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BUCHBESPRECHUNGEN 

Arbeiten der DLG Band 47; herausgegeben vom deutschen Mais- 
Komitee. Leistung und Bedeutung des Maises als Futterpflanze. 
Frankfurt/Main: DLG Verlag GmbH. 1957. 82S., 
6 graph. Darstellullgen. Brosch. D1V[ 2,5 o. 

Die vorliegende Schrift, die vom Deutschen Mais- 
komitee heransgegeben wurde, zeigt, dab auctl in West- 
deutschland dem Maisanbau zunehmende Beachtung ge- 
schenkt wird. Der Vorteil wird dort betriebswirtschaft- 
lich in der Eignung des Maises in den verschiedensten 
Formen ftir unsere Landwirtschaft  gesehen (VeI~vendung 
als Grtinfutter, als G~rfutter, als K6rnerfrucht). Die 
durchgeftihrten Vergleichsversuche ergaben bei allerdings 
hohen..Ertr/igen all Trockensubstanz (mehr als loo dz) 
eine Uberlegenheit des Maises gegentiber den Futter-  
rtiben; dazu kommen noch die arbeitstechnischen Vor- 
teile, so dab der Maisallbau als durchaus geeignet ange- 
sehen wird, ,,die Futtergrundlage vieler Betriebe zu ver- 
bessern oder zu verbilligen". Es wird abet auch auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen, denen der Maisanbau bei 
seiner Einftihrung in die Praxis begegnet. 

Es wird yon verschiedener Seite zum Maisproblem auI 
Grund vorliegender Erfahrungen bzw. durchgeftihrter 
Versuche berichtet. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Untersuchungen, die tiber die Verwelldung als Ggrfutter- 
mais durchgeftihrt worden sind aus der Ansicht heraus, 
dab bier der Schwerpunkt in der Verwendung des Maises 
liegell mug. Es wird herausgestellt, dab ftir eine Eignung 
zum Anbau als Grtinfuttermais nicht die Ertr~ge als 
ausschlaggebend anzusehen silld, sonderll die Eignung 
ftir die G~Lrfutterbereitung. Es ist kanm tiberraschend zu 
sehen, dab die in Westdeutschland gemachtell Erfah- 
rungen sich nahezu vollst~Lndig mit  den Ergebnissen 
decken, die in dell letzten Jahren yon den Inst i tuten ftir 
landwirtschaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen 
im Gebiet der D D R  erarbeitet worden sind. So sind 
gerade die tiber die Eins~uerung durchgeftihrten Unter- 
suchungen yon groBem allgemeillen Illteresse, da sie ein- 
deutig die Faktorell  erkennen lassell, die ftir den Erfolg 
der EinsAuerung entscheidend sind. Die zahlreich durch- 
geftihrten Sortenversuehe, fast ausschlieBlich mit  Hy- 
bridell hollXndischer und amerikanischer Herkunft, lassen 
die groBe Streuung erkenllen, die zwischen den verschie- 
denen Sorten und St/immen besteht. Als entscheidendes 
Kriterium ftir die Eigllung als Silomais ergab sich die 
Frtihreife der Sorten, wie sie sich in dem Gehalt all 
Trockellsubstanz widerspiegelt. Ausschlaggebend ftir die 
Einftihrung des Maisallbaues wird es sein, geeignete Sorten 
zur Verftigung zu stetlen, wobei ftir die Praxis nur eine 
geringe Zahl notwendig ist, deren Eignung und Eigell- 
schaften genau festgestellt werdell mtissell. 

Das Heft, das im einzelllen 8 verschiedene Beitr/~ge 
enth/ilt, die die betriebswirtschaftlichell Probleme, die 
Sortellfrage in den verschiedenen Gebieten, die Probleme 
der Eins~uerung behandeln, sowie Richtlinien ftir den 
Anbau von Grtin- ulld G/~rfuttermais gibt, kann jedem, 
der sich mit  dem Anbau des Maises befaBt, zum Studium 
nur empfohlen werden. Nehring, Rostock, 

FRIS(;H, KARL VON: Erinnerungen eines Biologen. 1. Aufl. 
Berlin/G6ttingen/meidelberg: Springer 1957. 171 S., 
39 Abb., 1 Tafel. Geb. DM 26,--.  

Der Name KARl. VO~ F~ISCH ist welt tiber den Kreis der 
engeren Fachgenosssen hinaus bekallnt. Nicht nur wegen 
der yon ihm ver6ffentlichten grulldlegenden sinnesphysio- 
logischen Untersuchungen, sonderll auch durch seine all- 
gemeinverst/~ndlichen biologischen Bticher, die sich eiller 
groBen Beliebtheit  erfreuen. Jeder, der diese liebens- 
wtirdigell und doch so gallz und gar wissenschaftlichen 
Schriften kennt - -  ich denke besonders an das ,,Leben der 
Bienen" (Verst~lldliche Wissenschaft, t3erlin/G6ttingen/ 
Heidelberg: Springer) - -  wird auch die , ,Erinnerungen" 
mit  groBer Erwartullg in die Hand nehmen, aus Ehrfurcht  
vor dem bedeutenden Wissenschaftler ulld auch aus Liebe 
zu dem anregelldell Schriftsteller. - -  Niemand wird ent- 
t/iuscht sein. Denn das Leben, das an ulls vortiberzieht, 
wird auch ftir diejenigen Leser, die dem Universit~ts- 
leben und der wissenschaftliehell Spezialforschung ferner 
stehen, mit  Interesse ulld Gewinn verfolgt werden. 

