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BUCHBESPRECHUNGEN 
AICHINGER, ERWIN: Die Zwergstrauchheiden ais Vegetations- 

entwicklungstypen (Fortsetzung und SchLu~). He~t X I I I  u. 
XIV Angewandte Pflanzensoziologie, Ver6ffentlichungen 
des Inst i tuts  ftir Angewandte Pflanzensoziologie des 
Landes X~rnten. VVien: Springer 1957. Heft  13 :84  S., 
Brosch., 6,6o DM. Heft  I 4 : 1 7 5  S. und 6 Abb., Brosch. 
15,-- DM. 

Als Fortsetzung zu den im Heft  X I I  der o. a. Schriften- 
reihe (besprochen im Band 27, Heft  3, S. 15o ) dargestell- 
ten CMluna- und Ericc~ carnea-Heiden werden als Fort-  
setzung und SchluB die tibrigen im Untersnchungsgebiet 
des Verfassers vorkommenden Zwergstrauchheiden als 
Vegetationsentwicklungstypen bearbeitet.  Wie in der 
erstgenannten Ver6ffentlichnng sollen die vorliegenden 
Arbeiten dem Forstmann Hinweise ftir die 0dlandanf-  
forstung geben und aufzeigen, unter welchen St andorts- 
bedingungen diese Heiden auftreten, wie sie entstanden 
sind und wohin sie sich entwickeln. Die Ftille des vor- 
gelegten Materials erlaubt es nur, im Rahmen einer kurzen 
Besprechung wichtige Punkte herauszustellen. 

Im Heft  X I I I  werden die Rhododendron hirsutum-, 
Rhododendron inlermedium- nnd I~hododendron /er~'ugi- 
ne~m-Heiden, sowie die Rhodothamnus chamaecistus- und 
die Loiseleuria procumbens-i.ieiden als Vegetationsent- 
wicklungstypen dargestellt. 

Das Heft  XIV bringt die Arctostaphylos uva-ursi-, die 
Arctuos alpine, s-, die Vaccini~m mytillz~s-, die Vaccinium 
~ligi~os~m, die Vaccinium vitis-idaea-, die Empetrum-, 
die GlobuIc~ric~ cordi/olia- und die Dryers octopetcda-tteiden. 

Der Verfasser untersucl~t in jedem Tall den Standort,  
die Erltstehung und die t~ntwicklung der aufgezeigten 
Heiden und gibt aus seiner reichen Erfahrung RatschI~ge 
ftir die Behandlung dieser Fl~tchen mit  dem Ziel einer 
Wiederbewaldung oder Festlegung des Bodens durch 
BXnme nnd Strgucher. 

Nicht Bur der Forstmann, sondern jeder, der sich mit  
derVegetat ion,  insbesondere mit  der Anwendung der 
Vegetationskunde in der Praxis der Landeskultur be- 
sch~ftigt, wird aueh ftir andere Gegenden sehr viele An- 
regungen linden. 

Dutch die zentrale Stellung des Entwicklungsgedan- 
kens, wie sie A l c m ~ z ~  vertr i t t ,  werden die Folgerungen 
ftir die Praxis ~uBerst fruchtbar und verdienen volle An- 
erkennung und Anwendung. Scamoni, Eberswalde. 

Bundessortenamt Rethmar: Richtlimen ffir die DurchfiJhr~ng von 
Wertpr[ifungen und $or|enversuchen [m GemLisebau. F r a n k f u r t  

(Main): DI~G-Verlags-GmbH. 1957. lO4 S. und 13 Tab. 
Broseh. DM 3,80. 

Bei der Durchftihrung yon Wertprtifungen im Gemfise- 
bau ist im Gegensatz zu Prtifungen landwirtschaftlicher 
Kulturarten eine objektive Wertbenrteilnng durch den 
Umstand erschwert, dab die meisten Gemtisearten vor 
dem Zeitpnnkt ihrer physiotogischen Entwicklungszeit 
geerntet werden, und jeder Fehler in der Ernte zu groben 
Verf~Llschungen der Ergebnisse ffihren kann. 

Aus diesem Grunde ist die Herausgabe der Richtlinien 
sehr zu begrtil3en. 

Im 1. Tell werden allgemein technische Voraussetzungen 
behandelt und die wesentlichen Momente aufgeftihrt, die 
w/ihrend eines Versuches yon der Planung tiber die Aus- 
Saat bis zur Ernte und Verarbeitung zu beachten sind. 
Der 2. Tell bringt fiir die gangbaren Gemtisearten spezielle 
Anleitungen ftir die Versuchsdurchftihrungen. Jede 
Xulturar t  wird einzeln besprochen, ihre Ansprtiche an 
Boden, Klima und Anbaubedingungen angeftihrt und auf  
~lie besonderen und wesentlichen Gesichtspunkte der \Vert- 
beurteilung hingewiesen. Sehr spezifizierte Angaben 
werden bei der Ernte, tiber die Vornahme derselben und 
die Behandlung des Erntegutes gegeben. Die Markt- 
ggngigkeit der neuen Sorten muB beobachtet werden und 
eine Sortierung nach den Bestimmungen des Handels- 
klassengesetzes wird gefordert. Es ist sehr wertvoll, dab 
diese Sortierungsvorschriften gleich in der Broschtire mit 
angegeben sind und dort wo sic noeh fehlen, sollten sic 
spgter erg/inzt werden (z. B. Tomaten nnd Blumenkohl). 

