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werden und Abriicken der jungen BlOtter vom Vege- 
ta t ionspunkt  verblaBt die R6tung mehr oder weniger 
wieder. Es w~ire interessant, diese Erscheinung im 
Zusammenhang mit  der Frage der Biosynthese der 
Betanine n~iher zu untersuchen. 

Erfahrungsgem~tB geht mit  der roten Pigmentierung 
der SproBknospe bzw. des Neuaustriebes iiberwinterter 
Riiben auch eine Rot-F~rbung der Hypocotyle  ihrer 
Keimlinge parallel. Wir verzichteten vorerst  noch auf 
die Untersuchung der entsprechenden Hypocotylpig- 
mente. Doch ohne Zweifel werden auch in roten Hypo- 
cotylen von Futterrtibenkeimlingen Betanine nach- 
zuweisen sein, wie dies bereits bei ionophoretisch ge- 
testeten Zuckerriibenkeimlingen mit  r6tlichem t typo-  
cotyl der Fall war (URBAX 1958 ). 

Wie l~tBt sich nun unser Befund mit  der seit KA- 
JANUS (1917) und LI~DHARD und IVF.RSEN (1920) gel- 
tenden Auffassung, d a B  fiir die Pigmentierung der 
Riiben im wesentlichen zwei Genpaare G--G+ und 
R - - R +  verantwortlich sind, in Einklang bringen ? 

Offenbar entscheidet der Allelennnterschied G - - G  + 
dariiber, ob in der Schale des Riibenk6rpers Pigmente 
gebildet werden oder nicht: Pflanzen mit  G bilden in 
der Schale Pigmente, Pflanzen mit  G + nicht, sie sind 
also farblos. Der Allelenunterschied R - - R +  entseheidet 
offenbar dariiber, ob nut  Flavocyanine (helm V0rlie- 
gen yon R+) oder neben Flavoeyaninen auch Betanine 
(beim Vorliegen yon R) gebildet werden. 

Gelb-schalige Fntterri iben besitzen also G, diirfen 
aber kein R fiihren, da sie sonst nach der Theorie 
rot-schalig w~ren. 

Wenn nun gelb-schalige Futterri iben im Hypocotyl ,  
in der Sprol3knospe und in den Neuaustrieben doch 
Betanin ausbilden, so kommen dafiir folgende Er- 
kl~irungsm6glichkeiten in Betraeht:  

1. Diese Pflanzen besitzen G und R. Andere gene- 
tische Faktoren verhindern aber die Betaninbildung 
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in der Schale des Rtibenk6rpers und erm6glichen sie 
nur im Hypocotyl  usw. Wiirde diese Hypothese 
zutreffen, dann miiBten in gelb-schaligen Sorten mit  
gelb-hypocotyligen und rot-hypocotyligen Pflanzen 
aber durch Umkombinat ion auch rot-sehalige Rtiben 
auftreten. Dies ist jedoch nicht der Fall, weshalb 
diese Deutung nicht zutreffen kann. 

2. Die Pflanzen besitzen G und R +. Andere Fak- 
toren der genetischen Konsti tut ion fiihren aber dazu, 
dab trotz des Fehlens von R i m  Hypocotyl  usw. nicht 
aber in der Riibenschale, Betanine gebildet werden. 

3. Die Pflanzen besitzen G, im R-Locus aber ein 
anderes AIM R h, das eben Betaninbildung nicht in der 
Schale, wohl aber im Hypocotyl  usw. erm6glicht." 

Welche der beiden m6glichen Deutungen zutrifft, 
soll durch entsprechende Kreuzungsexperimente ge- 
priift werden. 

Zusammenfassung 
Mit Hilfe der Hochspannungs-Ionophorese konn ten  

in den rosa bis tief roten Neuaustrieben yon iiber- 
winterten gelb-schaligen Futterrt iben zwei Betanine 
nachgewiesen werden. Dieser Befund wird im Hin- 
blick auf seine m6gliche genetische Grundlage disku- 
tiert. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
Arbeiten der DLG, Bd. 49: Sortenversuche mit ZuckerrUben. 
Herausgegeben yon der Pflanzenzuchtabteilung der DLG. 
Franldurt/M. DLG-Verlags-GmbH. 1958. 84 S., 5 Abb., 
55 Tab. Brosch. DM 5,2o (fiir DLG-Mitglieder DM 3,9o). 

Die vorliegellden Ergebnisse yon Sortenversuchen mit 
Zuckerriiben sind eine Fortsetzung der vom Institut fiir 
Zuckerriibenforschung G6ttingen ver6ffentlichten Zu- 
sammenstellungen. Die Broschiire umfaBt zwei Arbeiten: 
1.) H. LODECKE und A. v. MOLTER (Institut fiir Zueker- 
riibenforschung G6ttingen), Sortenversuche mit Zueker- 
riiben im Bundesgebiet 1953--1956 (zusammenfassende 
Auswertung), S. 7--66; 2.) J. HUB ER (Landwirtsehafts- 
kammer Rheinland ill Bonn), Weitere Sortenversuehe mit 
Zuckerriiben im Rheinland z95o--1956, S. 67--83. Beab- 
sichtigt ist die Unterrichtung yon Ziichtern, Anbauern 
und Fabriken fiber den gegenw~irtigen Stand der Sorten- 
leistung und die Tendenzen der Qualit~ttsentwicklung. 

Fiir die erste Arbeit wurde Material aus der Reihe der 
j~thrlich erscheinenden ,,Sortenpriifung der Zuckerriiben 
im Bundesgebiet" des Institutes far Zuckerriibenfor- 
schung und des Bundessortenamts zu einer umfassenden 
Auswertung benutzt. Dabei wurden die Ergebnisse erst- 
malig z.T. dutch Lochkartenmaschinen aufgearbeitet. 
Das Sortiment umfaBte s~mtliehe im Handel befindlichen 
bzw. in die Sortenschutzrolle eingetragenen Sorten, ins- 
gesamt durchschnittlich 2L Es werden allgemeine Er- 
trags- und Qualitatsfeststellungen, spezielle Fragen zur 
Sortenbewertung und versuchstheoretische Fragen be- 
handelt. Beziiglieh des bereinigten Zuckerertrages halten 
die Sorten , ,KW-ERTA" und ,,Polybeta" im vierjiihrigen 
Mittel die Spitze, im Kraut-Trockensubstanz-Ertrag 

nehmen sie j edoch nur eine relativ schlechte bis mittlere 
Stellung ein. Die Ergebnisse lassen erkennen, dab mehr 
oder weniger alle Sorten Universalsorten Silld. Nut eine 
Gesamtbewertung muBte verzichtet werden, da ein fiir 
Fabriken und Anbauer gleiehzeitig giiltiger Bewertungs- 
maBstab noch sehr umstritten ist. Zahlreiche Detail- 
ergebnisse und Literaturangaben machen die Arbeit fiir 
alle Interessenten wertvolh 

Neben dell in der ersten Arbeit behandelten Prtifun- 
gen werden yon der Landwirtschaftskammer Rheinland 
st~ndig eigene Landes-Sortenversuehe durchgefiihrt, bei 
denen die den rheinischen Anbauer stfirker interessierell- 
den Sorten besondere Berticksiehtigung finden. Die Er- 
gebnisse dieser in der zweiten Arbeit dargestellten Ver- 
suche geben ftir dieses Anbaugebiet ein besonders brauch- 
bares Bild. t v. Scholz, Gatersleben 

Die Fr(Jhdiagnose in der ZiJchtung und Zilchtungsforschung, Bei- 
triige zur Methodik der ZiJchtung langlebiger Pflanzen. 4. Sonder- 
heft der Zeitschr. ,,Der Ziichter". Berlin/G6ttingen/ 
Heidelberg: Springer 1957. 96 S., 85Abb. Brosch. 
DM 2o,--  

Durch die Anwelldung yon Friihtestverfahren wird in 
der Ziiehtung Zeit und Geld gespart. Dies gilt allgemein, 
im besonderen MaBe aber ttir langlebige I~2ulturpflanzen, 
bei denen bestimmte Zuchtziele in annehmbaren Zeit- 
r~Lumen erst dann erreicht werden kOnnen, wenn die 
Erarbeitung verlgBlicher Methoden zur Frtihdiagnose 
gelingt. So wird im Vorwort betont, dab Zeiteinsparung 
bei den langlebigen Waldb/iumen ,,schlechthin ausschlag- 
gebend fiir die Durchfiihrbarkeit yon ZtichtungsmaB- 
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nahmen set" (was allerdings nicht so verstanden werden 
dart, dab die Waldbaumztichtung mit  der M6glichkeit, 
die interessierenden Eigenschaften bereits am Keimling 
oder spgtestens im Saat- oder Verschulbeet festzustellen, 
steht und fgllt !). 