Wie eng Forschung und privates Leben miteinallder 
verbullden sein k6nnen, zeigen die Seiten dieser Auto- 
biographie. Zwar haben anch in diesem erfolgreichen 
Leben dullkle Schattell nicht gefehl t  Zwei Weltkriege 
und die Zeit des Nationalsozialismus forderten ihren 
Tribut. Doch gab die Hingebung und die Begeisterullg 
ftir die Forschungsaufgaben immer wieder neuen Auf- 
schwung und Lebellsmut. So erscheint mir das Kenn- 
zeichen und die Besonderheit dieses Buches darin zu be- 
stehen, dab neben dem Zeitgeschehen, dessen gewaltiges 
Ausmal3 aus der verhaltenen Schilderung schwer zu er- 
kennen ist, dab nebell dell liebenswtirdigen pers6nlichen 
Erillnerungell an Lehrer, Freunde und Schiller, die um- 
fassende Darstellung der wissenschaftlichell Arbeit her- 
vortrit t .  Wit  erlebell, wie bereits der Student, angeregt 
durch seinen Onkel, dem Physiologen EX~ER, sich mit  
Untersuchullgen tiber Tages- llnd D~mmerullgssehen von 
Krebsen befaBt. Wir h6ren, wie die wertvollsten wissen- 
schaftlichen Allregullgen yon dem Mtinchener Zoologi- 
schen Inst i tut  ullter der Leitullg yon Richard HERrWIG 
empfangen werden. Wir werdell ver t raut  mit  dell spiite- 
ren Versuchsobjekten, den E l r i t z e n  und den B i e n e n ,  
deren Sinnesphysiologie nnd deren Verhaltensweise so 
eingehend studiert wurde. Leicht nnd klar verst~Lndlich 
erscheinen uns die Versuchsanordnullgen, mit  denen 
immer wieder lleue R~Ltsel der uns so iremdell Sillneswelt 
der Insekten nnd Fische erforscht werden. Wir bewun- 
dern die Konsequenz, die Ausdauer und die Genialit~it, 
die eine so reiche wissenschaftliche Ernte  eillbrachten. 
Die Lekttire der , ,Erinnerungen" verschafft llns das be- 
gltickende Geftihl, selbst die Spanllungen und Sorgen bis 
zur erstrebten L6sullg der Probleme mit  zu erleben. 

Paula  Hertwig, Halle. 

MAATSGH, R.: Sortenbewegung tier wichtigsten giirtnerischen 
Marktpflanzen. 2. Folge. Aachen: Deutsche G~Lrtnerb~rse 
1957. 60 S. Brosch. DM 5,80. 

Die oben allgeftihrte Broschtire ist auf Grulld einer Um- 
frage in zahlreichen maBgebenden G/irtnereibetrieben der 
Bulldesrepublik zusammengestellt. Die Zusammenfassung 
verfolgt den Zweck, allen Interessenten einen Uberblick 
tiber die vorhandenell Sortimente zu gebell, um sie schnell 
in die Lage zu versetzell, das Wertvolle yon dem Millder- 
wertigen und nieht mehr Anbauwtirdigen zu trenllen. Er- 
faBt wurdei1 yon der Umfrage: 

1. Chrysanthemum, grog-, mittel-, kleinblumige unter 
Glas und kleinblumige zum Freilalldschllitt. 

2. Hortellsien. 
3. Fuchsien. 
4. Pelargonium zonale, P. pel~atum ulld i ~ grandi/lorum 
5- Lorraine-Begoniell. 
Durch Stimmenausz~ihlung wurde eine Rangfolge fest- 

gelegt ulld die Gegentiberstellung der Ausz~Lhlung yon 
195 ~ zu 1956 liel3 einmal die augellblicklich meist ge- 
bauten Sorten sowie deren Best~indigkeit erkenllen, da 
z .T .  sogar Ausz~Lhlullgen des Verf. vom Jahr  1933 bei 
einigen Kulturar ten angefiihrt werden konnten. 

Voll Chrysanthemum sind ferner die Ergebnisse der 
Neuheitenpriiflmgen 1953--1956 aufgeftihrt und bei Cy- 
clamen liegt eine Farbbest immung llach der englischen 
Farbkarte Horticulture Colour Chart mit  entsprechenden 
Anmerkungen vor. 

Dieses Heft  ist llicht nut  dem G/trtner zur Unterstt i tzung 
seiner Marktbeobachtungen w/irmstens zu empfehlen, es 
zeigt auch dem Ztichter von Neuheiten die weitere Ent-  
wicklung auf. 

Es w/~re wfinschenswert, wenn durch dieses Beispiel 
die Sortellbewegung anderer Kulturar ten gleichfalls eine 
/~hnliche Zusammenfassullg erftihre. 

Fabig, Quedlinburg. 

MARTIN, R., u. K. $ALLER: Lehrbuch der Anthropologie in syste- 
matischer Darstellung. Mit besonderer BerUcksichtigung der 
anthropologischen Methoden. 3. v6llig umgearbeitete u. er- 
weiterte Aufi., 5. Lfg. Stut tgar t :  Gustav Fischer 1958. 
S. 663--838, Abb. 313--355 . Brosch. DM 26,4o. 

