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Der  I X .  In t e rna t i ona l e  Kongrel3 wi rd  vom 19. bis 
29. Augus t  1959 in M o n t r e a l / K a n a d a  an der  McGill  
Un ive r s i t~ t  n n d  der  Univers i t~ t  von Mont rea l  abge-  
ha l t en  werden.  Das P r o g r a m m  wird  Vort r~ge und  
Sympos ien  aus al len Zweigen der  re inen und  ange- 
wand ten  B o t a n i k  umfassen.  

E in  erstes Rundschre iben ,  das  t iber  P rog ramm,  Un- 
t e rkunf t ,  Exkurs ionen  nnd  andere  Einze lhe i ten  un te r -  
r i ch te t ,  wi rd  im Anfang  des Jahres  1958 erscheinen. 

Kongrel~ 1959 Montrea l /Kanada 

W e r  die  Rundschre iben  zu e rha l ten  wtinscht  wi rd  
gebeten,  dem Genera lsekre t~r  zu schreiben.  Seine An-  
schr i f t  i s t :  

H e r r n  Dr.  C. F r a n k t o n  
Secre ta ry-Genera l ,  
IX .  I n t e r n a t i o n a l  Bo tan ica l  Congress, 
Science Service Bui ld ing  
0 t t a w a /Onta r io  
Canada.  

BUCHBESPRECHUNGEN 
HEIDERMANN$, CURT: GrundziJge der Tierphysiologie. 2. Aufl. 
S t u t t g a r t :  Gus tav  Fischer  1957. 427 S., 195 Abb.  geb. 
48 , - -  DM. 

Im deutschen Schr i f t tum bes teh t  sei t  langem ein 
empfindl icher  Mangel an geeigneten lehrbuchar t igen  
Dars te l lungen der Tierphysiologie.  Diesen Nachte i l  
sp i i r t  der  S tuden t  und auch der  Univers i tgts lehrer ,  der  
dem Studierenden j e t z t  fast  nu t  f remdsprachige Werke  
zum Selbs t s tud ium empfehlen kann.  Die b e t r i c h t -  
liche Erwei terung und Vert iefung unseres Wissens auf 
allen Gebieten der Tierphysiologie  lassen den Gebrauch 
i l t e r e r  Werke  nur  in bedingter  Weise zu. Aus all die- 
sen Gri inden ve rd ien t  eine Neuerseheinung fiber Tier- 
physiologie,  wie die vorl iegende zweite Auflage der x933 
ers tmal ig  erschienenen , ,Grundziige",  yon vornherein  
besondere  Beachtung.  

Vergle icht  man  die a l te  mi t  der  neuen Auflage,  so 
wird schon bei  einem ers ten informierenden Uberb l ick  
offensichtl ich,  wie grt indlich umfassend und i ibersicht-  
lich diese Dars te l lung ist. Der Inha l t  i s t  j e t z t  im Gegen- 
satz zu friiher, wo die Ein te i lung  auf den beiden , ,klas- 
s ischen" Begriffen vege ta t ive  und anima!e Funkt ionen ,  
basierte,  in 4 H a u p t a b s c h n i t t e  geordnet :  Der  erste be- 
hande l t  die im t ier ischen Organismus vorkommenden  
Stoffe (Grundstoffe anorganischer  und organischer  Ar t  
einerseits,  die Wirkstoffe,  d .h .  Enzyme,  Vitamine,  Hor-  
mone, Abwehrstoffe  andererseits) ,  der  zweite die Vor- 
g i n g e  des Stoffwechsels,  also Stoffaufnahme,  Trans-  
port ,  S toffumsetzungen und Abscheidung.  Ein  d r i t t e r  
H a u p t a b s c h n i t t ,  t iberschrieben Motal i t~t ,  befaBt sich 
mi t  den Bewegungserscheinungen,  und schlieBlieh wet-  
den im vier ten  H a u p t a b s c h n i t t  (,,Die Sensibi l i t /~ t")die  
physiologischen Grundvorg~tnge im Nervensys tem und 
in d~n Sinnesorganen dargestel l t .  Die Gliederung..ver- 
spr icht  somit  einen al lsei t igen und ausgewogenen Uber-  
bl ick aller wesent l ichen Teile der  Tierphysiologie.  DaB 
die Dars te l lung dieses Versprechen im vollen Umfang 
h~.lt, k ann  bei  der  raschen Entwick lung  der  einzelnen 
Diszipl inen und bei  der  Wei te  des Gesamtgebie tes  
n icht  als Se lbs tvers t~ndl ichkei t  gewer te t  werden, son- 
dern verd ien t  besondere Anerkennung.  Dabe i  erscheint  
weniger die Stofffille als v ie lmehr  die S tof fbeschr inkung  
erwihnenswer t .  ]3ei der  du tch  den Charak te r  des 
Grundzuges bes tehenden Begrenzung kann  vers t~nd-  
l icherweise keine besondere Ausf i ihr l ichkei t  in der  Dar-  
stel lung e rwar te t  werden.  