I)as Sonderheft bringt in 6 VerOffentlichungen bekann- 
ter Genetiker und Zfichtungsforscher und in zehn Auto- 
renreferaten einen f3berblick fiber das Erreichbare und 
das bereits Erreichte. 

Im Teil I (Allgemeines) stellt IR. yon SEXGBUSCH an 
Hand yon Beispielen dar, was unter  ,,Frtihdiagnose" zu 
verstehen ist. Frtihtestverfahren sind yon den gew6hn- 
lichen Schnell- and  Massenuntersuchungsverfahren zu 
unterscheiden. 

Die zur ErlSmterung angeftihrten Beispiele wurden aus 
Arbeiten der Ziichtungsforschung bet kurztebigen Kultur-  
pflanzen gewXhlt; die IResultate sind abet zum Teil auch 
fiir den Forstpflanzenziiehter yon Bedeutung. Dies gilt 
u. a. ffir die bet Roggen getroffene Feststellung, daG unter  
best immten Bedingungen mit  ether weitgehenden lJber- 
einstimmung yon Ph~tnotyp und Genotyp gerechnet 
werden dart. 

W. tiAePERT befaBt sich in einer Abhandlung tiber 
,,Die genetischen Grundlagen der Frtihdiagnose" vor 
allem mit  den verschiedenen genetisch bedingten Bezie- 
hungen (Ir die eine Frtihdiagnose tiberhaupt 
erst erm6glichen. Mankennt  Fille,  in denen sich bestimmte 
Erbanlagen schon auf  frtihen Entwicklungsstufen mani- 
festieren. Weitere MSglichkeiten ergeben sich aus der 
Erseheinung der , ,Polyphinie" (der ,,pleiotropen" Gen- 
wirkung) und  aus der tr der Gene. 

Besonders bedentungsvoll w~re fiir eine Ztichtung auf 
Wfichsigkeit bet langlebigen Kulturpflanzen die Ent-  
wicklung yon Verfahren, die ein frtihzeitiges Erkennen 
der erreichbaren Leistung zulassen. Derartige MOglieh- 
keiten dtirften tats~chlich bestehen. Wetter sind Erfolge 
dutch Ausbau der Forschungen tiber die, ,Genwirkketten" 
zu erhoffen. Die Vorteile, die sich hieraus ftir die Ertrags- 
ztichtung ergeben wtirden, wenn sich die Se!ektion bereits 
auf die prim~re Wirkung der leistungsbestimmenden 
Gene abstellen lieBe, liegen auf der Hand. 

In  einer weiteren Abhandlung des Teiles I behandelt  
F. SC~WANITZ ,,Entwicklungsphysiologische Grundlagen 
der Frfihdiagnose". Korrelationen kOnnen e i n m a l -  wie 
im Beitrag I~ApI,~R~S dargesiellt - -  dutch bestimmte Gen- 
wirkungen, zum anderen dutch dieVerflechtung physiolo- 
gisch bedingter Erscheinungen und Vorg~nge zustande 
kommen. I)iese ietztere Art yon Beziehungen zwischen ver- 
schiedenen Eigensehaften wird vom Verfasser Ms,,funktio- 
helle lfoppelung" bezeichnet und am Modell des ,,Gig~s- 
charakters" eingehend behandelt.  I)a sich verschiedene, 
fiir Iful tursorten typische ,,Gigasmerkmale '~ bereits in 
friihen Stadien der Ontogenese zeigen, z. B. in der Gr6Be 
und Form der Ir ist auch in diesem Falle die 
Grundlage fiir eine Friihdiagnose gegeben. Bekanntlich 
hat  u. a. sehon M~Tscn~J~ yon dieser M6glichkeit Ge- 
brauch gemacht. 

Auch E .L .  Lo~w~L, H. SCHAXD~R und W. H~Ln~- 
B~A~D gingen bet ihren im II .  (speziellen) Tell des Sonder- 
heftes ver0ffentlichten , ,Untersuchungen zur Entwick- 
lung yon Frfihselektionsmethoden fiir die Apfelztichtung" 
yon derartigen Beziehungen aus. Es wurden tr 
hen zwischen vegetativen MerkmMen der Sgmlinge und 
Fruchtmerkmalen der tragenden B~iume gesucht und 
gefunden bzw. wahrscheinlich gemacht. So stellte man 
zwischen der BlattgrSGe und der Blattbreite (relativ zur 
Blatt l inge) auf der einen und  dem Fruchtgewieht sowie 
der Fruchtform auf der anderen Seite positive, zwischen 
der relativen Lgnge des Blattstiels und dem Gewicht der 
Frucht  dagegen negative tr test. Allerdings 
scheint die Frage, ob es sich um ,,funktionelle Ir 
gen" im Sinne Sc~wA~rz '  oder aber um tr 
pleiotropen lJrsprungs handelt, noch nicht ftir jeden ein- 
zelnen Tall gekl~rt zu sein. 

H~ufigkeitsanalysen lieBen erkennen, dab bet dem 
untersuchten Material ein aus mehreren Teilkollektiven 
zusammengesetztes Mischkollekiiv vorlag. Erstere ver- 
hielten sich hinsiehtlich einzelner Itorrelationen zum 
Teil aber v/Sllig anders als das I-Iauptkollektiv. Auf der- 
artige magliche Abweichungen ist bet Frtihtesten beson- 
ders zu achten. 

V~eiter werden Beziehungen zwischen Diploiden und 
Triploiden und die Bedeutnng cytologischer Untersu- 

chungen ffir Frtihdiagnosen behandelt. Die Wirkung 
eines ant Korrelationen beruhenden Friihtestes wird an 
Hand eines einfachen ModelIs besprochen. 

Der zweite Artikel des II .  Teiles beiaBt sich mit  
, ,Friihtestmethoden in der 1Rebenztiehtung". H. B ~ I  D ~z 
steltt bier die im Ins t i tu t  ftir Ziichtungsforsehung der 
Bayerischen Landesanstalt  ftir Wein-, Obst- und Garten- 
bau erprobten Verfahren zum frtihen Erkennen der Quali- 
t~t der zu prfifenden Rebensorten, der Frosth~rte, der 
Reblauswiderstandsfihigkeit sowie der Peronospora-Resi- 
stenz yon Unterlagen- bzw. Keltertraubensorten dar. 
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung ether Me- 
rhode, die mit  Hilfe der R~Sntgendiagnose die Feststellung 
des Holz/Markverhiltnisses gestattet. Sowohl bei Unter- 
lagen wie bet Edelreisern n immt  die Veredlungsf~higkeit 
zu, wenn das Mark zugunsten des Holzteiles verringert ist. 