Die Prtifungsergebnisse der Wertprfifnngen bei Ge- 
mfise sind die Grundlage ffir die Zutassung einer ne,aen 
Sorte. Je einheitlicher, sorgfgltiger und praxisngher 
die Prtifungen erfolgen; nm so sicherer werden die Aus- 
sagen tiber den Wert  einer Sorte sein k6nnen. Den Ver- 
suchsanstalten ist mit dieser Broschtire ein wertvolles  
Hilfsmittel zur Erreichung dieses Zieles in die Hand ge- 
geben. Dartiber hinaus ist auch den Ztichtern und jedem 
an der Beurteilnng yon Gemtisesorten interessierten 
Fachmann das Stndium der Richtlinien zu empfehlen. 

Fabig, Quedlinburg. 

H E N N I G, WILLY: Taschenbuch der Zoologie, Heft 2, Wirbel- 
lose I, ausgenommen Gliedertiere. ~. Auflage, Leipzig: Georg 
Thieme 1957. 147 S., 234 Abb., ~ar t .  DM 9,45. 

Nach Ianger Pause beginnt mit  dem genannten Hefte 
alas frtiher unter  der Bezeichnung ,,Selenka-Goldschmidt" 
sehr bekannt und bei Studierenden besonders als Repe- 
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t i toriumsunterlage sehr beliebt gewesene Taschenbuch 
neu zu erscheinen, der ~uBeren Gestalt nach in der be- 
wghrten Form mit  Schreibrand, inhaitlich erweitert und 
dem heutigen Wissensstand angegIichen. 

Auf ~38 Seiten werden in der fiir das Werk charakte- 
ristischen Weise, --- Telegrammstil, Abbildungsreich- 
turn - - ,  die Proto- und Mesozoen, Poriferen, Coelente- 
raten, Plathelminthen, Nemertinen, Aschelminthen (En= 
toprokten, Rotatorien, Kinorhynchen, Acanthocephalen, 
Gastrotriche, Nematoden, Nematomorphe, Priapuliden), 
Mollusken, Tentakulaten,  Chaetognathen, Hemichordaten 
und Eehinodermen behandelt. Ein  erfreuIicherweise aus- 
ffihrliches Register besehlieBt das Heft. Ffir eine Litera- 
turtibersicht, welcher der Interessierte die fiir die Figuren 
benutzten Werke entnehmen kann, l~il3t sich hoffentlieh 
in der ngchsten Auflage eine Seite eriibrigen. 

Jedermann weiB, dab die t3ehandlung einer so groBeI1 
Zahl verschiedener Gruppen hohe Anforderungen stellt. 
Die yon dem Verf. im Vorwort angedeutete Selbs~kritik 
geht irides aui allzu.groBe Bescheidenheit zuriick; denn 
man darf ihm, obwohl es zutrifft, dab Darstellungen 
dieser Art , ,ers t  mit  sp/~terea Auflageu fehlerarm werden", 
ftir seine Arbeit rtiekhaltslose Anerkennung zollen: Der 
Inhal t  ist geradezu verbltiffend reichhaltig; die Abbii- 
dungen sind gut ausgewghlt und ausgeffihrt, reichlich be- 
schriftet und auf neuesten Stand gebracht. Wenn es im 
Plan des Heftes liegt, weniger die Baupl~Lne typischer 
Vertreter als vielmehr die Entfaltungsbreite der Gruppe 
darzutun, so will es Unterzeichnetem scheinen, als ob 
dem Werke dadurch eine Einseitigkeit aufgenOtigt wird, 
die nicht uneingeschrgnkt im Sinne des Lesers liegt: 
Besser beides, dean das Werk wird nicht nur  yon t3io- 
logen, sondern aueh yon ,,Nebenf~ehlern" sehr stark be- 
nutzt .  Die NomenkIatur ist auf den neuesten Stand ge- 
bracht;  der nicht  im Besitz yon Nachschlagewerken 
Stehende wird dem Verf. in der Ubergangsperiode ifir 
gleichzeitige Angabe alteingebfirgerter Namen dankbar  
sein, z .B.  Rotaria (Rotifer), tZeratetla (Anuraea), des- 
gleichen ffir Angaben tiber Vorkommen, z .B.  Polysto- 
mum, Harnblase Grasfrosch. 

Im  ganzen: AuBerordentlich wertvolle und preiswerte 
Bereicherung der Studienliteratur.  A. Wetzel, Leipzig. 

