, die sowohl fiir die Gattungen Hamiz- 
melts, Corylopsis, Fothergillc~, Liquidambar, Parrotia, 
Parroliopsis und Disc~nlhus (getrennt nach 131~tttern, Blii- 
ten, Frtichten und Samen) sowie Ifir deren Arten und 
(die als Abarten bezeichneten) Formen gegeben wurden. 

Zahlreiche gute. Abbildungen vermitteln einen ersten 
Eindruck yon der eigeilartigen Sch6iiheit dieser Pflanzen- 
familie. J. Helm (Gatersleben) 

LEHMANN, CHR. 0.: Das morphologische System der Kultur- 
tomaten (Lycopersion eseulentum MILL). 3' Ziichter-Son- 
derheft.  Berlin/G/Sttingen/Heidelberg: Springer-Verlag 
1955. IV, 64 S., 81 Abb. DM 15,--. 

Nach der Kulturpflanzensystematik der Erbsen legt 
der Verf. die welt schwierigere Kulturpflanzensystematik 
der Tomateii vor. Er behaiidelt im ersten Tell seiner 
Arbeit in ausgezeichiieter Weise unter  eingeheiider 13e- 
rficksichtigung der Literatur uiid auf Grund umfassender 
eigener Arbeiten Wurzel, Stengel, Blatt, Infloreszenz, 
Blfite, Frucht  und Samen. Besonders wertvoll bet dieser 
Behaiidlung sind die statistischen Angaben fiber die 
Fruchtkammer- und Wirtelgliederzahl sowie fiber den 
Fruchtform-Index, die in eindringlicher Weise die 
groBen Schwankungsbreiten der einzelnen Merkmale 
bet den verschiedenen Sorten~zeigen. Damit  werden yon 
dem Pflanzenzfichter empirisch festgestellte Tatsachen 
best/~tigt; auBerdem wird auf die groBen Schwierigkeiten 
bet der ,,Bonitur" hingewiesen. Wo boilitiert werdeii 
muB, z. 13. bet der Fiederblatt- und Fruchtfarbe, weist 
der Verf. auf die Unsicherheit hin, die eiiier Farbboiii tur 
anhaftet. 

Von Wichtigkeit ffir die Pflanzenzfichtung ist besonders 
auch die Feststellung, dab langgriffelige Tomaten zur 
Fremdbefruchtung neigen. 

Die Beschreibung der einzeIIIen Merkmale ist ffir die 
Pflanzenziichtung, ffir die Genetik und IiJr die Sorten- 
priifung ~LuBerst wertvoll. Ffir den Pflanzenzfichter ist 
auBerdem die historische Entwicklung der Tomatenzfich- 
Lung sehr aufschlul3reich. Schoii 1887 sind 61 Sorten 
bekannt.  

Im zweiten Tell der Arbeit baut  der Verf. auf den be- 
schriebeneii Merkmalen ein Kiilturpflanzensystem auf. 
Die Auswahl yon best immten Merkmalen ffir die Gruppen- 
bildung ist sehr schwierig, da es sich ausnahmslos um 
Merkmale haiidelt, die w~hrend ihrer Entwicklung er- 
faBt werden miisseii und auBerdem stark variieren. Der 
Verf. gliedert die Kul turar t  Lycopersicon escule~t*im 
Miller i n  Convariet/iten und Variet/iten bzw. Provarie- 
t/itch. Im Anschlug an das eigentliche System beschreibt 
und ordnet der Verf. die Kultursortei1 und dereii Her- 
kfinfte. Die Kultursorten geh/3ren vor allen Dingen zu 
den Provariet/iten esculentum und #ammc~tum. Diese 
Gruppierung der I~ultursorten bezieht sich nur, wie der 
Verf. ausdriicklich betont, auf das Gaterslebeiler Sorti- 
ment unter  den dortigen klimatischen Verh~ltnissen 
(1951--1953). 