Auch trockenheitsempfindliehe Rebensorten lassen 
sich rSntgendiagnostisch ermitteln. I)erartige Soften 
zeigen - -  schon ehe Trockenschiden fi.ul3erlich erkennbar 
werden - -  Schrumpfungen des Marks. 

Die umfangreiehste Abhandlung ist dem Frtihtestver- 
fahren in der WMdbaumziiehtung gewidmet. W. SC~MIDT 
entwirft in seinen I)arstellungen fiber ,,Die Sicherung 
yon Frfihdiagnosen bet langlebigen Gew~tchsen" auf rand  
3o Seiten ein guBerst farbiges Bild yon den bet Wald- 
bgumen gegebenen MSglichkeiten. Besonders die Forst- 
genetiker und Forstpflanzenztichter werden dankbar 
seth, dab hier einmal die wesentlichsten Ergebnisse, die 
aui dem zur Frage stehenden Forschungsgebiet bisher 
erzielt werden konnten,  zusammengefagt wurden. Dem 
an speziellen Problemen interessierten Leser gibt der 
i84 VerSffentlichungen umfassende Schriftennachweis 
tiberdies die lVi0glichkeit ftir eine weitere Orientierung. 

Ant eine ins einzelne gehende Besprechung der Dar~ 
stelinngen mug im Hinblick aui die Fiille der angesehnit- 
tenen Probleme verzichtet werden. I)er Leser wird in der 
ScH~tDrsehen Arbeit manches fiir ihn Neue und sicher 
auch Anregungen linden. Allerdings soll nicht verschwie- 
gen werden, dab die Aussagen hier und da dem mit forst- 
genetischen Problemen Vertrauten Mlzu best immt er- 
scheinen miissen. Man gewinnt fast den Eindruck, als 
set das Problem der Friihdiagnose in der Forstpflanzen- 
zfichtung in der Mehrzahl der F~lle bereits gelOst. Der 
Verfasser hat  sich durch seine eigenen Forschungsarbei- 
ten  fraglos groBe u um die Entwicklung yon 
Friihtestverfahren erworben; es set nur  an den Keimlings- 
test zur Trennung phototrop unterschiedlich reagierender 
Iiiefernherktinite erinnert. Abet  diese wie andere der 
erw~hnten Methoden zur Frtihbeurteilung der Trocken- 
und Frostresistenz, der photoperiodischen Reaktion usw. 
bedfirfen z. T. noch weitgehender technischer Verbesse- 
rungen, besonders solcher, die - -  tiber die Ermit t lung 
extremer Ir hinaus - -  auch die Erfassung 
feinerer Unterschiede innerhalb einer Population gestat- 
ten. 

Diese Bemerkungen schm~lern die Verdienste des Ver- 
fassers in keiner Weise, sie sollen lediglich den in Fragen 
der forstgenetischen Forschung weniger gut Bewanderten 
davor bewahren, die Dinge einfacher zu sehen, als sie es 
tatsichlich sind. 

I n  diesem Zusammenhang set noch erwihnt ,  daG mit 
der Feststellung der frtihen Erkennbarkei t  einer bestimm- 
ten Eigenschaft alas Problem der Fri~hdiagnose nicht  ge- 
15st ist. Entscheidend ist wetter, was auch in den tibrigen 
bereits besproehenen Arbeiten des Sonderheftes immer 
wieder zum Ausdruck kommt, daG eine Methode gefun- 
den wird, die in k u r z e r  Zeit die Bearbeitung eines um- 
iangreichen Materials gestattet. I n  dieser Hinsicht er- 
geben sich fiir die forstgenetisehe Forschung noch manche 
Schwierigkeiten. So ist ein Frtihtest des Wachstumsgan- 
ges nur  mit  Hilfe periodischer 1Viessungen durchfiihrbar. 
Zur Bew~ltigung dieser Arbeiten werden aber weit mehr 
Hilfskrafte benStigt, als sie heute den Forstpflanzen- 
ziichtungsinstituten im allgemeinen zur Verftigung stehen. 

Teil I I I  schliel31ich enth~It Autorenreferate tiber die 
Er~ixvicMung yon Friihtestmethoden in tier Waldbaum- 
ztichtung. Von diesen kommt den Abhandlungen yon 
R. tfARSC~O~ fiber ,,Methoden und Anwendung einiger . 
Verfahren der Fr tihdiagnose im forstliehen Versuchswesen 
(franz0sisch) yon I-I. ]j~t]~NSTAI~DT iiber ,,Die Notwendig- 
keit der Ent'wicklung neuer Teste im l~ahmen der Resi- 
stenzziichtung gegen pflanzliche Sch~tdlinge" (englisch), 
von O. VINCENT fiber ,,Einige UnterscheidungsmerkmMe 
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der F ichten-  und  Kieferntypen in ihrer Iriihen Jugend", 
yon B. J. ZOB~L fiber ,,Nachkommenschaftsprfifnng zur 
Ermit t lung yon Trockenresistenz and Holzeigenschaften" 
(englisch), yon C. MU~LE-LARs~N fiber ,,Bewurzelungs- 
fiihigkeit yon Pappelstecklingen" (IranzOsisch) und yon 
O. MORITZ tiber ,,Serologische Differenzierung von Arten 
als Voraussetzung der Frfihdiagnose des Hybridencharak- 
lets" allgemeine Bedeutung zu, w~ihrend in den iibrigen 
Referaten spezielle Fragen behandelt werden. 

R. KARSCHON versuchte, in Anlehnung an die Arbeiten 
yon W. SC~IDT, aus demVerhalten der Samen and  Keim- 
linge bei verschiedenen Behandlungsmethoden Schlfisse 
auf bestimmte Eigenschaften der Pflanzen bzw. B~ume 
zu ziehen. Hinsichtlich Keimschnelligkeit, Phototropis- 
mus and Photoperiodizitiit konnte ffir die aus verschie- 
denen Hfhenlagen stammenden 0kotypen eine graduelle 
Variation nachgewiesen werden. Es ist in gewissen Gren- 
zen m6glich, mit  Hilfe der geschilderten Methoden eine 
Trennung verschiedener H6henrassen vorzunehmen. 

Weiter wurden Untersuchungen fiber die M6glichkeit 
des frfihen Erkennens trockenresistenter Arten, deren 
Ergebnisse besonders ffir Aufforstungsarbeiten in Trok- 
kengebieten genutzt werden sollen, durchgefiihrt. 

Wertvolle Anregungen ffir den mit  Resistenzproblemen 
beschgftigten Zfichter bringt das 1Referat I~IENSTAEDTS. 
Da die bisher angewandten Methoden der kfinstlichen 
Infektion in verschiedener Hinsicht Nachteile aufweisen, 
ist die Erarbeitung neuer Verfahren erforderlich. Hierzu 
bedarf es eines noch eingehenderen Studiums der ffir die 
Resistenz verantwortlichen Faktoren, insbesondere der 
chemisch bedingten. Chromatographische Verfahren 
(u. a. die Papierchromatographie) werden hierbei gate 
Dienste leisten k6nnen (s. Anhang zum Literaturnach- 
weis des Referates yon  1N~IENSTAEDT). 