Jahrbuch 1956 der Bundesanstait f(ir P~lanzenbau und Samen- 
prLifung in Wien. (8. Sonderhdt tier Zeitschrift ,,Die Boden- 
kultur").  Redigiert yon tZ. Bauer. Wien: Verlag Georg 
Fromme & Co. August i957. 196 S., 47 Abb., 56Ta-  
bellen. Broschiert. S 56, - ,  

Das Jahrbuch ist dem 75j~hrigen ]3estehen der 
Buadesanstal t  ftir Pfianzenbau und Samenprtiiung 
gewidmet. R. BAo~a berichtet tiber den Verlauf der 
Feier mit  einer ausftihrliehen Darstellung der Geschichte 
der Anstalt.  Der T~tigkeitsbericht 1956 enthglt  einen 
l~!berblick fiber das im Dezember 1956 neu bezogene 
Anstaltsgeb~ude sowie eine Zusammenfassung der Ver- 
suchsergebnisse. - -  Aus der Arbeit der "Wiener Abteilung 
ftir Saatgutprfifung stellt H. GERM einige Beobachtungen 
bei den Saatgutprtifungea heraus, wie Beizeffekte bei 
Erbsen, Keimungstemperatur,  t(eimf~higkeitsnormen 
und looo-Korngewicht yon Getreide, Keimung yon 
Rtibensaatgut und Kleearten, Unterscheidung diploider 
und polyploider Rtibensamen. - -  M. K ~ r R ~  gib t 
einen Uberblick tiber den Stand der Gesundheitsunter- 
suehung in der Wiener Samenprfiiungsabteilung. - -  Der 
2. Tell einer Arbeif von W. ZISLAVSKY zur mathematisch- 
statistischen Behandlung yon AnMysenergebnissen in 
der Samenpriifung enth~lt Untersuchungen tiber die 
Berechnung der Keimi~higkeit nach der Bernoullischen 
Verteilung. - -  

Zur Durchftihrung des Saatgutgesetzes weist Cm 
E ~ H ~ r  auf die zunehmende Schwierigkeit bei erh6hter 
Notwendigkeit der 6ffentlichen Saatgutkontrolle hin 
sowie auf die En tnahme yon Feldprobea zur Erfassung 
des wirtschaftseigenen Saatgutes- - -  Der Tgtigkeits- 
beficht der QualitS.tsabteilung yon 7~. WALZL enth~lt 
Untersuehungen fiber den l?;influB 6kologiseher Faktoren 
auI die Backqualit~Lt yon Weizensorten sowie die Beurtei- 
lung der Brauquali t~t  yon Sommergerste nach dem 
Kleinm/ilzverfahren. ~ R .  M~I~x und ~ .  WALTL berichten 
fiber mehrj~hrige Ernte-Zeitstufenversuche zur Fest~ 
stellung des MS.hdruscheinflnsses auf den Verarbeitungs~ 
weft yon Getreide. - -  Die Reihe der botanischen Soften 

beschreibungen von H. NIETSC~ wird mit  3 Hafersorten 
abgeschlossen, erg~nzt durch Kurzbeschreibung yon 22 
aeuzugelassenea Getreidesorgen. - -  l )ber die Ver- 
brei tnng der wichtigsten Getreidesorten im Burgenland 
berichtet V. HAFNER..-- In  einer Untersuchung fiber den 
,,Mais - -  betriebs- und gesamtwirtsehaitlieh betrachtet"  
stellt E. ZWEIFLER an Hand yon Vergleichen mit  Anbau- 
fl~chen und Ertr~gen yon Kartoffeln und Futterrfiben 
sowie Rentabilit~Ltsbereehnnngen und 2Vfechanisierungs- 
m(Sglichkeiten dar, dab eine Umstellung yon Fut ter-  
kartoffel- und Futterr t ibenbau auf ertragreichen Maisbau 
in den hierffir gtinstigen Lagen verwirklicht werden 
kann. - -  l )ber eine Rundfrage ,,Welehe I~artoffeln 
bevorzugt der Verbraucher ?" berichtet J. DEM~L. Danach 
ist,,Sieglinde" die in 0sterreich beliebteste Speisekartoffel. 
In  einer Arbeit vom gleichen Verf. tiber Pilanzgntvor-  
bereitung durch W~issern der Kartoifeln konnten die 
yon SIMON angegebenen Ertragssteigerungen nichf be- 
st~tigt werden. - -  A. GaA~ u. F. FI~LA schreiben fiber 
die M6glichkeiten der ~Beregnung yon Zuekerrfiben in 
0sterreich. In 3j~hrigen Versuchen ergaben sich iiberaus 
rentabel erscheinende MehrertrS.ge. - -  Von F. PANNER 
ist eine Arbeit fiber Rotklee und  Kleegras, deren Ver- 
breitung und Anbaugebiete in 0sterreich, Leistung und 
Verbreitung verschiedener Sorten und Herktinfte, Anbau- 
fragen sowie ein Vergleich von I~21eereinsaaten und 
Kleegrasmischungen. - -  Den Abschlul3 des Jahrbuches 
bilden wie allj~hrlich die Wetterbeobachtungen auf den 
Versuchsstationen, die Sortenliste nach dem Stande 
vom 1.7. 1957 und ein Zuchtst~ttenverzeichnis. 

A. Banneich, Halle. 

KNUCHEL, H.: Das Holz ~ Entstehung und Bau, physikalische 
und gewerbliche EigenschaTten, Verwendung, Holzarten-Lexiko.. 
Frankfurt/M.: H. R. Sauerl~nder & Co. ~954- 472 S., 
19 Tar,, 35 Tab., 78 Zeichn., 148 Fotos. Geb. DM 27,--.  