Durch Ausftihrungen tiber die Ern~hrung des Menschen 
gewinnt die 5. Lieferullg des Lehrbuches st/irkeres Inter- 
esse ftir den Ztichter als die vorangegangene. Mit Rtick- 
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schltissen auf die Ern~hrung der eiszeitlichen Menschen, 
mit  interessanten Illustrationen, angefangen yon der 
mesolithischen Felsmalerei yon der Honigsucherin (wes- 
halb ,,Honigsucher"?), mit  Statistiken vom Anteil 
pflanzlicher und tierischer Kalorien am Gesamtverbrauch 
yon Nahrungsmitteln in Deutschland usw. wird eine kon- 
zelltrierte Geschichte und Geographie der menschlichen 
Ern~hrung geliefert, in der j a Pflanzen- und Tierztichtung 
in den verschiedensten Formen hohe Bedeutung gewinnen. 
Ob die eingehenden Angaben fiber Zusammensetzung yon 
Nahrungsmitteln einschlieglich des Gehaltes an einzelnen 
Aminosguren, an Vitaminen usw. in ein Lehrbueh der 
Anthropologie gehSren, darf allerdings bezweifelt werden. 

Ein  weiterer Hauptabschnit t  beginnt nnter  der Ober- 
schrift ,,Kgrpergestalt". Eine Ffille yon Tabellen und 
graphischen Darstellnngen gebeI1 Unterlagen fiber Wachs- 
rum des menschlichen K6rpers und seiner Teilabschnitte 
in der intra- nnd extrauterinen Lebellszeit, fiber die Ver- 
kn6cherung seines Skeletts, tiber die Entwieklung des 
Haarkleides usw., fiber grobpathologische Wnchsformen 
wie Adipositas, Zwergwuchs usw. Wenn aueh in diesem 
Abschnitt  kein Tier auger dem Schimpallsen erw~Lhnt 
wird, so wird der an Wachtums- nnd  Reifeproblemen bet 
Nutztieren interessierte Ztichter ihll mit  Interesse stu- 
dieren. Anlag zu aufschlugreichem Vergleich bietet sich 
ftir ihn mehrfach, z. lB. bet den Erfahrungen fiber Minder- 
ern~Lhrung der Mutter und ihren Einflug auI die Frucht, 
tiber Mangel an Spurenstoffen in der mtitterlichen Er- 
n~Lhrullg und Mil3bildungen beim Neugeborenen usw. 

Die Abbildungsnummer 354 ist zweimal vergeben. 
Sonst scheint es, dab die Korrektur sorgf~ltiger gehand- 
habt  wurde als in frtiheren Lieferungen. 

H. Grimm, Berlin. 

M(JNTZING, ARNE: Vererbungslehre - -  Methoden und Resultate. 
Stuttgart: Gustav-Fischer 1958. 3o3 S., 194 Abb. Geb. 
DM 42, - .  

Der Mangel an modernen, deutschen genetischen Lehr- 
btichern wird in der letzten Zeit durch mehrere Uber- 
setzungen behoben. Der Herausgabe von STERNS ,,Grund- 
lagen der mensehlichen Erblehre" und SNYDERS ,,Grund- 
lagen der Vererbung", die beide mehr oder weniger aus- 
gepritgt human-genetische Probleme in den Vordergrund 
der ]3etrachtung stellen, schlieBt sich jetzt  in der l~lber- 
setzung yon D. v. *ku eine yon MDNTZlNG ver- 
fagte Einftihrung in die Methoden und Resultate der 
Vererbungslehre an. In  27 Kapiteln wird ein iJberblick 
fiber das Gesamtgebiet der Genetik gegeben, wobei die 
zur Erl~uterung der einzelnen Tatbest~nde ausgew/ihlten 
Beispiele sich auf botanische und zoologische Objekte, je 
naeh deren Gunst  ftir den in Frage stehenden Problem- 
kreis, beziehen. Der Pflanzenzfichtung, der Haustier- 
ztichtung und dem ,,Mensehen gegeniiber dell Vererbungs- 
gesetzen" sind eigene Kapitel gewidmet, wobei besonders 
das letzte Interesse verdient, da die erbhygienischen Er- 
fahrungen in Schweden relativ breiten Raum einnehmen. 

Als einftihrendes Lehrbuch dtirfte diese geschiekt auf- 
gebaute und moderne Darstellung der Vererbungslehre 
hervorragend geeignet sein, zumal im Hinblick auf alle 
angeschnittenen Fragen eine auBerordentlich zuverl~ssige 
Orientierung des Lesers erfolgt. Der Verf. beschr~Lnkt 
sich im wesentlichen auf gut fundierte Forschungsergeb- 
nisse. An einigen Stellen wird aueh auf die in vielen 
F/illen noch offenen Probleme hingewiesen, wobei aber 
die Problematik fast nie in den Vordergrund tritt. Diese 
Verfahrensweise dtirfte einer allgemein orientierenden 
Zusammenfassung des Stoffgebietes, die als Lehrbuch 
gedacht ist, entsprechen. Allen Kapiteln sind zur weiteren 
Klarstellung des dargestellten Stoffes Textabbildungen 
beigegeben worden, yon denen nur Abb. 49 als wenig 
gegltickt anzusehen ist, da sie den durch die Chiasmata 
vermittelten Zusammenhalt  der Bivalentpartner nicht 
zu veranschaulichen in der Lage ist, sondern eher den 
gegenteiligen Eindruck hervorruft. 