VIXCe~T berichtet fiber Versuche zur Herkunftsdia- 
gnose bei Fichte nnd  IKiefer. An Embryonen, Keimlingen 
und jungen Pflanzen ermittelt  man bestimmte Proportio- 
hen, z. B. zwischen der L~inge des Hypokotyls (einschl. 
Radicula) a n d  der L~inge der Kotyledonen, zwischen Wur- 
zell{inge and SproBl~inge, zwischen Frisch- bzw. Trocken- 
gewicht der unter- und oberirdischen Pflanzenteile usw. 
Diese Verhiiltnisse lassen eine Unterscheidung yon Brei- 
tengrad- und H6henrassen zu. Zwischen beiden bestehen 
insofern Parallelen, als bei nordischen und Hochlagen- 
Herkiinften der unterirdische Teil der S~imtinge often- 
sichtlich st~irker entwickelt ist Ms bei den  Rassen  aus 
siidlicheren Breiten nnd  tieferen Lagen. - -  Der Verfasser 
weist selbst auf die Grenzen der Anwendbarkeit  dieser 
Teste bin, die dann versagen, wenn man yon den an einer 
einzelnen Samenprobe getroffenen Feststellung irgend- 
welche Schlfisse auf deren Herknnft  ziehen will. 

Allgemeines Interesse beanspruchen auch die Aus- 
ffihrungen ZOB~LS. In  groBen Zfigen wird die Methode 
yon knrzfristigen Freilandtesten zur Ermit t lung trocken- 
resistenter Formen (Pinus taeda) geschildert. Es hat sich 
Mar gezeigt ,  dab die Auspflanzung des zu prfifenden Mate- 
rials in Reihen vorteilhafter ist als in fl~ichenf6rmigen 
Parzellen. Bodenunterschiede lassen sich bei Reihen- 
pflanzungen besser eliminieren. Dies gilt auch ffir kurz- 
fristige t~'reilandteste, die zur Klgrung der Frage, ob und 
wie weft die Rohwichte (,,specific gravity") erblich be- 
dingt ist, angelegt warden. Die Untersuchungen werden 
an Pfropf l ingen nnd  S~imlingen (aus freier and  gelenkter 
Best~ubung) durchgeffihrt. 

MIII~LE-LARsEN will mit  seinen Ausffihrungen zeigen, 
dab Aussagen fiber die Erbliehkeit eines bestimmten 
Merkmals erst m6glich sind, wenn man sehr genau die 
Faktoren und deren Wirkungen, die das betreffende Merk- 
real modifikativ ver~ndern k6nnen, erforscht hat. Dies 
wird am ]3eispiel der Bewurzelnngsf/~higkeit verschiede- 
her Pappelsorten fiberzeugend demonstriert. Gin un- 
mittelbarer Zusammenhang zwischen diesen Darstellun- 
gen nnd dem Thema ,,Frfihdiagnose" ist allerdings kaum 
zu erkennen. 

O. MORITZ erl/iutert am Beispiel der Gattung Larix die 
M6glichkeit, an der 1Reaktion yon Versuchstieren (virgi- 
nellen. Meersehweinweibchen) auf die Injektion yon Ex- 
trakten oder Suspensionen yon Samen den Bastardcharak-  
ter yon Hybriden zu erkennen. Nach den bisherigen Er- 
gebnissen der Analyse europ~iischer and japaniseher Lf~r- 
chen ist nicht damit zu rechnen, dab sich der Bas tard  sero- 
logisch yon der japanischen L~irche wfirde unterschei~len 

tassen. Aber selbst wenn weitere lJntersuchungen bei 
Waldbaumarten positivere Resultate ergeben sollten, 
dfirften deren Nutzbarmachnng ffir die praktische Forst- 
pflanzenzfichtung doch sehr enge Grenzen gesetzt sein. 

Wie bereits erw~ihnt, wird in Tell I I I  fiber einige Fra- 
gen spezieller Natur  berichtet, so yon H.D.  GERaOLD 
fiber Selektionsmerkmale der Kiefer (Pinus silvestris) als 
Weihnachtsbaum (englisch). Ffir die planm/if3ige Weih- 
nachtsbaumkultur,  die in den Vereinigten Staaten und in 
K a n a d a  heute schon eine RolIe spielt, k6nnen diese auf 
die Entwicklung yon Frfihtestverfahren abgestellten Un- 
tersuchungen Bedeutung gewinnen. 

A. T~. JA~B~INNE stellt in seinem Referat ,,Unter- 
schiedliche Prozentsiitze fiberlebender Ss bei Hy- 
briden der Gattung Pinus" (franz~fsisch) die Ergebnisse 
yon Kreuzungen zwischen Pinus silvestris and Pinus 
nigra und zwischen t~inus silvestris und Pinus pinasler 
dar. Der nach 18 Monaten ermittelte Prozentsatz der 
, ,0berlebenden" war bei den Hybriden in 8 yon 12 F~tllen 
erheblich grfBer Ms bei den Nachkommen der (freiabge: 
blfihten?) Kreuzungspartner. Der Verfasser schlieBt 
auf Heterosis. Seine Darstellungen kfnnen  jedoch aus 
verschiedenen Grfinden nicht v611ig fiberzeugen. 

Einen beachtenswerten Beitrag zur Frage der Erblich- 
keit der Harzertragsleistung liefert W. yon WETTSTEINS 
,,Bericht f iber-e ine  Nachkommenschaftspriifung yon 
Einzelb~iumen yon Pinus nigra mit verschiedenen Harzer- 
tr~igen". Zwischen 6j~ihrigen Nachkommenschaften frei- 
abgeblfihter Schwarzkiefern a n d  den Mutterb~iumen 
selbst konnten Beziehungen beziiglich der H~ihe des 
Harzertrags nachgewiesen werden, so dab die Mfglichkeit 
des Frfihtestes gegeben ist. Noch straffere Korrelationen 
sind zu erwarten, wenn man Nachkommen aus gelenkter 
Kreuzung mit  den Eltern vergleicht. 

Ein/~hnliches Thema, die Technik der Diagnose far die 
Setektion yon B~iumen mit hohem Harzertrag bei Pinus 
elliottii (englisch), behandelt C. S. SCHOPMEYER. Aller- 
dings steht hier zuniichst weniger das Problem der Frfih- 
diagnose im Vordergrund, sondern die Entwicklung eines 
Verfahrens, das die nach dem Ph~inotyp durchzuffihrende 
Vorauslese erfolgreicher gestalten l~if3t, 

Das 4. Sonderheft des ,,Zfichters" stellt eine Fundgrube 
ffir alle am Problem der Frfihdiagnose Interessierten dar. 
Die bier vorgetragenen Forschungsergebnisse lassen - -  
trotz ihres zum Tell nur  vorl~iufigen Charakters - -  eine 
Frfihbeurteilung zahlreicher, zfichterisch bedeutungsvol- 
ler Eigenschaften auch bei langlebigen Pflanzen mfglich 
e r s c h e i n e n -  eine Feststellung, die besonders den 
Forstpflanzenzfichter ermutigen wird. 

H. Schdnbaeh, Tharandt]Graupa 
Oas Getreide und seine Verarbeitung. Bibl iographic  der Uni-  
versitS&sschriften aus den Jahren 19oo--195 o, 1. Nach- 
tragsband (Universit i i tsschrifLen der Jahre 1951--1955) 
Herausgeber: M. I10HRL|Clt; Bearbeiter: H. M,,ndt Berlin 
u. Detmold. Bundesforschungsanstalt f. Getreideverar- 
beitung in Berlin u. Detmold. 31 S. DIV[ 2,5o. 

Im 1. Nachtragsband der Bibliographie ,,Das Getreide 
a n d  seine Verarbeitung", der alle 5 B~inde (Anbau und 
Ernte, Untersuchung und Bewertung, Verarbeitung, Er- 
niihrungsphysiologie, Wirtschaft and Organisation) er- 
g~inzt, wird die chronologische Aufzgtilung yon Disserta- 
tionen und Habilitationsschriften aus den Jahren 19oo bis 
195 ~ vervollst/indigt and durch die der 6sterreichischen 
(ab I945) und schweizerischen (ab 19oo) Hochschulen (in 
deutscher Sprache) erweitert. AuBerdem werden die 
Universit/itsschriften der Jahre 1951--1955 angefiihrt. 
Das erfolgt jedoch unvollst~indig. Eine Erg~nzung ist im 
2. Nachtragsband vorgesehen. Die Nachtr~ige der B~nde 
,,Anbau und Ernte"  sowie ,,Wirtschaft and Organisaeion" 
umfassen ebenfalls einen groBen Teil der pflanzlichen 
Produktion. Das alphabetische Verfasserverzeichnis ist 
ffir die Nachtr~ige aller 5 B~inde zusammengefaBt. 