Dem Mangel eines zusammenfassenden Werkes unter 
Beriicksichtigung der groBen Fortschritte der letzten 
Jahrzehnte bei der Erforschung der Natur des Holzes und 
in der Holztechnologie will der Verfasser abhelfen. Er 
schSpft aus unmittelbaren Erfahrungen in Holzforschung 
und Holzverarbeitung wiLhrend seiner fiber 2fijghrigen 
Tgtigkeit als Professor an der ETH Ztirich. So konnte 
ein Buch entstehen, das unser derzeitiges Wissen fiber das 
Holz iibersichtlich zusammenfai3t. In zwei grogen Ab- 
schnitten werden Entstehung und Bau, physikalische und 
gewerbliche Eigenschaften, sowie t~earbeitung, Vered- 
lung und Verwendung des Holzes behandelt. Diesen Ab- 
sehnitten schlieflt sich ein dritter in Form eines ,,Holz- 
arten-Lexikons" tier wichtigstert nutzholzliefet~den Holz- 
arten an. Hiermit hat  der Verfasser endlich eine Zusam- 
menstellung zuverl~ssiger Angaben fiber die gewerblich 
interessanten, such ausl~ndischen Holzarten geliefert. 

Alle einzelnen Abschnitte des Buches werden in fiber- 
geordnete Zusammenh~tnge eingegliedert und dadurch 
interessant und verst/~ndlich. Eine Ubersieht fiber die 
WMdverteilung auf der Erde und die bisherige Nutzung 
in den verschiedenen Gebieten gibt den groBen Rahmen. 
Leider konnte der Verfasser hierzu nur  eine ~ltere Er- 
hebung der FAO yon 1949 auswerten.  Eine Qbersieht 
fiber die botanische Stellung der Holzgew~chse im Pilan- 
zenreich leitet fiber zu den Kapiteln fiber die Entstehung 
und den inneren Bau des Holzes. Hierbei werden die 
morphologischen Unterschiede der Holzarten erSrtert. 
Eine Tabelle zum 13estimmen der H61zer nach prggnanten 
Merkmaten schliel3t das Kapitei ab. Ausffihrungen tiber 
Gewicht, Farbe, Textur, Besonderheiten im Jahrring- 
bau, Trocknung und Schwindung u .a .  vermitteln die 
Kenntnis  der physikalischen und gewerblichen Eigen- 
schaften. Zum Verst~ndnis der mechanisch- technischen 
Eigenschaften werden weiter H~irte, Zugfestigkeit, Druck- 
und Biegungsfestigkeit, Spaltbarkeit usw. behandelt. 
Sehr aufschluBreich nnd Mar, wenn naturgemS.B such 
nicht ersch/3pfend, werden die Fehler des Holzes und die 
Hotzzerst(Srung dargestellt. Das erfolgt bis hin zur Be- 
handlung der wiehtigsten holzzerstSrenden Pilze nnd In-  
sekten. 

Der zweite Abschnitt  des Buches bringt auf nur  loo 
Seiten eine griindliche gedrgngte l)bersicht iiber die viel- 
seitige Bearbeitung, Veredlung und Verwendung des 
I-Iolzes. Nach Ausffihrungen fiber die Verwendung des 
natfirlich gewachsenen Holzes als Baustoff wird die Holz- 
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verwertung unter Verbesserung seiner natiirlichen Eigen- 
schaften behandelt, wie sie in Form yon Furnieren, 
Sperrholz, Faser- und Spanplat ten erreicht wird. Der 
Holzkonservierung ist ein eindrucksvolles Kapitel unter 
Darstellung der neuesten Mittel und Methoden gewidmet. 
Bei der st/indig wachsenden Bedeutung, die das Holz als 
chemischer Rohstoff geniegt, sind die Darlegungen fiber 
Holz als Faserstoff und fiber die verschiedenen Verfahren 
seiner chemischen AufschlieBung und der Papierher- 
stellung sowie der Gewinnung weiterer Erzeugnisse aus 
Zellulose (Kunstseide, Zellwolle, Transparentfolie, Futter-  
zellulose) und der Holzverzuckerung besonders zu be- 
griiBen. Ausftihrungen iiber Holzverkohlung und Holz- 
gas als MotorentreibstoffsowiedieVorztigenndNachteile 
des Brennholzverbrauches schliegen sich an. In  allen 
F/illen werden chemisch-technologische AbI~ufe unter 
Ankniipfung an die Natur  des Holzes dargestellt. 

Das H o l z a r t e n - L e x i k o n  wird mit  einer ganz kurzen 
{Jbersicht fiber die Waldregionen der Erde und die Zuge- 
hOrigkeit der behandelten Baumarten zu den verschie- 
denen Pflanzenfamilien eingeleitet. Ftir den beabsich- 
tigten Zweck erscheint die Einteilung der Holzarten nach 
ihrem Hauptvorkommen in den verschiedenen Erdteilen 
praktisch, der sich jeweils die botanische Gliederung 
unterordnet. Das Hotzarten-Lexikon selbst ist als Zu- 
sammenfassung und Versuch in dieser Form unbedingt 
zu be] ahen. 