Die Ubersetzung durch D. v. WETTSTEIN weist eine 
Reihe yon sprachlichen Merkwtirdigkeiten auf (z. B. der 
Homozygot, der Heterozygot, der Mutant, subletal- 
tragende Chromosomen, der Quadrivalent), die allerdings 
in keinem Falle zu Sinnentstellungen ftihren. 

Neben dem Namen- und einem ausftihrliehen Saehver- 
zeichnis enth~lt das Buch eine Erl~uterung der wichtig- 
sten genetischen Fachausdrticke. Die Ausstat tung ist 

vorzfiglich, abet es erhebt sich die Frage, ob es bet einem 
Lehrbuch nicht richtiger ist, zn Gunsten eines niedrigerell, 
dem Studenten die Anschaffung erleichternden Preises, 
die Ausstat tnng etwas einfacher zu w~thlen. 

Rieger, Galersleben. 

QUEDNAU, W.: Ober den Einflul] yon Temperatur und Luft- 
feuchtigkeit auf den EJparasiten Trichogramma cacoeciae 
Marchal. (Eine biometrisehe Studie). ]3erlin u. Hamburg:  
Paul Parey 1957.63 S., 18 Abb., 25 T. ]3rosch. DM 7,--.  

In  vorliegender Arbeit, die durch viele Abbildungen 
und Tabellen anschaulich illustriert ist, wird in exakter 
Weise die Biologie des ftir die Praxis wichtigen Eipara- 
siten Trichogramma cacoeciae Marchal hinsichtlich ]3e- 
einflussung durch konstante und wechselnde Temperatur- 
und Lnftfeuchtigkeitsstufen untersucht. Verf. beschreibt 
sehr ausftihrlich die V e r s u c h s m e t h o d i k  zur Aufzncht 
nnd Hal tung der Wirte und Parasiten im Laboratorium. 
Eine neue Versuchsanlage rail Glasringen als Zuchtgefiige 
gestattete eine saubere Aufzucht und garantierte eine 
fibersichtliche ulld schnelle Untersuchullg des Materials. 
Zur Weiterhaltung der Trichogrammen wurden Eier der 
Wachsmotte (Gallevic~ melonella), der Mehlmotte (Ephe- 
stia k~hniella) und der ]3ettwanze (Cimex lectularius) ver- 
wendet. Als geradezu idealer Wirt  erwies sictl Ephesiia. 
Das Aufkleben der Mehlmotteneier auf Papierbl/ittchen 
(,,Eikartenstempel" yon 3 ~ • 5 ~ cm mit  15 Leim- 
punkten) erleiehterte die quant i ta t iven ]3estimmungen 
yon Entwicklungsdauer, Mortalit/it, Fruchtbarkeit  nnd 
Lebensdauer der Parasiten. 

Verf. stellt in seinen Untersuehungsergebnissen fest, 
dab eine v o l l s t / i n d i g e  E l l t w i c k l u l l g  der Eiparasiten 
in dem Temperaturbereich yon + 12 ~ bis + 34 ~ C m6g- 
Itch ist und das biologische Optimum bet + 27 ~ C ulld 
80% r. F. liegt. In  allen Temperatnren des v i t a l e n  
B e r e i c h e s  verhalten sich dabei die Teilentwicklungen 
zur gesamten Entwicklnngsdauer wie 2 (Ei) zu 3 (L1 
und L2) zu 5 (Pr~puppe) zu 7 (Puppe). 

Zur Wirkung konstanter Temperaturen auf Tricho- 
gramma weist Verf. nach, dab sictl die Temperaturab- 
h~ngigkeit der E n t w i c k l u n g s d a u e r  vom Ei bis zur 
Imago mit groger Genauigkeit als asymmetrische Ketten- 
linie darstellen 1Agt und die BLUNCKsche W/irmesummen- 
regel den erhaltenen empirischen Werten nicht gerecht 
wird. Verf. stellt eine neue Temperatursummenregel nach 
den aus der Kettenlinie berechneten Entwicklungszeiten 
auf .  