G. KOnnecke, Halle 

EHRENDORFER, KURT: Der Feldversuch. Grunflbegriffe des 
Versuchswesens. Wien: Carl Gerold's Sohn 1958. 72 S. 
mit 2 Abb., 45 Tabellen, 6 Tafeln. Brosch. DM 6,3o. 

Die offenbar aus Vorlesungen oder Ubungen hervorge- 
gangene Schrift behandelt in einem 1. Teil Grundlagen 
und M e t h o d e n  der Versuchsanlage. Nach einer knappen 
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Systemat ik  des Feldversuchs folgt die Behandlung all- 
gemeiner Voraussetzungen der Teilstficktechnik. Im 
Abschnit t  fiber die Anordnung der Teilstficke werden 
~iltere Versuchsplanungen mi t  mehr  oder weniger syste- 
mafischer Anordnung und modernere Planungen mi t  zu- 
Ii~lliger Anordnulig dargestellt,  allerdings unter  Be- 
schr/inkung auf die einfachsten F/ille. Knappe  Hinweise 
auf die praktische Durchfiihrung schlieBen den 1. Teil ab. 

Der 2. Teil br ingt  die Grundlagen und Methoden der 
Versuchsauswertulig, in einem 1. Abschni t t  Grundbe- 
griffe der, ,Fehlerausgleichsrechnung",  in einem e. spezielle 
Auswertungsmethoden. Die notwendigen Tafeln (Normal- 
verteilung, Tafeln ffir t, X 2, F) sind in einem Anhang bei- 
geffigt. Obwohl der alte and  unzutreffende Begriff der  
Fehlerausgleichsrechnung vorangestell t  wird, werden die 
MaBzahlen der modernen Sta t i s t ik  richtig behandek.  
In  der Methodik der Auswertulig sind alte und neue 
Anschauungen - -  eigenfiich kri t iklos - -  nebeneinander 
gestellt. Es wird vers~Lumt, mi t  dem n/Jtigen Nachdruck 
auf die Beziehuagen zwischen Versuchsplanung and  
-auswertung hinzuweisen. Die sogenannte , ,Normalver- 
rechnung" ist  eben in eiliem Feldversuch der fiblichen 
Ar t  , ,normalerweise" logisch falsch. Im fibrigen ist  die 
Darstel lung flfissig and  pr~Lgnant und als Einffihrung 
besonders ffir technische HilfskrMte durchaus emp- 
fehlenswerL A. Lein, Schnega/Hann. 

GRAM, E., P. BOVIEN, und 0H. STAPEL: Sygdomme og skadedyr 
i landbrugsafgreder. (Farbtafelatlas der Krankheiten und 
Sch/idlinge an landwirtschaftlichen I~ulturpflanzen). 
I~openhagen: Landbrugets Informationskontor 1956. 
128 S., mit 72o Abb. und I12 Tafeln. Geb. DM 19,5 o. 

Die drei als Phytopathologen bekannten Verfasser 
haben den bisher einmaligen Versuch unternommen, einen 
Farbtafelatlas yon I~2rankheiten und Schiidlingen ver- 
schiedener Kulturpilanzen in Buchform zu ver/Sffent- 
lichen. Zu bedauern ist, dab lediglich eine Auswahl you 
IfultnrpIlanzen hierbei Beriicksichtigung gefunden hat. 
Dem Getreide sind 28, den Gr~isern 4, I(lee, Luzerne, 
iihnlichen Fut terkr~utern,  Hfilsenfrfichten 16, den Rfi- 
ben 22, den Kohlriiben, Raps und anderen tfreuz- 
bliiflern I9, der  I~alloffel I9, den M6hren und dem 
Flachs je 2 Tafeln gewidmet. Der Text  der  Tafein is t  
dreisprachig (d~nisch, englisch und deutsch ), wobei ffir 
die englische Ubersetzung W. C. MOORE, F. H. JACOB 
und F. JOAN MOORE-HARPENDEN und ffir die deutsche 
~lbersetzung H. BREMER-NEuss veranfiwortlich zeichnen. 
Das vorliegende Buch will in erster Linie die Diagnose 
yon Krankhei ten und Schiidlingen der genannten Pflanzen 
ermSglichen, wobei die sehr guten Farbtafe ln  eine Hand-  
habe bieten. Die Farbtafe ln  bringen neben dem I~rank- 
heirs- bzw. Schadbild bet den Sch~ldlingen in der Regel 
die einzelnen Entwicklungsstadien, w~ihrend mikrosko- 
pische Bilder yon Pilzen keine Berficksichtigung fanden. 
Es lag auch nicht  in der  Absicht  der  Verfasser, Angaben 
fiber m6gliche Bek~impfungsmaBnahmen zu machen, 
wobei sic dies dami t  begrfinden, dab diese schnell ~nde-  
rungen unterliegen bzw. die zutreffenden MaBnahmen 
in verschiedenen L~indern unterschiedlich sein k6nnen. 
Man kann das Buch als ein deutsch-englisch-diinisches 
Fachw6rterbuch bezeichnen, das sowohl ffir den Pral~ciker 
wie ffir den Fachwissenschaifler in gleicher Weise geeignet 
isf. Die Farbtafeln,  die yon INGEBORG FR~DERIKSEN nnd 
ELLEN OLSEN gezeichnet wurden, geben zu Kr i t ik  keinen 
AnlaB. Ihre  drucktechnische Wiedergabe ist, yon kleinen 
Einzelheiten abgesehen, als sehr gut  zu bezeichnen. 
Lediglich die Tafeln 19 C und 91, die offensichtlich nach 
Farbio tos  angefertigt  wurden, entsprechen nicht  den 
Erwartungen.  Bet der Tafel 59 w~re beim Gfir~elschorf 
zu berichtigen, dab er nicht  durch Actinomyces spec. 
verursacht  wird, die ~tiologie ist hier noch ungeklgrt.  
Neben einem dreisprachigen Sachregister ist  ein Index  
nomenclaturae lat inae eingeffigt. Das in Ai ibet racht  der 
Farb ta fe ln  sehr preiswerte Buch wird in Deutschland 
in I4ommission (lurch den Verlag Parey-Berl in  and  
Hamburg  vertrieben. M. Klinhowski, Aschersleben 

Handbuch der Pflanzenphysiologie. Herausgegeben yon W. 
RUHLAND. Band IV: Mineralische Ern~hrung der Pflanze 
(redigiert yon G. MICHAEL) Berlin/G6tti l igen/Heidelberg: 
Springer-Verlag ~958. X V I I I  + ~21o S., 217 Abb. Ge- 
bunden DM 298,--.  

Es is t  ganz unm6glich, ein solches Werk, wie diesen 
Band IV des Handbuches der Pflanzenphysiologie (heraus- 
gegeben yon W. R~JRnAND) auch nur andeutungsweise in 
Einzelheiten zu besprechen. Es ist nieht einmal mSglich, 
die Autoren der wichtigsten Kapi te l  zu nelinen, wenn da- 
neben IIoch deren Beitr~ige charakterisiert  werden sollen. 