Das Buch gewinnt an Wert durch seine zumeist hervor- 
ragenden, das Verst~tndnis ISrdernden Abbildungen und 
die tiberall eingestreuten Tabellen, die wichtige Zahlen- 
werte vermitteln und damit zur Anschaulichkeit beitragen. 
Die jedem Abschnitt  beigeftigten Literaturnachweise er- 
nl/hglichen das Eindringen in Einzelfragen. 

Zwar kann mit  einem Buch dieses Umfangs nicht das 
gesamte Wissen fiber das Holz bis in Ietzte Einzelheiten 
dargestellt werden. I-Iier wurde abet doch eine so er- 
schhpfende Ubersicht geboten, dab das Buch nicht nur 
ffir die t~reise wertvoll ist, die sich mit  dem Handel und 
der Verwertung des Holzes befassen und ftir die es ge- 
dacht wurde. Es vermag darfiber hinaus auch wertvolle 
Kenntnisse und Anregungen auf dem Gebiet der Biologie 
der Holzgew&chse zu vermitteln. 

I42. Wullky, Galersleben. 

SCHR~DER-LEMBKE, GERTRUD, Malchow auf Poel, Geschichte 
eines Holes 1627--1945. Frankfurt /Main:  DLG-Verlag 1957. 
62 S., 12 Strichzeichnungen. Broschiert DM 3,--.  

Zum 8o. Geburtstage yon Dr. h. c. HA~-s L E ~ B ~  ist 
aus dem Kreise seiner Familie heraus diese kleine Schrift 
der 0ffentlichkeit fibergeben worden. Ein Asmus L~aBK~ 
erbte 1627 den Hof in Malchow auf Poel yon seinem 
Grolavater miitterlicherseits. In  der lO. Generation iiber- 
nahm HANS LEMBI~E den Hof im Jahre 19o5. V~ras aus 
diesen fast drei Jahrhunderten aus neun Generationen an 
{]berlieferungen bekannt  ist, erz&hlt die Tochter des 
Jubilars in anschaulichen Worten. Die 2. H&lfte der 
Schrift ist dem Landwirt und Pflanzenztichter HHHANS 
L~MBKE gewidmet, der in den vier Jahrzehnten 19o5 bis 
1945 erreichte, dab sein Name und der seines Holes ein 
BegrifI ftir die ganze deutsche Landwirtsehaft Wurde. 
Angeregt dutch die Erfolge der Pflanzenziichter in 
Mitteldeutschland mid in anderen Gebieten begann er 
parallel mit  der Intensivierung seines landwirtschaft- 
lichen Betriebes pflanzenzfichterische Arbeiten insbe, 
sondere an 01frfichten (Raps, Rfibsen) und Futterpflan- 
zen (Rotklee, Weidelgr/iser u. a.). Zumindest liegen seine 
zfichterischen Erfolge besonders bei diesen Kulturarten, 
denn, wie die alten Sortennamen Lembkes Obotriten und 
Lembkes Baldur zeigen, waren auch Weizen nnd Haler, 
ebenso wie die Kartoffel (Lembkes Industrie und jfingere 
Soften) in Bearbeitung. Vielleicht darf man die Arbeit 
und die Erfolge L~aB~ES als Beispiel far die Frage wer- 
ten, inwieweit der Zuchterfolg yon der Lage der Zucht- 
st/itte abhgngig i s t  Dies bedeutet keine Schm&lerung 
der Verdienste des Ztichters, der aus der Weisheit seines 
Alters sieher zustimmen dtirfte, dab der Zfichter nicht 
gegen die Natur  arbeiten kann, der aber andererseits 
setbst durch die Treue zu seinem Werk noch heute im 
9. Ja) rzehnt  seines Lebens beweist, dab sich die Pershn- 
lichkeit mit  ihrem inneren Weft  gegen alle Schwankungen 
der Umwelt behaupten kann, wenn sie stark nnd eigen- 
willig geprggt ist. Al/redLein, Schnega/Ham~. 

SORAUER, P., Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Band V, 
5. Aufl., 5. Liefg. Tierische Sch~dlinge an Nutzpflanzen. 2.Tell. 
Berlin und Hamburg:  Paul Parey 1958. 414 S., 134 Abb. 
Geb. DM 88,--.  