Die F r u c h t b a r k e i t  der Trichogramma-Weibchen ist 
yon den jeweils herrschenden Temperatur-, Luftfeuchtig- 
keits-, Fiitterungs- nnd Wirtsverhitltnissen abhiingig. 
Eiparasiten, die bet Temperaturen fiber + 3 ~ und unter  
15 ~ Cgezfichtetwurden, sindpraktischsteril .  DieH6chst- 
zahl yon Nachkommen (etwa 1 lo pro Weibchen) erzeugen 
mit  Honig geftitterte Tiere, die aus Mehl- und Wachs- 
motteneiern aufgezogen und bet Temperaturen zwischen 
+ 2o ~ und + 3 ~ C gehalten worden sind. t3ei wechseln- 
den Temperaturen liel3 sich die Fruchtbarkeit  bet ent- 
sprechend verl~ngerter Lebensdauer ausgleichend beeill- 
flussen, wenn die t3edingungen regelm~Big in optimale 
Temperaturen zurtickpendelten. Die M o r t a l i t / i t  der 
Trichogramma-Brut war unter  sonst gleichen ]3edin- 
gungen in Abhiingigkeit vom Wirt  ulltersehiedlich; sie 
erreichte in Mehlmotteneiern zwischen + 18 ~ und + 31~ 
und 80% r. F. nicht mehr als 5%. Die m a x i m a l e  Le-  
b e n s d a u e r  geftitterter Eiparasiten betrug durchschn. 
36 Tage (zwischen +1o ~ und 415  ~ C), im Optimum nur 
22 Tage. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit tiber das D i a -  
p a u s e s t a d i u m ,  die K o n s e r v i e r u n g  des P a r a s i t e n -  
m a t e r i a l s  und die E f f e k t i v i t ~ i t  von Trichogramma 
nach der l~berwinterung sind yon groger Bedeutung ftir 
die Belange der praktischen Massenhaltung und des Ein- 
satzes yon Eiparasiten in der biologischen Sch/idlings- 
bek~Lmpfung. Verf. fand, dab unter Freilandbedingungen 
eine n o r m a l e  L l b e r w i n t e r u n g  yon Tr. cacoeciae nur 
im friihen Pr~puppenstadium m6glich ist. Das I)ia- 
pauseverm6gen kann im Pr~puppenstadium bet einer 
konstanten Temperatur yon + lo ~ etwa 30o Tage auf- 
reehterhalten nnd damit  ftir eine l~ngere Konservierung 
yon Trichogramma in Kfihlschr~Lnken ausgenutzt werdell. 
Es ist mSglich, die Eiparasiten - -  unter  Beachtung des 
biologischen Optimums und des Stadiums des Diapause- 
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zustandes - -  in beliebiger Zeit und Zahl aufzuziehen. Die 
aus den abgekiihlten Zuehten stammenden und in op.ti- 
male Bedingungen iiberffihrten Eiparasiten zeigten eme 
nur  wenig verringerte Fruchtbarkeit  (75 Nachkommen 
pro Weibchen). Verf. wies nach, dab die Farbe der Tri- 
chogramma-Wespen im mittleren Puppenstadium durch 
Temperaturreize induziert wird. 

Ftir die Anwendung der Ergebnisse in der Praxis fol- 
gert Verf., dab das Wirksamwerden des Eiparasiten 
Trichogramma im Freiland im wesentlichen yon der Tem- 
peratur abh~ngig nnd  in Gebieten mit  einer mittleren 
Monatstemperatur yon unter  + 15 ~ C kein gr6Berer wirt- 
schaftlicher Effekt zu erwarten ist. Au~3erdem ist ffir die 
Beurteitung der Effektivit~it der Eiparasiten yon V~'ichtig- 
keit, dab die verschiedenen Trichogramma-Arten an 
bestimmte Bioz6nosen gebunden sind, nachdem eine weit- 
gehende physiologische Differenzierung auch zu einer 
6kologischen Sonderung geffihrt hat. 

In  der Zusammenfassung wird darauf hingewiesen, dab 
abiotische Einflfisse grunds~itzlich gleiche Erscheinungen 
hervorrufen wie biotische Faktoren, und dab die sog. 
,,biologischen Rassen" lediglich physiologische Varianten 
der Art Tr. cacoeciae Marchal sind. 

H. Fankhtinel, Eberswalde. 

SCHUSTER, G.: Virus und Viruskrankheiten. 1. Aufl. Wit ten-  
berg: A. Ziemsen 1957. 79 S., 34 Abb. Brosch. DM 5,20. 

Der Verfasser gibt in dichtgedr~ngter Form einen Uber- 
blick fiber den derzeitigen Stand unserer I~enntnisse auf 
den Gebieten der pflanzlichen, Human-  und Veterin~ir- 
Virologie, wobei die Pflanze im Mittelpunkt der ErSterung 
steht. Die Hauptabschnit te  des Buches behandeln Grund- 
lagen der Virologie, Pflanzenpathogene Viren (=  Phylo- 
phaginea), 13akteriophagen (=  Phaginea) und Zoopatho- 
gene Viren (Zoophaginea). Die flfissige Darstellung ist 
dazu angetan das Interesse des Lesers zu wecken, wobei 
alle wesentlichen Fragen oft sehr knapp gefaBt, abet stets 
zum VerstAndnis ausreichend, behandelt  werden. So 
wird dieses Buch seiner Aufgabe zu orientieren nnd  Auf- 
sehluB zu geben gereeht werden, um so mehr als eine/ ihn-  
liche Darstellung im deutschen Schrifttum bisher nicht 
vorhanden gewesen ist, In  manchen Kapiteln befinden 
sich Abschnitte, die nicht immer der I(ritik des Fach- 
mannes standhalten, ohne dab dadurch jedoch der gute 
Gesamteindruck eine wesentliche Beeintr~chtigung er- 
f~Lhrt. Dies trifft u. a. ffir den Abschnit t  fiber die tech- 
nischen Grundlagen ffir die elektronenoptische Abbildung 
der Viren u. a. zu. Der tgerichtigung bedarf auctl die Be- 
merkung, dab das Gurkenmosaikvixus zu den stitbehen- 
f/Srmigen Viren geh(Srt, ebenso verwendet der Verf. oft 
den Begriff der Maskiernng, wo tatsiichlieh Latenz vor- 
liegt. Als gut gelungen ist die Auswahl der Bilder zu 
bezeichnen, die wesentlich zum Verst~ndnis des Textes 
beitragen werden. Abschliegend darf gesagt werden, dab 
das vorliegende Buch dem interessierten Laien emp- 
folllen werden kann, und dab es darfiber hinaus auch dem 
Studenten und anderen Interessenten Ms erste Einifihrung 
gute Dienste leisten wird. M. Klinkowski, Aschersleben. 