Aus diesen Grfinden set hier nur vermerkt ,  dab dieser 
Band (redigiert yon G. MICHAEL) alles Wichtige fiber die 
mineralische Ern.ihrung der Pflanze bringt. Es ist  der 
Boden als N~ihrstoffgeber der  Pflanze behandelt .  Es ist 
fiber moderne 1VieLhoden der Forschung mittets Isotopen 
eingehend berichtet .  Es l inden die Gew~isser der  Erde als 
Mineralstoffquellen ffir die Pflanze Berficksichtigung. Es 
ist  Gehalt,  Vorkommen und Wirkung der einzelnen mine- 
ralischen Nghrstoffe der  Pflanze yon den sogenannten 
Hauptn/ihrstoffen bis zu den Spurenelementen dargestellL. 
u n d e s  ist der Einflul3 der Mineralstoffe ant Wasserhaus- 
halt ,  Photosynthese and  andere physiologische Vorg~inge 
ersch6pfend besehrieben. Ferner  dart  nicht vergessen 
werden, dab auch die Beziehungen yon Boden und Pflan- 
zengesellschaften, Halophyten,  Ruderalpflanzen Berfick- 
sichfigung fanden. SchlieBlich sind prakfisch wiehtige 
Abschnit te  fiber die Ermi t t lung der Niihrstoffbedfirftigkei~ 
des Bodens bzw. der Pflanze, das Ertragsgesetz,  um nar  
einiges zu nennen, enthalten. Die Li tera tur  hinter  dell 
einzelnen Beitr~igen ist  in ihrem Umfang verschieden, 
meistenteils aber  sehr ausgiebig zitiert,  so dab auch hier- 
durch das Werk  einen groBen Wef t  gewinnt. 

Alles in allem dar t  gesagt werden, dab ffir den Vertreter  
der  , ,reinen" wie auch der angewandten Wissenschaft 
dieses Bueh unentbehrlieh sein wird, wenn er deren heuti- 
gen Stand als Basis der eigenen Forsehungen nehmen will. 
Dem Heransgeber und dem Redakteur  sowie den Mitar-  
bei tern an den einzelnen Napi te ln  dart  man ifir die unge- 
heure Arbeit ,  die sic sich gemacht haben, Dank sagen, 
denn dadurch wird nnsere weitere eigene Forschung ganz 
wesentlich erleichtert.  K. Schmal/u[3, Halle/S. 

Handbu�9 der Pflanzenphysiologie. Hrgg. yon W. RUHLAND. 
Band VIII:  Der $Uckstoffumsatz. Redig. yon K. MOTHES. 
Berlin / GStfingen / Heidelberg:  Springer 1958. XXI ,  
13 lo  S., 50 Abb. geb. DIV1286.-- Bet Verpfl ichtung z. Ab- 
nahme de ges. Handbuches  geL). DM 228,8o. 

Der vorliegende Band V I I I  des Handbuches der  Pflan- 
zenphysiologie ha t  ffir den Pflanzenzfichter eine ganz 
besondere Bedeutung, weil hier Probleme behandel t  wet- 
den, die auf die Ern~ihrung der Pflanzen, ihre gesunde 
Enfwicklung und nicht zuletzt  auch auf ihren Wef t  yon 
entscheidendem EinfluB stud. So ist  nach dem einffihren- 
den Kapi te l  yon K. 1V[oTHES das I I .  Kapi te l  dem Erwerb 
und der Assimilation des Stickstoffes gewidmet und unter-  
te i l t  in Absehnit te  fiber asymbiofische und symbiotische 
Sfickstoffaufnahme, Herkunf t  and  Vorkommen yon ge- 
bundenem Sfickstoff, Ni t ra te  und Ammoniak,  Nitri te,  
organisch gebundenen Stickstoif, Ni t ra t redukt ion  und 
-anh~Lufung, Zwischenstufen der N-Assimilation, Amino- 
s/iurebildung, Transaminierung und -amidierung and  
schlieBlich die spezielle Bedeutung einzelner Aminosiiu- 
ren. Das I I I .  Kapi te l  befagt  sich mi t  den EiweiBen und 
Pept iden der Pflanzen. Es umfaBt Abschnit te  fiber 
pflanzliche EiweiBk~Jrper, Pflanzenproteine and  -pep.- 
tide, Proteinsymplexe,  besondere Peptide,  Serologic 
pflanzlicher EiweiBkSrper and  die ern~ihrungsphysiolo- 
gische Bedeutung der EiweiBpflanzen und Pflanzen- 
eiweiBe. Auch der EiweiGumsatz wird (im IV. 14apitel) 
sehr ausifihrlich dargestel l t  unter  Berficksichtigung der 
Iermentafiven Vorgiinge, der Biochemie, der  identischen 
Reprodukt ion nnd des EiweiBumsatzes in h6heren Pflan- 
zen, Pilzen, Algen und Bakterien. Es folgen Kapi te l  
(V. and  VI.) tiber den Abbau der Aminosguren und die 
Ammoniakentgiffung und Aminogruppenvorrat .  Das 
VII .  Kapi• is t  dem Nucleinstoffwechsel und das VI I I .  
weiteren Stickstoffverbindungen (Amine, Alkaloide, Blau- 
s~iureverbindungen, Melanine) gewidmet. SchlieBlich 
w e r d e n d i e  Sfickstoffverbindungen (IX.), die Nitrif ika- 
t ion (X.) und die geochemische Bedeutung des Stickstoffes 
unter  besonderer Berficksichtigung der landwirtschaft-  
lichen Produkt ion und der Danger  (XI.) behandelt .  

Unter  der  Redakt ion yon K. MoTaEs hubert nam- 
hafte  Wissenschaftler eilie umfassende, mi t  zahlreichen 
Li te ra turz i ta ten  versehene Darstel lung des so iiberaus 
bedeutungsvollen Gebietes des pfianzliehen Stoffweehsels 
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geschaffen, wie sie bisher in der Literatur  nicht vorhan- 
den war. H. Friedrich, Gatersleben 

KAUDEWITZ, FRITZ: Grundlagen der Vererbungslehre (Dalp- 
Taschenbficher Band 341). Miinchen: Lehnen-Verlag 
1957. 141 S., 51 Abb. Kart. DM 2,8o. 

Taschenbficher, in denen zusammengefagt nnd  ver- 
st~ndlich bestimmte Wissensgebiete dargestellt stud, er- 
freuen sich zunehmender Beliebtheit. Dem Autor, Dozent 
Ifir Zoologi e and Mikrobiologie und Mitarbeiter des Max- 
Planck-Insti tuts ffir Virusforschung in Tfibingen, ist fiir 
eine moderne and  kurze Einffihrung in die Genetik zu 
danken. Ihr Inhale entspricht dem des ersten Teils einer 
Vorlesung an der Universitgt Tfibingen. Die Grunddis- 
position lehnt sich an das Vorbild des bewghrten B2OHx- 
schen Lehrbnehes an and  umfal3t Abschnitte fiber Modifix 
kabilitgt, cytologische Grundlagen, die Kreuzungsanalyse 
haploider und diploider Organismen, Geschlechtsbestim- 
mung sowie Mutationen. Es ist zu wtinchen, dab das 
angektindigte zweite Bgndchen mit  dem Titel , ,Erblehre--  
heute" bald erscheint. Es soil die Grundlagen der Bak- 
terien- und Phagengenetik, die Genphysiologie, den stoff- 
lichen Anfbau der Erbsubstanz und die plasmatische Ver- 
erbung behandein. 