In  den beiden Hauptgruppen gegeniiber der vierten 
Auflage yon 1932 bei den V6geln eine Vermehrung um 
e twa  6o%, bei den S~tugetieren um lOO Prozent;  ihre 
Bearbeitung wurde den anerkannten  Fachleuten der 
Sch/idlingsbek/impfung K. MANsFELD (Vhgel) und M. 
KL~M~ (S/iuger) iibertragen. Mit gr6gtem F1eil3 wurde 
ein schier unfibersehbarer Stoff zusammengetragen, der 
in klarer Gliederung zur Darstellung kommt. Gute 
Abbildungen, vorwiegend yon FraBbildern, unterstii tzen 
den Text. Der S~tuger-TeiI zeiehnet sich durch eine 
sorgf~tltige Beriicksichtigung und Anfiihrung auch schwer 
zuggnglicher sowjetiseher Literatur  aus; besonders 
gelungen sind die Darstellungen mancher Hauptsch~d- 
linge wie Feldmaus (11 Seiten), Rat ten  (1~ Seiten), 
Schermaus (6,5 Seiten). Sympathisch bertihren die vielen 
Hinweise, wann Bekgmpfung aus Naturschutzgriinden 
oder wegen gleichzeitig vorhandenen Nutzens der Tiere 
auszusetzen haL, aber einige der aufgef{ihrten Tiere wie 
z. B. Elefantenschildkrhte, Schwan, Nashhrner, Gibbon, 
Orang gehhrten besser garnicht mehr zum Thema des 
Buches. DaB bei der 13berfiille der verwendeten Literatur  
nicht jede Angabe kritisch bewertet werden konnte, ist 
verst~tndlich und whre vielleicht in sp/iterer Auflage 
durch kritische Hilfe weiterer Spezialisten zu vermeiden. 
Auch die Bestimmungstabellen ftir Nager khnnen in 
dieser Form dem Praktiker kaum eine Hilfe sein. Un- 
geachtet solcher kleineren Sch6nheitsfehler rechtfertigt 
abet auch diese Auflage den Ruf eines unentbehrlichen 
Standardwerkes voll und ganz. 

K. Zimmermann, Berlin. 

VAVILOV, N. I.: World Ressources of Cereals, Grain Leguminous 
Crops and Flax and their Utilization in Plant Breeding. General 
Part: Agroecological Survey of the Principal Field Crops. [Russisch 
mit engl. Untertitel und Inhaltsverzeichnis.] Moskau- 
Leningrad: Verl. Akad. d. Wiss. d. UdSSR 1957. 462 S., 
167 q- 161 Abb., 9 Karten, lO8 Tab. Geb. 29,45 Rubet. 

Nach der offiziellen ,,Rehabilitierung" N. I. VawLovs, 
die erst im August 1955, 13 Jahre nach seinem Tode, er- 
folgte, beschlol3 das Pr&sidinm der Akad. d. Wiss. d. 
UdSSR die Herausgabe seiner ,,Ausgew/ihlten Werke" 
sowie der Werke,  die noch nicht ver6ffentlicht wurden. 
Zu den letzteren gehhrt der vorliegende Band. Dieser 
,,Versuch einer agrarhkologischen Ubersicht der wichtig- 
sten Feldkulturen" - -  geschrieben im Jahre 194 ~ - -  sollte 
nach den Gedanken VAV~LOVS den ersten einffihrenden 
Band zu dem mehrbhndigen Werke fiber die ,,Welt- 
reserven an Formen yon Getreide, K6rnerleguminosen 
und Lein und ihre Ausnutzung in der Pflanzenzfich- 
tung" bilden. Der zweite, vom Verfasser nicht selbst 
bis zu Ende geschriebene, speziell dem YVeizen gewidmete 
Band wird ebenfalls ftir den Druck vorbereitet, wghrend 
die anderen Bgnde ungeschrieben blieben. 

Der Inhal t  des vorliegenden allgemeinen Tells des Wer- 
kes ist uns nicht ganz unbekannt :  Eine kurze zusammen- 
fassende Mitteilung darfiber ist in ,,The New Systematics" 
yon J. HuxLEY (Oxford Univ. Press, London, 194 o) als 
Kapitel ,,The New Systematics of Cultivated Plants" er- 
schienen. Wir verzichten deswegen auf Wiedergabe der 
I.iauptprinzipien einer agrarhkologischen Klassifikation 
der yon VAVlLOV berticksichtigten Feldkulturen, worfiber 
das erste Kapitel des Buches berichtet (etwa 80 S.). Den 
,,Rest" des 13uches stellt die t3eschreibung einzelner 
agrar/hkologischer Gebiete der Erde dar, deren Zahl 95 
betrggt; einige Gebiete sind noch weiter unterteilt.  Bei 
der Beschreibung werden die Gebiete deutlich umrissen, 
geographisch und klimatisch charakterisiert, wobei ftir die 
typischen Orte der Gegend der j &hrliche Gang der Nieder- 
schl/ige und der Temperatur tabellarisch gegeben wird; 
die 6kologischenTypen der beriicksichtigten Feldkulturen 
werden definiert und beschrieben. Zur Vervollsthndigung 
der Beschreibungder Gebiete tragen vim die unnumerier- 
ten Abbildungen (meistens Originalphotos yon den 
Vavilovschen Reisen) bei : Es sind typische Landschaften, 
landwirtschaftliche Gerh~te, Menschentypen, Bew&sse- 
rungsanlagen u. g., was die L~tnder landwirtschMtlich 
so kennzeichne% wie sie VAVlLOV gesehen hat. Es sei hier 
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nebenbei erwghnt, dab yon den gr6Beren Gebieten nur 
geblieben sind, die er nicht pers/Snlieh besuchen konnte : 

Australien und Indien. Die numerierten Abbildungen sind 
meist sehr gute Striehzeichnungen (seltener Photos und  
einige wenig gelungene Farbzeichnungen), welche die im 
Text  besprochenen /Skologischen Pflanzentypen dar- 
stellen. Das Buch ist mit  guten Registern versehen. Die 
Redaktion hat  lobenswerterweise beschlossen, das Buch 

ohne irgendwelche Xnderungen (einschl. statistischer An- 
gaberi) herauszugeben. 