STARK, u. a.: Schlachttiere im Wettbewerb Dortmund 1957 (Ar- 
bei ten  der DLG Band 45)- Frankfurt /Main:  DLG-Verlags. 
GmbH. 1957. 88 S., 30 Abb., 32 T. Brosch. DM 3, - - -  

Diese ~3roschtire gibt als offizielle Schaukritik einen 
Oberblick fiber die 2. Schlachtviehausstellung der DLG, 
welche im Mai 1957 in Dortmund, mit ten im gr/)13ten 
Fleischverbranehsgebiet der 13undesrepublik, durchge- 
ffihrt wurde. Mit dieser Schau wollte die DLG fiber die 
Fortentwicklung der Schlachtviehqualit~t seit der ersten 
Ausstellung 1954 in Hamburg berichten und einen weite- 
ren Beitrag zur schnellen Verbesserung und Rationali- 
sierung der Veredlungswirtschaft leisten. ' 

Einleitend wird fiber die t3edeutung der Schlachtvieh- 
produktion berichtet. Es folgt eine Abhandtung tiber die 
Demonstration der Handelsklassen ffir Sehlachtvieh und 
Fleisch, wie sie auf der Ausstellung gegeben wurde. Der 
Bericht fiber die Nachkommenprfifung dreier westf~- 
lischer Bullen verschiedener Rassen bezfiglich ihrer Mast- 
leistung und ihrem Schlaehtwert schlieBt sich an. Am 
umfangreichsten ist die Besprechung der einzelnen 
Schlachttierwettbewerbe (Rinder, Schafe, Schweine, 
Sehlachtgeflfigel und Fische) und ihrer Ergebnisse. Den 
Schlug der Broschfire bildet die Notiz fiber die sonstigen 

Wettbewerbe der Schau (ZuchLgeflfigel, EiqualitS.t und 
Kaninchen). 

Alle t3erichte sind sehr konkret abgefal3t und auf 32 Ta- 
bellen mit  reichlichem Zahlenmaterial belegt. Die 3o guten 
Bilder lebender und ausgeschlaehteter Tiere geben ein 
abgerundetes Bild. Scholz, Knau. 

Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek Verslag over her 3 de Jaar 
1956. Wageningen: Nederlands Graan-Centrum, 1957. 
132 S. Brosch. 

Tweede Jaarboekje van de Stichting Nederlands Graan-Centrum 
1957. ~Tageningen, Nederlands Graan-Cntrum, 1957. 112S. 
Brosch. 

Die Stiftung ,,Nederlands Graan-Centrum" erstattet 
in den beiden Broschfiren Berichg fiber die Arbeit des 
Jahres 1956, des 3- Jahres eines lo-Jahresplanes, ill dessen 
Rahmen bisher fast 5ooooo hfl ffir die FSrderung wissen- 
schaftlicher Untersuchungen am Brot- und Futtergetreide 
ausgegeben werden konnten. Beide Beriehte erg~nzen 
einander. Sie enthalten neben den knappen Berichten 
~iber die organisatorische Entwicklung der Stiftung zahl- 
reiche kurze Arbeiten yon Mitarbeitern, die in den ver- 
schiedensten Ins t i tu ten t~tig sind, aus dem Gebiete der 
Zfichtung, der Qualit~tsuntersuchung bei Weizen als 
Brotgetreide, bei Roggen als Futtergetreide, der Phyto- 
pathologie (Gelbrost, Septoria, Hafernematoden) u. a. 

A1/red Lein, Schnega/Hann. 

WEBER, ERNA: Grundri8 der biologischen StatisUk f(ir Natur- 
wissenschaftler, Landwirte und Mediziner. Jena: Gustav Fischer 
1957. XII ,  464 S., 92 Abb. Geb. DM 45,--.  

Das Erscheinen der Neuauftage des Buehes nach einem 
Jahr zeigt, dab mit  diesem Buch ein dringendes Bedfirfnis 
befriedigt wird. Das vorliegende Werk stellt das einzige 
deutsehsprachige Lehrbuch der Statistik dar, in dem die 
neuesten und bew~hrten Methoden dieser Disziplin zu- 
sammengefagt sind. Dieses ist mn so mehr zu begrfiBen, 
weil die h~ufige Anwendung statistischer Verfahren naeh 
einfachen Rezepten in vielen Fgllen zu Trugschlfissen und 
unsinnigen Interpretationen yon Versuchsergebnissen 
ffihrt. Der ernsthaite Versuchsansteller hat  bier die M/3g- 
lichkeit, sich fiber die Vielfalt der statistischen Methoden 
zu orientieren und so die ffir seine Zwecke passenden aus- 
zusuchen. In  diesem Zusammenhang ist es besonders 
wertvoI1, dab die Verfn. in der Einffihrung auf die Wich- 
tigkeit der prAzisen Formulierung der Versuchsfragen und 
auf Koordinierung yon Versuchsplanung und Auswertung 
hinweist. Bei den theoretischen Verteilungen wird aus- 
ffihrlicher als in der zweiten Auflage auf die, ,anstehenden" 
Verteilungen eingegangen. Der Abschnitt  fiber das ,,Prti- 
fen yon Hypothesen" hat durch die I3berarbeitung und 
durch..Einffihrung der Gfitefunktion erheblich an Klarheit 
und Ubersichtlichkeit gewonnen. Die in letzter Zeit 
h~ufig diskutierten Fragen der Gtiltigkeit des multiplen 
t-Tests sowie die der Kombination yon F- nnd  T-Test sind 
in der neuen Auflage berficksichtigt. Die in diesem Zu- 
sammenhang empfohlenen Tests yon D~JNeAN und 
NEWMAN-KEULS werden erlAutert und im Anhang sind 
die entsprechenden Tafeln aufgenommen worden, die 
bisher im deutsehen Schrifttum nicht zu finden waren. 
Die neue Auflage dieses Bucbes ist somit noch mehr als 
bisher zu einem wertvollen Lehrbuch ftir Anf~nger und 
einem Nachsehlagewerk fiir experimentetl arbeitende 
Wissenschaftler geworden, die aus ihren Ergebnissen ein 
Maximum an Informationen erhalten wollen. 