Ftir die praktische 13enutzung ergibt sich, dab eine un- 
bekannte Form oder neue Sorte mit  Sicherheit bis zu 
einer Provariet~Lt eingeordnet werdeil kann. Die im An- 
schluB an das System vorgeiiommeile 13eschreibung des 
Gaterslebener Sortimeiites uiid die Gruppierung inner- 
halb der Provariet~Lten kanii nach dem Verf. nicht dazu 
benutzt  werden, eine nnbekannte  Form oder neue Sorte 

innerhalb ether Provarietgt noch welter einzuordnen, da 
hier eine sichere Sortentreniiuiilg nichf mehr gewghr- 
leistet ist. 

Bet einer problematischen 13etrachtung des Systems 
und dessert ArLhang dr~Lngen sich einige grunds/itzliche 
Gedanken auf : 

Wenn zwei verschiedene Herkfiiifte ether Sorte in 
zwei verschiedenen Convarit~tten vorkommen, dann ist 
das ein Hinweis ffir eine so starke Sortenver~Lnderung 
dutch ztichterische MaBnahmen, dab die beiden Her- 
Miiifte eigentlich zwei selbst~Lndige Soften darstellen. 
Die M6glichkeit, dab dem Verf. eine unter  falscher Be- 
zeichnung angegebene Sorte tibersandt worden ist, mug 
dabei natfirlich ausgeschaltet werden. 

Es kommen aber auch zwei verschiedene Herkiinfte 
einer Sorte in zwei verschiedenen Provariet~Lten vor. 
Der Verf. beweist damit  indirekt, dab sich auch bet di- 
ploiden Selbstbefruchtern durch Selektion an verschiede- 
nen Orten trotz der groben Beibehaltung des Sortentyps 
die entsprechenden Herktinfte idiotypisch unterscheiden. 
Dem Pflanzenziichter sind solche Tatsachen bekannt.  Es 
fragt sich deshalb, ob es nicht zweekmgBiger w~Lre, die 
Provariet~ten in diesem Falle welter zu iassen. 

Der Verf. hat  im Anhang das Gaterslebener Tomaten- 
Sortiment beschrieben und mugte dazu die Provarie- 
t~Lten noch welter aufgliedern. Dabei kommt dieselbe 
HerkunIt  ether Sorte innerhalb einer Provariet~t an ver- 
schiedenen Stellen vor. Durch die letzte Unterteilung 
zeigt der Verf., dab eine nach systematischen Gesichts- 
punkten zu welt getriebene UnterLeilung bet Zucht- 
soften Iraglich erscheint. 

Uilsere Bemerkungen sind - -  das set besoiiders be- 
font ~ problematisch und nicht  kritisch gemeint. DaB 
der Verf., dem diese problematischen Schwierigkeiten 
vSllig klar sind, trotzdem diese Systematik der Knltur-  
tomaten vorlegt, ist ganz besonders zu begrfiBen. Das 
vorliegende System ist fiir die Pflanzenztichtung, wenn 
es nicht schematisch angewandt wird, bereits yon grogem 
Wert;  es wird bestimmt auch dazu anregen, die Dis- 
kussion zwischen Systematikern und Pflanzeilziichtern 
fiber Prinzipien einer Kulturpflanzensystematik zu be- 
leben. W. Jahr u. K. Skiebe (Quedlinburg) 

PLONKA, F. und OL. ANSELME: Les varifies de lin et leurs princi- 
pales maladies crypt0gamiques. Paris : Ins t i tu t  National de la 
Recherche Agronomique 1956. 179 S., 5 ~ Abb., 26 Tab. 
1.75 ~ Fr. 

Im sortenkundlichen Tell (F. PLO•KA) stehen die in 
Frankreich gebr/iuchlichen Leinsorten im Mittelpunkt 
der Darstellung. Keineswegs beschr/inkt man sich aber 
auf diese Kulturvariet~ten, so dab das Bueh fiir e inen 
weiten Interessenkreis werLvoll sein dfirfte. Znil~chst 
wird eine ausffihrliche 13eschreibnng der ArL Linum 
usitatissimum L. gegeben. Die Variationsbreite einzelner 
morphologiseher Merkmale und M6glichkeiten zu deren 
Erfassuiig werden anschaulich geschildert. Man finder 