Der Inhal t  des vorliegenden ersten Bgndchens ist ver- 
st~ndlich und klar, Die Darstellnng ist insofera modern, 
aN wichtige Ergebnisse der Bakterien- und Neurospora- 
Genetik Ms Beispiele iiberall doff eingeffigt stud, we sie 
solchen ans der klassischen Genetik gleichwertig oder 
iiberlegen erscheinen. Der Leser wird yon Versuch zu 
Versuch gefiihrt, um sein Interesse and  das Verstehen der 
Zusammenhgnge zu fOrdern. Neben dem Studierenden 
sell vet  allem der naturwissenschaftlich interessierte und 
vorgebildete Late angesprochen werden. Literaturhin- 
weise, Sachregister nnd viele vom Verf. angefertigte 
Zeichnungen erg~nzen vorteilhait den Text. An sich 
wfinschenswerte photographische Abbildungen verbietet 
wohl der sehr niedrige Preis. F. Scholz, Gatersleben 

KOTTE, W.: Krankheite, untl $chiidlinge im Obstbau und ihre 
Bekiimpfung. 3. vSllig neubearb, u. erweiterte Auflage. 
Berlin-Hamburg: Paul Parey 1958. 536 S., 233 Abb., 
8 Farbtafeln. GEL). Ganzleinen DM 54,--. 

Die dritte Auflage des vorliegenden Buehes ist vSllig 
neubearbeitet und stark erweitert worden. Die vor einem 
Jahrzehnt erschienene 2. Auflage umfaBte 329 Seiten und 
216 Abbildungen, w~hrend die vorliegende Anftage einen 
Umfang yon 519 Seiten mit  233 Abbildungen aufweist. 
Allein in diesen Zahlen kommt zum Ausdruck, dab das 
Buch mit  seinen Vorg~ngern kaum noch vergleiehbar 
erscheint. Wit dfirfen hier ein W e f t  des Verf., das er 
in seinem u vermerkt, unserer Besprechung vor- 
anstellen: ,,Bet dem jetzigen Stand des Arbeifsfeldes, da 
alle seine Teilgebiete: Biologie, Chemie und Technik in 
so ungeahnter Weise an Breite und Tiefe gewonnen 
haben, h~tte ich den Mut, ihre Darstellung allein zu be- 
w&ltigen, wohl nicht gehabt. Und wenn ich nun, aufbau- 
end auf dem Gerfist des Buches in seiner frtiheren Form, 
aber unter  Nenbearbeitung in allen seinen Teilen, es noch 
einmal unternehme, das sch6ne and interessante Gebiet so- 
darzusfellen, wie es mir ffir den Praktiker, ffir den Berater 
und ffir den Studenten zweckm~Big erscheint, so rue ich 
es in  ieichtem ZweifeI, ob ich aus der Ffille des neu Hin- 
zugekommenen das Richtige ausgewghlt and  zutreffend 
dargestellt habe." Nut  wer den Verf. als Mensch und in 
seinem beruflichen Werdegang kennt, wird diese Worte 
richfig zu werfen and  zu wiirdigen wissen. Sie kenn- 
zeichnen sein VerantwortungsbewuBtsein und zugleich 
seine Bescheidenheit. Sie sind weiterhin Ausdruck einer 
PersSnlichkeit mit  ungewShnlich vielseitigen t~enntnissen 
nnd  Erfahrungen, die in jahrzehntelanger Arbeit auf den 
verschiedensten Gebieten praktisch erarbeitet and wissen- 
schafflich vertieft warden. Ko~TE ist heute im praktischen 
Pflanzenschutz Deutschlands die PersSnlichkeit, die in 
ihrem Wirken and  Streben als Vorbitd atler gelten kann. 
Er  hat  es sich hierbei nicht immer leicht gemacht und 
sich stets strebend bemtiht, wobei menschliehe Werte und 
fachliches I~6nnen sich in seltener Harmonie vereinten. 
Wenn ich dem Verf. selbst in seiner t~ennzeichnung mehr 
Nauru widmete, Ms dies sonst iiblich zu sein pflegt, so 
glaubte ich dies tun  zu sollen, weil diese Charakterisierung 
zugleieh ein Werturteil  fiber das vorliegende Bach bildet. 

Erweitert  und weitgehend umgestaltet wurden die 
Abschnitte fiber ErngJarungskrankheiten, Virosen, Be- 
k~mpfungsmittel, Pflanzenschutzgergte und biologische 
Schgdlingsbek~mpfung. W/ihrend manches erst in der 
Entwicklung Befindliche nur  kurz angedeutef ist, sind 
neu hinzugekommen Krankheiten, die zu wirtschaftlicher 
Bedeutung gelangten oder bei denen neue und wichtige 
Erkenntnisse erarbeitet worden sind. In  diesem Zu- 
sammenhang zu nennen sind die Iqxagenf~ule des Apfels 
(Phflophthora cactorum), die Sprfihfleckenkrankheit der 
Kirsche (Cylindrosporium padi), der Bakterienbrand der 

Kirsche und der Zwetsche (Pseudomonas mors prunorum), 
nichtparasit~re Lagerkrankheiten sowie Sch~dlinge, die 
bereits eingeschleppt worden sind oder den deutschen 
Obstbau bedrohen wie die Mittelmeerfruchffliege (Cemti- 
its calpir dot Pfirsichwickler (Cydia molesta) und der 
weiBe B~renspinner (Hyphantria cunea). Sachlich isf das 
Buch gegliedert in die Abschnitte: Die wirtschaftliche Be- 
deutung des Pflanzenschutzes im Obstbau, die Ursachen 
der Sch~iden an nnseren Obstpflanzen, die Krankheiten 
nnd Sch~idlinge der Obstarten and die Sch~dlingsbe- 
k~impfung im Obstbau. Selten wird wohl ein Buch dieser 
Art eine so grebe Anzahl yon Originalfotos des Verf. 
aufweisen wie im vorliegenden Fall. Der Verf., bekannt 
durch seine fotographischen Fertigkeiten, hat eine grebe 
Anzahl yon Bildern geschaffen -- hierbei auch alte durch 
neue ersetzt - -  die nicht nur  technisch j eder KAtik stand- 
halten, sondern auch stets den Blick auf das Wesentliche 
richten. W/ihrend der 2. Auflage 8 Farbtafeln yon DRES- 
sEt-Berlin beigeffigt waren, deren technische Wiedergabe 
damals nicht immer als einwandfrei zu bezeichnen war, 
sind jetzt 8 neue Farbtafeln eingeffigt worden, die SPIT- 
Z~R-Frankfurt a. Main zeichnete and  deren technisehe 
Wiedergabe als gut zu bezeiehnen ist. Sehr zu begrfiBen 
ist, dab der Verf. jeder Obstart einen Bestimmungs- 
schHissel vorangestellt hat, der dem Benutzer das Ani-  
suchen der Schadursache bzw. die Orientierung wesent- 
lieh erleichtern dfirfte. Der Phytopathologe wird es dem 
Verf. Dank wissen, dab erstmalig auch ein ausfiihrliches 
Literaturverzeichnis, das 20 Seiten nmfaBt, eingefiig% 
worden i s t  Es bleibt zu bedauern, dab die Titel der 
Arbeiten hierbei keine Erwghnung finden konnten. Es 
liegt hente ein Buch vet  uns, das im deutschen Schrift- 
turn als maBgebtich und wegweisend zn bezeiehnen ist 
nnd das in vorbildlieher and glficklich erscheinender 
Weise aus praktischer Erfahrung gewonnen and  wissen- 
schaffiich einwandfrei interpretiert ist. Dieses Bach wird 
aueh fiber die deutschen Grenzen hinaus Beachtung and  
Anerkennung finden, d a e s  nieht  nu t  die deutschen Ver- 
h/iltnisse - -  wenngleich diese in erster Linie - -  beriiek- 
sichtigt, sondern auch fiir Mitteleuropa Geltung bean- 
spruchen kann. So wird man  sagen diirfen, dab jeder 
dieses Buch mit  Genug und Vorteil lesen wird, der die 
Fortschritte der angewandten Naturwissenschaiten mit  
Interesse verfolgt. Klinkowski, Aschersleben 

KRUMBIEGEL, INGO, GREGOR MENDEL und das Schicksal 
seiner Vererbungsgesetze. StuttgarL: Wissenschaftliche Wer- 
lagsges. 1957. 144 S., 6 Abb. und 5 Schriftproben. Hlw. 
D1V[ lo,8o. 