Die hier  n ich t  zu fibersehende Schwierigkeit ,  be- 
d ing t  du t ch  die Menge des zu vera rbe i t enden  Stoffes 
einerseits  und dem mi t  der  F o r m  der  , ,Grundzfige" zur 
Verfi igung s tehenden Raum anderersei ts ,  kTnnte wohl 
in einer Hins icht  etwas gemilder t  werden. Bei der  sonst  
mi t  diesem Buch erreichten gli icklichen LTsung m6ge 
dies auch nu t  als ein Vorschlag, n icht  abe t  als Kr i t i k  
gewer te t  werden. Da  ffir das Ver s t i ndn i s  physiolo-  
gischer Vorg~nge gewisse chemische Grundkenntn isse  
vorausgesetz t  werden miissen, lieBe sich auf die che- 
mische Charak te r i s t ik  der  organischen Grundstoffe  
(Kohlehydra te ,  F e t t e  und Eiweifle) verzichten,  zumal  
sic hier  sowieso n icht  erschTpfend sein kann.  Dies mug 
eben ehemischen Lehrbt ichern  fiberlassen bIeiben. B e t  

Raumgewinn  wiirde einzelnen sehr kurz abgetanenen 
Te i lkap i te ln  dutch  eine etwas ausffihrlichere Bespre- 
chungohne  Zweifel zugute kommen und so dem allge- 
meinen Verstgndnis  sehr f6rderlich sein (siehe z. B. Ab-  
schni t t  , ,Zet la tmung") .  Bei einer weiteren Auflage, 
die das sch0ne Buch sicherlich erleben wird ,di i r f ten  
sich auch einige kleine Unebenhei ten  le icht  ausmerzen 
lassen:  So kann  z. B. Amphioxus  n ich t  als Ver t eb ra t  
angesprochen werden (S. 149 ). 

Das Buch wird sich seinen P la tz  als I ;ehrbuch flit  
S tuden ten  nicht  nu t  aus dem Grunde neu erwerben, 
well /ihnliche geeignete Dars te l lungen j e t z t  fehlen, 
sondern well es das gesetzte  Ziel, eine Einf i ihrung in 
die Grundlagen der  Tierphysiologie zu geben, ausge- 
zeichnet  erfiillt,  mierzu gehTren aueh die zwar ein- 
fache, aber  zweckmiBige Bi ldauss ta t tung  und der fiber- 
sichtl iche Druck.  M. Gersch (Jena) 

MARTIN, R.: Lehrbuch der Anthropologie in systematischer 
Darstellung. Mit besonderer Beriicksichtigung der anthro-  
pologischen Methoden. Drit te,  vTllig umgearbei tete  
und erweiterte Auflage yon KARL S.aLLER. 3" Lieferung. 
S tu t tgar t :  Gustav Fischer I956. 1 I9 Abb. (Nr. I32--251 ) 
u. Formula te  a - -g  44 , - -  DM. 

In  der 3. Lieferung der bereits in Bd. 27 (1957), 
Heft  2, S. 95 besprochenen neuen Auflage yon Martins 
Lehrbuch der Anthropologie beginnt  der systematische 
Teil. I m  Vordergrunde s teht  die Methodik der systema- 
tischen (morphologischen und physiologischen) Anthro- 
pologie. Beobachtungsbl i t ter ,  allgemeine Gesichtspunkte 
der Messung und Beschreibung, Instrumentar ium, Mel3- 
technik werden abgehandelt .  Rund 90 Seiten sind der 
Kraniologie gewidmet. Es best~tigt sich die fiir die vor- 
angegangenen beiden Lieferungen geltende Wahrneh-  
mung, dab iiberall Hinweise ffir den wissenschaftlich 
interessierten Ziichter verstreut  liegen. Tasterzirkel 
und Stechzirkel zu Messungen an Kleintieren, Osteo- 
phore, KnochenmeBbretter  und dgl. kann man ebenso- 
gut  fiir Studien an Haust ierknochen gebrauchen. Des- 
gleichen Hau t fa rben-F icher  und ihnl iche Hilfsmit tel  
der exakten Beschreibung, wie sich denn auch Er6rte-  
rungen fiber Fet tpols terdicke odez Schidelnahtcha-  
raktere sinngemiB iibertragen lassen. 