�9 feriier eingehende Angaben tiber Kulturbedingungen so- 
wie fiber Faserverteilung u n d  Fasereigenschaften. In  
einem weiteren tfapitel wird ein Uberblick fiber die 
Zfichtungsarbeit in den wichtigsten Lein anbauenden 
L~Lndern gegeben. Schliet31ich folgt eine ]3eschreibung 
(mit Bestimmungsschliissel) der wichtigsten westeuro- 
p/iischen Leinsorten. Ein nmfangreiches.Schrifttum ist 
berficksichtigt worden, so dab diese Zusammenstellung 
einen guten Eindruck vom derzeitigen Stand unserer 
Merkmalskenntnis bet dieser Knlturpflanze vermittelt.  
In  einem zweiten Tell werden die wichtigsten pflanz- 
lichen Sch/~dlinge des Leins abgehandelt (CL. A~SEL~).  
Dabei wird auch auf Wege zu deren Bek~Lmpfung und 
auf resisteilte Soften jeweils hingewiesen. - -  Besonders 
erw~thnenswert ist die hervorragende Ausstat tung mit  
Zeichnungen, Farbtafeln, Tabellen und Schwarz-WeiB- 
Aufnahmen. S. Danert (Gatersleben) 

RAUEN, H.M.: Bio�9 Taschenbuch. 13erlin/G6ttingen/ 
Heidelberg: Springer 1956. XVI, 1332 S., 352 Abb., zahl- 
reiche Tab. n. TaIeln. Geb. DM 69,--.  

Es besteht kein Zweifel, dab sich der Herausgeber, die 
fiber 7o Mitarbeiter lind der Verleger dieses in koiizen- 
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trierter Form mi t  vielen Tabellen, Diagrammen und 
Schemazeichnungen ausgestat te ten Werkes ein Verdienst  
um die SehlieBung einer Lficke im biochemisehen Schrift- 
tum erworben haben, nnd dab dieses Taschenbuch, wie es 
ihm 1RICHARD K~E~, Heidelberg, im voranstehenden 
Geleitwort wfinseht, zum unentbehrlichen Ratgeber  ffir 
alle diejenigen wird, die dutch ihre Arbei t  im Labora-  
torture, Studierzimmer oder Betrieb ,,die chemische For-  
sehung des Lebendigen f6rdern" wollen, oder die ,,im 
Rahmen unseres Wirtsehaftslebens mit  Pflanzen, Tieren 
und Mikroorganismen zu tun  haben und deren Pr0dukte  
wetter verarbei ten" .  Das Taschenbuch besi tzt  den Cha- 
rakter  eines Nachschlagewerkes, das eine rasehe Orien- 
t ierung fiber die wichtigsten physikalisch-chemischen 
und biologischen/)aten der im Organismus vorkommenden 
oder yon ibm abgegebenen oder mi t  ihm gezielt oder un- 
bewul3t in Berfihrung gebrachten Stoffe erm6glicht, und 
das auBerdem in knapper,  zumeist 1~rggnanter Form das 
prinzipiell  Methodische, aber hgufig auch Einzelheiten 
bioehemischer Arbeits technik an Gesamtorganismus, 
Gewebe, Zelle und Zellbestandteil  angibt.  Wie es bet 
Benntznng yon Bfichern rai l  s tarker  Zusammendrgngung 
ether Ffille yon Tatsachenmater ia l  auf engstem Raum 
zu sein pflegt, so schafft auch bier erst die intensive Be- 
nutzung des Buches und die fortsehreitende Kenntnis  
seines Inhal ts  das Opt imum fiir die Aussch6pfbarkeit  des 
gebotenen Stoffes. Nahezu die erste H~,tlfte des Tasehen- 
buches wird beansprucht  yon den Angaben zur physi-  
kalischen und chemisehen Kennzeichnnng anorganischer 
und organischer Verbindungen, nachdem e in ld tend Ab- 
kfirzungen yon wissenschaftlichen Zeitsehriften und 
Sammelwerken sowie yon chemischen Verbindungen und 
biologischen Begriffen zusammengesteUt und die Nomen- 
k la tnr  der Aminos/iuren und Vitamine nnd mathe-  
rnatisch-physikalische Hiifsmittel  (Konstanten,  MaBein- 
heiten, Umrechnungsfaktoren) abgehandelt  wurden. Be- 
sondere Kapi te l  sind der PhysikMischen Chemie (LS- 
sungen, freie EnthMpien biochemisch wichtiger Gleich- 
gewichte, Kinetik,  Membranpotent iale  und Donnangleich- 
gewichte) nnd der Radioaktivit~Lt gewidmet. Nahrung 
und Ern~Lhrung werden in einem Kapi te l  mit  Nghrwert- 
tabellen und fiber ErnXhrung des 3/[ensehen und der  
Tiere berficksichtigt.  Orientierung tiber die Durch- 
ffihrung yon Tierversuchen wird ermSglicht durch An- 
gaben fiber Tierhaltung, Tierffitterung mit  Spezialfutter- 
mischungen und sonstige techmsche Daten  tiber Tier- 
versuche. Kenntnis der ehemischen Zusammensetzung 
des menschliehen I~6rpers und yon tierischen Organen, 
IK6rperflfissigkeiten und intrazellul~ren Strukturelemen- 
ten vermittelt  ein Kapi te l  fiber K6rper- und Zellbestand- 
teile. Die MSglichkeiten der Darstel lung biologischer 
Strukturen werden ansfiihrlich behandel t  (allgemeine 
nnd spezielle histochemische Methoden, Frakt ionierung 
tierischer Gewebe und ZelIen, Experimental tumoren) .  
Im Kapi te l  ,,Biologische Funkt ionen"  werden biologische 
Einheiten (Fermente, Hormone, Vitamine), Eigenschaften 
nnd Aktivit~ttsbestimmungen yon Fermenten  einschl. 
der manometrischen MeGmethoden nach Warburg,  Che- 
mie und Pharmakologie tierischer Gifte, bakterielle Toxine 
Toxicitgten allgemein, pharmakologische Wirkungen der- 
Glykoside und Alkaloide, biologische Wirkungen der 
Antibiotica,  Mitosegifte, Mutanten,  cancerogene Sub- 
stanzen, Methodik der Mikrobiologie und Antimetabol i ten 
zusammengestellt .  Verfahren nnd Daten  zur Gefrier- 
trocknung, zur Adsorptions-,  A u s t a u s c h - u n d  Papier-  
chromatographie,  zur Gegenstromverteilung, zur Ammon- 
sulfatfraktionierung und zu den EigenschMten der ver- 
schiedenen im Laborator ium zur Anwendung gelangenden 
Gl~tser bilden ein weiteres, ,,Ffir das Labora tor ium" be- 
t i tel tes IZapitel. Abschni t te  fiber statistische Answer- 
tungsmethoden und fiber Unfallverhfitung und erste 
I-Iilfe im chemischen Labora tor ium sowie ein Saehver- 
zeichnis beschlieBen dieses Buch, dessen Gebrauch jedem 

