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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) 
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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 