Auf Seite 5o8 sind, genau wie in SALTERS Leitfaden der 
Anthropologie vom Jahre I93 z, die Bezeichnungen fiir 
, ,Pentagonoides" und ,,Ellipsoides" vertauscht.  Mit 
der , ,Spitzhackenhaltung" des Gleitzirkels beim Messen 
der Gesichtsh6he (Abb. 187) am Lebenden, auch wenn 
man die s tumpfea  Enden benutzt ,  mSchten wir uns 
wegen der Gefahr der Verletznng keinesfalls einverstan- 
den erk l i ren  und ein tangentiales Anlegen empfehlen. 
S ta t t  , ,zuverlissiger Fehler"  muB es wohl , ,zulissiger 
Fehler"  heiBenl H. Grimm (Berlin) 

$ORAUER: Handbuch der Pflanzenkrankheiten, V. Bd.: Tierische 
Sch~dlinge an Nutzpflanzen. 2. Teil, 5. Aufl. 4. Lfg. Homoptera 
II.Teil. l~erlin: Paul Parey 1957. 586 S. mi t  257 Abb. Ganzl. 
147,--  DM. 

Die vorliegende Lieferung umfaBt die Bla t t l iuse ,  be- 
arbei tet  yon C. BTRNER und K. HEINZ~, sowie die Schild- 
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1/iuse, bearbeitet yon H. SCKMUTm~RER, W. KnOFT und 
M. Lt}DIeKE. Gegenfiber der vorhergehenden Auflage 
betrggt die Seitenzahl, die diesen wirtschaftlich wich- 
tigen Insektengruppen gewidmet wird, fast das Drei- 
fache. -- Nahezu vier Ftinftel des Buches entfallen auf 
die Behandlung der Blattlguse. Zu dieser geh6rt ein 
46 Seiten zXhlender allgemeiner Tell, innerhalb dessert 
tier Abschnitt  ,,Mechanismus der Nahrungsaufnahme, 
prim/~re nnd sekund{ire Schadwirkungen bei der Sang- 
t~tigkeit" den besonderen Beifall der Phytopathologen 
finden wird, denn er ist bei ktirzester Fassung eine Dar- 
stellung aui breiter Basis unter Berticksichtigung mo- 
dernster Forschungsergebnisse. Dem speziellen Tell 
sind zahlreiche Abbildungen Den hinzugeftigt worden, 
es handelt  sich gr6Btenteils um Originalzeichnungen 
oder -aufnahmen yon K. H~INZ~. Neben den schgd- 
lichen sind viele sog. belanglose Arten mit  aufgeftihrt. 
Diese Erweiterung ist zu begriigen. Sie zeigt der ange- 
wandten Forschung, in wie groBem MaBe Verwechs- 
lungsm6glichkeiten gegeben sind, und wie die Futter-  
pflanzen zum Erkennen morphologisch schwer unter- 
scheidbarer Arten herangezogen werden k6nnen. Be- 
sonders hervorgehoben werden muB die Grfindlichkeit, 
m i t d e r  iK. HEINZE die weft verstreute Literatur znsam- 
mengetragen nnd bearbeitet hat. Dadurch sind bei den 
wichtigeren Arten neben de r  Biologie aueh die Bek/~mp- 
fungsm6glichkeiten, die fibertragbaren Virosen sowie die 
Parasiten und Feinde aufgeffihrt worden. Es ist somit 
ein erstrangiges Nachschlagewerk ftir mehrere Arbeits- 
richtungen geschaffen worden. Sein Weft wird noch 
dadurch erh6ht, dab die schgdlichen aul3ereuropgischen 
Arten gebfihrende Beachtung linden. Bei aller Aner- 
kennnng der Vorziige diirfen jedoch einige taxonomisch- 
systematische Gesichtspunkte nieht unerw~hnt bleiben. 
Nicht wenige Arten sind in der vorliegenden Bearbei~ 
tung anders bezeichnet als in den neuesten VerOffent- 
lichungen der meisten iJbrigen Autoren, denn die Aphi- 
dologen sind bis auf wenige Ausnahmen dem B6RNER- 
schen Verfahren der Gattungs- und Artabgrenzung 
nicht gefolgt. Vr die Mehrzahl der Blattlausfor- 
scher zur Gattungsdiagnose vorwiegend imaginate Merk- 
male benutzt,  findet man beiB6~NXX eine zu starke Be- 
tonung der Morphologie und insbesondere der Chaeto- 
taxie der Junglarven. Dadurch 'werden morphologisch 
und bioIogisch einheitliche Artengruppen in mehrere 
Gattungen zerlegt, mitunter  einzelne Arten ~aus dem 
yon anderer Seite anerkann*en Verband heransgerissen 
und in Gattungen mit  andersgestalteten Imagines ein- 
gereiht, anBerdem Aufstetlung nnd Gebraueh von Be- 