biochemisch arbeitenden Laboratorium, ganz gleich wel- 
chef Zielsetzung, w~rmstens empfohlen werden kann. 

Immerhin  bleiben hinsiehtlich des Inhal ts  nnd der 
schnellen OrientierungsmSglichkeit dartiber einige kleine 
Wfinsche often, wobei dem Herausgeber ohne weiteres 
zuzustimmen ist, dab es au/?erordentlich schwierig ist, bet 
dem gegebenen Maximalumfang eine Auswahl dessert 
zu treffen, was unbedingt  aufgenommen werden mnB. 
Abet  vielleicht ist es ffir die Bearbei tung kommender  
Auflagen doch der ~lberlegnng weft, inwieweit eine Er-  
g~Lnzung in einigen PunkteI1 zweckmgBig ist. So fgllt es 
auf, dab fiber die direkte und indirekte Kalorimetrie,  
den Gesamtenergieumsatz,  den respiratorisehen Quo- 
• kalorische Wer te  yon Sauerstoff nnd I(ohten- 
dioxyd, biologische Wert igkei t  der Proteine und ihre ]3e- 
stimmung, etwa die N-Bilanz-Methode, weder Tabd len  
!aoch Definitionen noch Diagramme gebraeht  werden, ob- 
gleich fiber N~ihrwerttabellen und Erniihrung des Men- 
schen und der Tiere umfangreiche Angaben gemacht 
sind. Unter  den Aminos~inren wird die Erwghnung der 
im E a r n  festgestellten fi-Aminoisobuttersgure und des 
als Schilddriisenwirkstoff neben dem Thyroxin s tark  
wirksamen Tri jodthyronin VermiBt, obgleich andere 
fluorierte und jodieree Thyrosinderivate  aufgeftihrt sind. 
In  den Kapi te ln  fiber bioehemische Methodik sollten viel- 
leicht doeh auch die Untersuchungsverfahren an fiber- 
lebenden Organen berficksichtigt werden. 