Mit.tiefer Trauer blgttert  man die Seiten dieses - -  wie 
immer bei VAV~OV - -  originellen und h6chst ,,pers6n- 
lichen" Buches dutch, das uns jetzt  mit manchen unterdes 
veralteten Angaben anschaut und nns mahnt, die Men- 
schenrechte mehr zu achten, als es in den letzten Dezen- 
nien der Fall  war. I. Grebena~ihov, Gatersleben. 

REFERATE 
MIEGOET, M. van, und F. JAN$$ENS: Aufbau and Wachstum yon 
Rest~nden der Waldf~hre und der Korsikanischen Sehwarzfiihre in 
Nord-Belgie.. JR. L. H. S., Abt. f. Waldbau, Gent, Belgien.] 
Forstwiss. Cbl. 75, 458--468 (1956). 

Win Zuwachsanalysen gezeigt haben, ist die ,,korsika- 
nische SchwarzfShre" haupts~tchlich kalabrischer und 
such korsischer Herkunft  (P. nigra var. calabria und var. 
corsicana) auf grmeren SandbSden Nordbelgiens (Kempen 
und Flandern), wo sie heute in ausgedehnten, aus Saat 
und Pflanzung hervorgegangenen Reinbestgnden sto.ckt, 
der WaldfShre (P. silvestris) deutlich und statistisch 
stark gesichert an Bestandesaufbau und -entwicklnng, 
wie such an Massen- und Qualitgtsproduktion iiberlegen. 
Die Schwarzf6hre hat auch eine bessere Stammform und 
weist eine gr6Bere Zahl yon Etitebgumen anf, wodureh 
bessere Auslese- und Erziehungsm6glichkeiten gegeben 
sind, auch ist die Schwarzf6hre gegen die meisten In- 
sekten- nnd Pilzbefglle resistenter als .die Waldf6hre. 
Jene hat  nine gr6f3ere bestandesaufbauende Kraft  und 
ein regelmgl3igeres Wachstum, das im Gegensatz zur 
Waldf6hre. such im Alter  von 4o--5 ~ j ahren  noch nicht 
abnimmt, wodurch die Schwarzf6hre spgter hiebsreif 
wird. Da sie such spgter in Schluf3 triLL Ms die Wald- 
f/Shre, sind bei jener im Jugendstadium keine krgftigeren 
Lguterungshiebe zu empfehlen und die stgrkeren Durch- 
forstungen haben erst mit  40--5 ~ Jahren einzusetzen. 
Bei der WaldfShre miissen dagegen sehr friihieitig die 
grobgstigen V0rwiichse (,,Pr0tzen") entfdrnt werden, um 
dem Bestand Entwicklungsm/Sglichkeiten zu geben. - -  
Demgegeniiber hat  die Schwarzf6hre im ganzen die Nach- 
teile gr613erer Astigkeit, starker Rohhumusbildung im 
Reinbestand und der Anfglligkeit gegen Crumenula 
pinicola. Weitere Probleme, die u .a .  die t3egriindung 
yon Mischbestgnden betreffen, bteiben .fiir die ngchsten 
Jahre zu klgren. Max Onno, Wien. o 

ROAGI'I, W.A. ,  R. NEVE, F. H. VANSTONE, H.J.  PHILGOX, 
ANNE V. DELAP and ELSIE M. FORD, A method of growing 
apple trees by spraying their roots with nutrient solution. (Eine 
Methode der Anzucht yon Apfelb/iumen durch Bespriihen 
der Wurzel mit  Nihrl6sung.) [East Mailing Res. Stat., 
Kent.] J. t torticnlt .  Sci. 32, 85--98 (s957). ' 

Da Wasserkulturen bei Apfel infolge yon Pilz- und 
BakLerieninfektionen sehr schwierig sind, wurde ~ Kuf 
den Methoden yon BaRl~e  (1921), der die Wurzeln mit  
N~hrl/3sung bespriihte, und yon VYvYAN und TR0W~LL 
(1953), die einen N/~hrl6sungsnebel benutzten, aufbauend 
- - f t i r  kleine Apfelbgume eine Kulturmethode entwickelt, 
bei der die Bedingungen der mineralischen Ernghrung 
einschlieglich der Spurenelemente kontrol l ier t  werden 
konnten, und bei der die Pflanzen im Freien standen, um 
ungiinstige GewXchshausfaktoren und h0here Kosten zu 
vermeiden. Die Apparatur ist weitgehend antomatisiert. 
Das Wasser durchfliel3t mehrere Filter und Tanks (In- 
hai l  18o bzw. I2a5 1), in denen es gereinigt nnd auf pa 5,5 
eingestellt wird, wird auf acht Mischtanks verteilt, wo die 
N/~hrsalze zugegeben werden und dann auf elektromo- 
torisch rotierende Verstguberteller unter der Deekelmitte 
yon 16 groBen 1KulturgefXBen (Durchm. ~o 7 cm; Tiefe: 
91 cm) geleitet, in denen je 16 kleine Apfelb/iume im Kreis 
so montiert  sind, dab ihre Wurzeln frei im Luftraum 
h~ngen, aber vor Verunreinigungen yon augen geschiitzt 
sin& Alle L6sungen werden durch PVC-Schlguche ge- 
l e i t e t  Die Niveaus in den verschiedenen GefgBen, sowie 
die Verspriihgeschwindigkeit und die versprtihten Mengen 
werden automatiseh konstant gehalten. Hinsiehtlich 