stimmungstabellen erheblich erschwert. Dab bei einigen 
Gattungen de r  Genotypus nicht hinreichend gesichert 
ist, sei nur  am Rande vermerkL Manche angegebenen 
,,Arten" sind nur bionomisch, abet nicht morphologisch 
yon den ngchstverwandten Fornlen unterschteden. Die 
ange?vandte Entomologie wird es begrtif3en, wennl inner- 
halt) einer Species die s bionomisctl abweichen- 
der Formen 17ervorgehoben wird, aber es ist von ~atI zu 
Fall zu prtifen, ob eme gesonderte Benennung sis Species 
gerechtiertigt ist, oder ob eine Aufteilung in Subspecies 
und Rassen zweckm/il3iger erscheint. Andernfalls mfiBte 
die Zahl der Artnanlenl noch welter anschwellen. Damit  
ist abet der entomotogischen Praxis keineswegs gedient. 
Diese und ghnliche Gesichtspunkte haben den Herrn 
Herausgeber offenbar dazu veranlaBt, die Bearbeitung 
der Blattlguse im Vorwort mit  einer ,,heikelen Aui- 
gabe" zn kennzeichnen. - -  Der Abschnitt  Schildlguse 
ist ebenfalls mit  vielen gutenl Abbildungen versehen, da- 
runle t  eine Anzaht Originalzeichnungen und -aufnahmen 
sowie einige Verbreitungskarten. Vielleicht hgtte die 
postembryonale Entwicklung dieser hochspezialisierten 
Insektenl etwas ausfiihrlicher dargestellt und mit  eini- 
gen Abbildungen versehen werdea k6nnen, z. B. bei den 
Pseudococciden und Lecaniiden. Aber im fibrigen er- 
fahren wir viele interessante Einzelheiten fiber die 
Schildlguse, u . a .  tiber die Nahrungsaufnahme und 
Schadwirkung, die Beziehungenl zu Ameisen und anderen 
Insekten, die Feinde nnd die M6gtichkeiten der biolo- 
gischen Bekgmpfung. Der Abschnlitt iiber die Direkt- 
bekgmpfung enthgtt neben derAufzghtung der Verfahren 
und Mittel auch eine Schilderung der Technlik der Zelt- 
vergasung. In  Anbetraeht der leichten Verschleppbar- 
keit der Schildl~iuse und der notwendigen Quarantgne- 
mal3nahmen gegenl die San Jos~-SchiIdlans wgre es zu 
begrtilaen gewesen, der Entwesung yon Obst und Baum- 
schulerzeugnissen den gleichen Raum beizumessen. Eine 
Bestimmungstabelle der wirtschaftlich wichtigen SchiId- 
lausfamilien is t  dem spezietlen Tell vorangestellt. In  
diesen sind zahlreiche Arten aufgenommen worden. 
Unte r . ihnen  sind viele Bewohner warmer L~tnder ver- 
treten. Einige davon sind nach Mitteleuropa einge- 
schleppt worden nnd dort l~istige Schgdlinge in Ge- 
wgchshgusern. - -  Die Lieferung schliel3t mit  einer  
3 Seiten langen ,,Erklgrung der Fachausdriicke". Das 
Werk wird fiberall die beste Aufnahme fillden. Sein Er- 
seheinen wurd~ yon alien Pflanzenschntzstellen und -in- 
st i tuten m it gr6Btem Interesse erwarte t. Dank gebfihrt den 
Verfassern Itir die aufgewandte Miihe und dem Verlag ffir 
die vortreffliche Ausstattung. F. P. M~itle~ (Rostock) 