Hctnson (Halle/&) 

8CHARRER, KARL: Agrikulturchemie, II. Futtermitteikunde. 
Sammlung G6schen Band 33o/33oa. Berlin: Wal ter  de 
Gruyter & Co. 191 S. Gebd. DM 4,80. 

Bet  bekannte  Verfasser ha t  in der Sammlung G6schen 
den I I .  Band zur , ,Agrikulturchemie" mi t  dem Inha l t  
, ,Fut te rmi t te lkunde"  lherausgebr.a.cht. In  diesem Band 
wird eine zusammengedr~tngte Ubersicht  fiber die ge- 
samten Futtermittel, ihre Zusammensetzung, den 
MineralstoffgehMt., ihre physiologischen E igenscha f t en  
und ihren Einsatz in der prakt ischen Ffi t terung gegeben. 
Es fiberrascht, welch eine Fiille yon Material  auf diesem 
knappen Raum zur Darstel lung gekommen ist. Hervor-  
zuheben ist, dab neben der Angabe der Zusammen- 
setzung auch Angaben fiber die ern~thrungsphysiologischen 
wie auch futtertechnischen Eigenschaften gemacht wer- 
den, die insbesondere ftir die prakt ische Ffi t terung yon 
Bedeutung sind. 

Es werden zun~chst die Wir tschaf tsfut termit te l  mi t  
ihren verschiedenen Gruppen (Grfinfutter, t~auhfutter, 
Wurzel-  und Knollenfrfichte, K6rnerfrfichte, Oelfrfichte 
usw.) behandelt .  Es folgt die Besprechung der Handels-  
fu t termit te l  (Abf~lle der Mfillerei, der Oelindustrie, der 
Stgrkefabrikation,  der Brauerei  nnd Brennerei wie der 
Weinbereitung, der Zucker- und G{trungsindustrie, Fu t -  
termit te l  tierischen Ursprungs, mineralische Futter- 
mittel  usw.), wobei auf die ern{ihrungsphysiologische 
Beurteilung groBer Wer t  gelegt wird. 

Es schlieGt sich ein Kapi te l  fiber die t~onservierung der 
Futtermittel an. HHHier ist einmal die natfirliche und kfinst- 
liche Trocknung, wie die Aufbrwahrung der Futter- 
mittel  und dann besonders ausffihrlich die Frage  der 
Ggrfutterbereitung behandek  worden. Ein K a p i t d  fiber 
Sch~tdigungen der Tiere durch Futtermittel schliegt das 
kleine B~tndchen ab. 

Zu bedauern ist vielleicht das Fehlen der Angabe der 
Gesamtbewertung der Futtermittel in Form des St~rke- 
wertes bzw. des Gehaltes an Gesamtn~thrstoff, deren 
Kenntnis  zum Vergleich des Wertes  der verschiedenen 
Futterstoffe von erheblicher 13edeutung ist. 

Das B/indehen darf  jedem, der sich fiber Zusammen- 
setzung und Eigenschaften der Fnttermittel schnell 
orientieren will, nur empfohlenwerden.  

K. Nehring (Rostock) 

REFERATE 
Cytologie Hyaci~cthus orientalis eignet sich besonders ffir Unter-  

suchungen yon Endospermst6rungen infolge des ffir cyto- 
BROCK, R.D.: Chromosome balance and endosperm failure in !ogische Lrntersuchungen gfinstigen tr iploiden ]gndo- 
hyacinths, (Chromosomale Balance und Endospermst6run- sperms. AuBerdem gibt  es verschiedene Sorten mit  ab- 
gen ill I-Iyazinthen.) Hered i ty  (Lond.) 9, I99--222 (1955). weichender Chromosomenzahl zur Feststel lung der Wir- 