wei%erer Einzelheiten mul3 auf die sehr ausftihrliche Be- 
schreibung des Originals verwiesen werden. -- Die Ver- 
suchspflanzen, aui Gleichheit sehr sorgfgltig ausgesuchte 
bewurzelte Abrisse yon EM VII, die auf ein Drittel ihrer 
L~inge zuriickgeschnitten und deren Wurzela entfernt 
worden waren, zeigten gegeniiber Kontrollen auf nor- 
malem Boden befriedigendes SproI3- und ~Vurzelwachs- 
turn. In Sprtihkultur waren die Wurzeln fang, fleischig, 
verhgltnismgBig wenig verzweigt, den Faserwurzeln im 
nattirlichen Boden sehr un~hnlich, Mycorrhiza war offen- 
sichtlich nicht vorhanden. Wurzelh~irchen waren reich- 
lich vorhanden und auffallend lang. -- Vor dem eigent- 
lichen Versuch wurden die Pflanzen in Wasser gezogen, 
bis gentigend Wurzeln entwickelt waren und danach in 
N~Lhrl6sung ohne Fe und Mg, um die Reserven in den 
Pflanzen zu reduzieren. Die Pflanzen konnten 2 und 
3 Jahre in Spriihkultur gezogen werden. Die iJlberwin- 
terung erfolgte in Sphagnum, Torf oder Sand. Vorteile 
dieser Kultur sind: Leichte und stXndige 13eobachtnng 
der Wurzeln, Frischgewichtsbestimmungen ohne Sch~idi- 
g.png der Pflanze, raseher Nghrl5sungswechsel, leichte 
Uberfiihrung der Pflanzen aus einem Versuch in den 
anderen, Vermeidung yon unkontrollierten Fluktua- 
tionen des p., von Anhgufung yon lonen und toxischen 
Substanzen, sowie Abfangm6glichkeit iiberschiissiger 
N~hrl6sung. Naehteil ist: dab bereits bei kurzfristiger 
Unterbreehung der Lt~sungszufuhr bei Motorschaden 
Trockensch~den der Feinwurzeln und schwere Schidi- 
gungen der Pflanzen auftreten. 195 t wurden 4 Nghr- 
16sungen verglichen: volle Nghrl6sung, schwache Ver- 
sorgung mit  K resp. Fe, resp. Mn. In regelmgf3igen Zeit- 
abstgnden wurden Pflanzen zu flammenspektrographi- 
scher Analyse auf X, Fe, Mn und Cu yon Blatt, Rinde, 
Holz und 7~Vurzel entnommen. Es ergaben sich betrgcht- 
l i the Differenzen in der mineralischen Zusammensetzung 
j e nach der Stel lufig des Blattes am SproB, nach der 
Jahreszei t  und nach der Art  de r  Behandlung. BetrefN 
Einzelheite a mul3 auf die Diagramme im Original ver- 
wiesen werden. Schander, Jork. 

RUNDFELDT, H.: Zur Berechnung eines optimalen Verh~ltnisses 
zwischen der Anzahl der Pr(ifjahre, der Priifsorte und der Vergleichs- 
teilstficke bei .Feldversuchen. ~Inst. f. Ggrtner. Pflanzen- 
zfichtg.; Techn. Hochsch., Hannover.) Z. Pflanzenziichtg. 
37, 19e--2ol  (1957). 

Verf. teilt  die Varianzen der einzelnen Streuungs- 
nrsachen in verschiedene Komponenten auf und be- 
rechnet ihre Sch~tzwerte. Am Beispiel eines Sommer- 
weizenversuches mit  6 Sorten, 6 Vergleichsteilstiieken 
an 6 verschiedenen Often in 3 Jahren zeigt sich, dab 
erbliche Wechselwirkungen vorhanden sind und dadureh 
die Ergebnisse eines Einzelversuches wenig Aussagekraft 
besitzen. Berechnet man aus der  Fehlervarianz und der 
Priifgliedkomponente nach Y , r  die Effektivi tgt  bei 
gleicher Gesamt%eilstiickzahl, aber verschiedener Ver- 
teilung, auf die Anzahl der Orte, Jahre und Vergleichs- 
teilstiicke je Versuch, so ergibt sich, dab die Aussage- 
kraft einer Versuchsreihe schneller und stgrker ansteigt, 
wenn man die Anzahl der Versuchsorte und -jahre 
vermehrt.  Durch Vermehrnng der Anzahl der Versuchs- 
teilstiicke in einem Versuch ist die Aussagekraft yon 
einer best immten Grenze an nicht mehr zu vergriSl3ern. 
Bei dem angefiihrten Weizenversuch, der natiirlich nicht 
beliebig verallgemeinert werden kann, ergab sich die 
giinstigste Verteilung bei 2 Vergleichsteilst[icken an 
4 Often in 2 Jahren. W. Schreiner, Bonn. 0 