W. Schreiner, Bonn. 

ZADOKS, J. C.: Preliminary report on the ,,Yellow rust trials pro- 
ject" in 1956 and 1957. Technischer Bericht Nr. 1. ~Arage- 
ningen/Holland : Nederlands Graan-Centrum 1957. 
21 S., 6 Verbreitungskarten, 2 Tab. Brosch., nicht im 
Handel. 

Das Nederlands Graan-Centrum legt hier einen verviet- 
f~ltigten, nicht zur Ver6ffentliehung, sondern zur Orien- 
tierung der Anbaustat ionen best immten Bericht vor. Es 
sind darin die zweij~Lhrigen t3eobachtungen fiber den Be- 
fall durch Puccinia glumarum yon mehr als loo Stationen 
an dem 6o Weizen nmfassenden Sortiment ausgewertet. 
Auf die Verbreitung der Rassengruppen 2 x und 7 x wird 
besonders eingegangen. Ferner wird auf Fehlerquellen bei 
der Beurteilung des Befalls aufmerksam gemacht. 

Nover, Halle. 
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KLAPP, E.: Lehrbuch des Acker- und Pflanzenbaues. Berlin 
und Hamburg:  Paul Parey 1958. 503 S., 225 Abb. und 
zahlreiche Tabellen. Geb. DM 34,8o. 

Nit  der 5. neubearbeiten Auflage hat sich das Buch 
seinen Platz als ein Standardwerk der landwirtschafes- 
wissenschaftlichen Fachliteratur erneue erobert. In  ra- 
scher Folge sind seit x944 drei neue Auflagen erschienen. 

D~e Synthese arts dem empirischen Wissen des prak- 
tischen Acker- und Pflanzenbaues mit  den wissenschaft- 
lichen Erkenntnissen der Meteorologie nnd  Klimaeologie, 
der Bodenkunde und Pflanzenphysiologie und schlieB- 
lich des Aeker- und Pflanzenbaues selbst gelingt dem 
Autor auf Grnnd seiner jahrzehntdangen Erfahrungen in 
Lehre und Forschung, einem systematischen Verfolgen 
der Weltli teratnr der genannten Disziplinen und niche 
zuletzt wegen seiner seltenen Gabe, in Kiirze vieles klar 
darzustellen, in einmaliger Weise. 

Um den allerneuesten Stand ftir das Buch zu sichern, 
hat  er namhafte Vertreter einiger Grunddisziplinen ganze 

Abschnitte kritisch durchsehen und erg~tnzen lassen. In  
allen Kapiteln sind besonders auf bodenkundlichen und 
agrarmeteorologischen Gebieten Erg/inzungen .yorge- 
nommen nnd Uberholtes herausgelassen worden. Uberall 
wurde auch der neuesee Stand der Technik berticksich- 
tigt. Der Leser finder in dem Buch ein klar begriindetes 
Urteil zu allen Problemen des umfangreicheII Gebietes. 

Deshatb, aber aueh gerade wegen seiner Ktirze nnd 
Klarheit, geh6rt alas Buch in die Hand jedes Studenten 
der Landwirtschaft und jedes Landwirtschaftlehrers. Es 
eignet sich aber ebenso als Nachschlagewerk ftir alle in 
der Landwirtschaft T/itigen, die auBerhalb des speziellen 
Fachgebietes stehen. Es steht auBer Zweifel, dab die 
neue, der stiirmischen wissenschaftlichen Entwieklung 
roll  rechnungtragende Auflage auch wirklich etwas Neues 
darstellt. Sind doch im Sinne der Erfassung des Zusam- 
menwirkens aller 6konomischen, teehnischen und natiir- 
lichen Krgfte sogar Veriinderungen im Aufbau des Buches 
vorgenommen worden. Baumann, Berlin 

REFERATE 
Forstbotanik 

KOPECKu F.: Problems of breeding black poplar in Hungary. 
(Probleme der Schwarzpappelzucht in Ungarn.) [Inst. of 
Sci. Forestry, Bot. Garden, S~rv~r. l Acta agronomica 
(Budapest) 6, 3o7--32o (1956). 