REFERATE 
Physiologie 

HUBER, N. und H. POLSTER: Zur F'rage der physiologischen 
Ursachen tier unterschiedlichen Stofferzeugung yon Pappelklonen. 
Biol. Zbl. 74, 370--420 (1955). 

Die Arbeit umfagt  physiologische Ermit t lungen .mit 
dem Ziele, die Bedeutung der Faktoren Assimilations- 
energie/Assimilationsertrag ftir den Holzerzeugungs- 
prozeB m6glichst genau zu charakterisieren und dem 
Problem der ,,spezifischenl Assimilationsenergie" d~rch 
Studium an einer grSBeren Zahl yon Pappelklonen n/iher 
zu kommen. Als Grundprinzip aller forstlichen Bestands- 
pflege sehen Verff. die relative Steigerung der assimila- 
torischenl Leistung der Blattoberilgche dutch bessere 
Lichtexponiertheit, verbunden mit  Herabsetzung der 
Atmung durch 1Reduktion der respirierenden Blattmasse 
an. Dabei ist die Intensi tgt  der apparenten Assimilation 
ein absolutes Nab fiir die Assimilationsenergie, das Ver- 
hgltnis Laubmasse/Holzzuwachs, auf das sich VANS~LOW 
(1951) und SC~MIDW (I953) stiitzen, dagegen nu t  ein 
relatives. Ferner interessierte die Frage, ob Bastard- 
pappeln ihr hohes HolzproduktionsvermOgen nur ihrem 
volumenmgl3ig vergrOBertem Assimilationsapparat oder 
einer durch IKreuzung gesteigerten Assimilationsenergie 
der Blattflgcheneinheit verdanken. Die Assimilations- 
und Atmungsmessnngen erfotgten mit  dem Ultrarot- 
Absorptionsschreiber (URAS), dessen vollantomatisches, 
selbstregistrierendes Mel3prinzip beschrieben wird. Spe- 

zielle Untersuchungen hiermit erfolgten insbesondere an 
Bastardfornlen der Sektionen Aigeiros (Schwarzpappeln) 
und Tacamahaca (Balsampappeln), um die Assimilation 
der einzelnen Klone mit  ihren Produktionsleistungen ver- 
gleiehen zu k6nnen. Dabei ergaben sich in der mittleren 
Tagesintensitgt der apparenten Assimilation gleiche 
Unterschiede wie bet einheimischen LanbhSlzern auch. 
Eine Rangordnung nach dem Assimilationsverm/Sgen 
konnte aufgestellt werden. Verff. ftihren die starke 
Wiichsigkeit der Pappeln vor allem ant den Vorsprung 
in der Stofferzeugung zurtick, den ihre Stecklinge in den 
ersten Jahren durch Entwicklung gr/513erer Blattmassen 
erreichen. Respirationsunterschiede wareia innerhalb der 
Klone kleiner als die der Assimilation. Die Pappeln er- 
wiesen sich als m~il3ige und vor allem 6konomische Atmer, 
worin die physiologisch wichtigste Ursache ihrer hohen 
Stoffproduktion zu sehen ist. Nach den ertragsknndlichen 
Ergebnissen sind die wiichsigsten lilone auch die stgrksten 
Holzproduzenten. ~: Die besten I-lolzproduzenten (pro 
Einheit Blattmasse) sind gleichzeitig die st~rksten Stoff- 
erzeuger, was zur Annahme einer klonspezifisehen Assi- 
milationsenergie berechtigt. Absolutwerte der Netto- 
Assimilation differieren yon 2,29 g CO 2 bis 23, 3 g CO2/Tag 
fiir P. nigra Khe und Wettstein-I~re{lzung. 35% der 
erzeugten Stoffmenge wurden in ttolz und 54% in or- 
ganischer Substanz (Holz+Blattmasse) angelegt. Eda- 
phische und klimatische Faktdren spielen natfirlich framer 
mit. I-I20/terdinge~, oo 