Die aus Westeuropa in Ungarn seit langem eingeliihrten 
sogenannten ,,Edelpappeln" (P. seroti,ta usw.) sind fiir 
Anbau ill Ungarn niche voll geeignet, wobei den photo- 
periodischen Verh~ltnissen eine besondere Rolle zuge- 
wiesen wird. Durch Bastardierung innerhalb der Arten 
bzw. Sorten und zwischen verschiedenen Schwarzpappel- 
arten wurden bedeutsame Erfolge erziele. Zum Beispiel 
l~13t sich das Jugendwachstum der Balsampappeln mie 
dem kontinuierlichen ~Vachseum der Schwarzpappdn 
vereinigen. Gute ]3ewurzelungsfghigkeie der Stecklinge 
lgBt sich einkrenzen. Der Licheperiodenanspruch ist eine 
erbliche Eigenschaft. Nachkommen aus Kreuzungen 
zwischen den Sektionen Leuce und Aigeiros ergeben 
nleistens zwergige oder doch schwachwiichsige Nach- 
kommen. Schmucker, GSttingen. 

TRONGHET, A. et A. GRANDGIRARD: L'analyse histom6trique 
et son application ~t 1'6cologie foresti6re. (Die Gewebsmessungs- 
Analyse und ihre Anwendung in der Forst{Skologie.) Ann. 
sci. Univ. Besan~on, Bot., S6r. 2, It. 8, 3--3 ~ (1956). 

Stengeldurchmesser, Zuwachs, Blattdicke, Volumen 
des Palisadengewebes, Zahl der Spalt6ifnungen, Dicke 
der holzigen W/inde, Enewicklung der Cuticula etc. yon 
Setzlingen yon Quercus pedunculata auf gleichem Boden 
in Gew/ichsh~tusern, untersuche bei Beleuchtung yon 2%, 
15% , 5o% und lOO~o, veriindern sich bei relativer Be- 
leuchtungszunahme zu ihrem Vorteil. Setzlinge, die bei 2 
oder 15~o LichtgenuB aufwuchsen, zeigten am Elide des 
ersten Jahres nur  wenig giinstige Eigensehaiten. Setzlinge 
abet, die 5o und lOO% LichtgenuB empfingen, waren 
hinsichtlich ihrer Kraft  und histologischen Konsti tution 
durchweg sehr zufriedenstellend. Im Hinblick auf das 
Verhalten im ersten Jahre scheint ein relativer Lichtge- 
nuB yon 50% zu gentigen. H. Gross, Bamberg. 

Ziichtung 
KAPPERT H.: Die BesUmmung tier notwenfligen Populations- 
gr68en bei genetischen und zUchterischen Arbeiten. Z. Pflanzen- 
zticheg. 37, 329--334 (1957). 

Der Aussagewert einer Naehkommenschaftsunter- 
suchung hgngt ganz erheblich yon der Populationsgr6Be 
ab. ]3el bekanntem Spaltungsverh/iltnis und vorgegebener 
Sicherheie lgl3e sich die erforderliche Individuenzahl je 

log 1 - -  W 
Stichprobe errechnen. Sie ise n -- log a (n = erfor- 

derliche Individuenzahl, W = geforderte Wahrscheinlich- 
keit, a ---- bekanntes oder angenommenes Spaltungsver- 
hgltnis). Da obige Gleichung eine Reihe ergibt, in der man 
nur schwer erforderliche Zwischenwerte interpolieren 
kann, hat  der Verf. die Beziehung so transformiert, dab 
Extra- und Interpolationen leicht m6glich sind. Ffir einige 
Hgufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind die Werte 
tabelliert. Die Interpolation wird an Beispielen demon- 
seriert. I n  /ihnlicher Weise wird die Individnenzahl je 
Stichprobe ermiteelt, die zur Ermitelung eines gegebenen 
Unterschiedes bei beseimmten Wahrscheinlichkeiten er- 
forderlich ist. Auch diese Werte sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. W. Schreiner, Bonn. 

KOPETZ L. M.: Zur Berechnung von Spaltungsreihen und deren 
Zusammensetzung in hSheren F-GeneraUon von Selbstbest~uben. 
[Inst. f. Pilanzenbau u. Pflanzenziichtg., Hochsch. f. 
Bodenkultur, Wien.] Z. Pflanzenztichtg. 37, 335--344 
(1957). 

Bei fortgesetzeem Anbau von selbstbestgubenden 
Kreuzungsnachkommen n immt  der Aneeil der homozy- 
goten Individuen immer mehr zu. Das diesem Vorgang 
zugrundeliegende Entwicklungsgesetz 1/i13t sich einfach 
darstellen, wenn man die errechneten Werte auf das Binom 
(3 + 1)~ und somit auf die Ph~notypenklassen bezieht. 
n bedeutee die Anzahl der beteiligeen Faktoren. Aut diese 
Weise lassen sich die Spaltungsreihen ftir jede beliebige 
F-Generation und Anzahl yon Faktoren berechnen. Die 
Zusammensetzung der Ph/inotypenklassen l~13t sich er- 
mitteln, wenn man das Binom (3 + 1)~ aufeeilt in 
[(1 + 2) + 1In und dieses entsprechend enewickelt. Bei 
intermedi~rem Erbgang trite an Stelle des Binoms ein 
Trinom. State der Entwicklung des Trinoms kann man 
auch die einzelnen Faktoren mit  Symbolen bezeichnen 
und dann ausmnltiplizieren. An so entwickeleen Spal- 
tungsreihen zeigt der Verf., wie die Umbauvorg/inge bei 
zunehmendem Anteil yon Homozygoten sich einspielen. 

W. Schreiner, Bonn. 