Das Lebenswerk von G~EGOR MENDEL wird in dem 
22. Band der Reihe ,,Grol3e Naturforscher" dem Laien 
durch die Verbindung der eigenflichen Biographie mit  einer 
kurzen Einffihrung in die Problematik der Vererbungs- 
gesetze besonders nahegebracht. Zusammen mit der in 
dem folgenden Kapitel beschriebenen Vorgeschichte der 
Vererbungsforschung ist so eine Grundlage zum Ver- 
st~ndnis ffir die bahnbrechenden Experimente MENDELS 
geschaffen. Die biographischen Daten sind im wesentli- 
chert der MENDEL-Biographie yon ILTIS entnommen und 
geben eine kurzgefaBfe Darstellung yon Herkommen, 
Studium und Schaffen des Briinner Abtes. Ein  besonderes 
Kapitel isf den im aligerneinen weniger bekannten 
Untersuchungen, Interessen und den Reisen MENDELS 
gewidmet. Dem Biologielehrer und  naturkundlich infer- 
essierten Laien wird das Buch fiber die Zeit der bahn- 
brechenden Entdeckungen auf naturwissenschaftlichem 
Gebiet manchen AufschluI3 geben k6nnen. 

Michaelis, GaCersleben 
LINSER, H. und O. KIERMAYER: Methoden zur Sestimmung 
pflanzlicher Wuchsstoffe. Wien: Springer 1957. z81 S., 89 Abb. 
Geb. DM 33,--  
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Diese Zusammeiistellung fast aller bekannt  geworde- 
nen Methoden, die mit  der Bestimmung von Wirkstoffen 
in Verbindung sicken, wurde in der Absicht vorgenom- 
men, der verwirrenden Vieifatt tier Unterlagen zu begeg- 
nen und eineii ~lberblick tiber ein auch fiir den Fachmann 
oft nicht mehr iibersehbares Feid zu vermitteln. Dies 
war zweifellos kein einf~ches Unterfangen, denn die Viet- 
zaht der mit  den versckiedexsten Methoden an physiolo- 
gisch sehr niiterschiedlichen Objekten bzw. Organen 
gewoiineiie1i Daten erfordert nicht nu t  eine auBerordent- 
liche Keniitiiis der methodischen Variationen, sondern 
auch eine solche der physiologischen Situation uiid Reak- 
tion der Testobjekte. So ist es keine leiehte Anfgabe, 
die notwendige Beurteilung yon Weft  und Vergleichbar- 
keit der Befunde vorzunehmen, zu der die Verff. zweifel- 
los berufeii waren. Sic siiid sich abet bewuBt, dab durch 
die angefiihrten uiid aiidere beaehtliche Schwierigkeite1i 
ein Uiisicherheitsfaktor gegeben i s t  Sie beschrinken 
sick daher im wesendichen au~ die Darstelluiig der in. der 
Weltl i teratur bekaiiiit gewordene1i diesbeztiglichen Me- 
thoden, IIaeh der eine Reproduktion im Laboratorium 
vorgeiiommen werden kann, und grenzen mit  kritischeii 
Bemerkungen die Aiiweiidbarkeit n1id die M/3glichkeiteii 
der Aussage bet einer jeden 5Iethode ein. Als auBeror- 
dendich wertvoll erweisen sich dabei die voii dell Verff. 
aufeinander abgestimmten Wirkuiigskurven der Wirk- 
stoile, die den Weft  einer flit bestimm• Uiitersuctmiigen 
geeigneteii Methode rasch ermessen lassen. 

Die Gliederuiig des Buchiiihaltes ist auBerordentlich 
Mar, die zahlreiche1i und ausgezeichneten Abbilduiigeii 
trageii zur Aiischaulichkeit eiitscheidend bet. Nach ein- 
leiteiiden Bemerkuiigen (Geschiehte der Wuchsstoff- 
forschung, SchlfisseIstellung des oder der Wirkstoffe, Ver- 
weiidung, Applikation u.a .)  gelten weitere Abschnitte 
den Abfang- IIIId Extrakt ionsmethoden (II.) und  den 
M/Sglichkeiteii der Trennung yon Wuchs- und Hemm- 
stoffeii aus pflanzlichen Extrakte1i (I I I. ; tiber verschiedene 
L/3slichkeit, Inaktivierung,  Diffusion, SSuIen- bzw. Pa- 
pierchromatographie, Elektrophorese, Elektrodialyse bzw. 
Verteilertechnik). Im IV. Abschnitt werden die chemischen 
Methodeii zur vielseitigen Bestimmniig yon Wuchsstoffen 
dargestellt. Der grSBte Aiiteil der Zusammeiistelluiig ist 
verstgndlicherweise den physiologisehen Tests mit  ihren 
M6glichkeiten der qualitativeii sowie quant i ta t iven Be- 
s t immung (17 Kriimmungsmessungs-, i 4 L~1ige1iwachs- 
tnmsmessungs-, ]oWurzelwachstumstests u1id 22 anders- 
artige Verfahreii) gewidmet. In  zwei weiteren Abschiiit- 
ten wird kurz auf die Methode zur Molekulargewiehts- 
bestimmuiig yon Wuehsstoffen uiid anf die Verweiiduiig 
v01i Radioisotope1i in der Wuchsstoff-Forschuiig eiiige- 
gangen. Eiii Literatur- und Sachverzeichiiis erleichtert 
die Suche Ilach den Quellen. Die Vielfalt der M6glichkei- 
ten, pflanzliche Wirkstoffe abzufangeii, zu ermitteln und 
auf ihre Wirkung zu priife1i, kennzeichiiet die auch heute 
noch vorliegeiide Situation iiinerhalb ei1ies Forschungs- 
gebietes, auf dem voii jeher intensiv gearbeitet worden 
ist, ohne dab man die ]3escha~feiiheit der Mechaiiismen 
h~LtLe exakt ergrfiiiden k/Sullen, die in Gegeiiwart des 
durch seine Schliisselstellung gekeniizeichneteii Wirkstof- 
fes in so maiiiiigfacher Weise in Funkt ion zu treten ver- 
m6geii. 1VI6ge daher das in schliehter, abet sehr klarer 
Weise abgefaBte Buck mit  seiiien exakten Daten AIIlaB 
zu vielseitigerem Aiigriff - -  vor allem voii biochemischer 
Seite - -  gebeii, Ifir den es zweifellos bet kritischer Sick- 
tung des Oeboteiien nicht nnr  eiii ntitzliches, so1idern 
auch ein wirksames Hflfsmittel dars te l l t  Sowohl ffir die 
Grundlageiiforschung als auch ffir die Praxis sLellt dieses 
Werk eiiie unentbehrliche Unterlage dar, deren Beschaf- 

fu1ig far ein modernes pflanzenphysiotogisches Laborato- 
rium eine SelbstverstXndlichkeit sein darfte. 

Pa~sho~,  Gaterslebe~,~ 

MLIDRA, ALOIS: Statistische Methoden fiir landwirtschaftliche 
Versllche. 1. Auflage. Berlin und Hamburg: Paul Parey 
2958. 336 S. mit  38 Abb. Geb. D3/I 58,6o. 

Auf sehr vieleii Arbeitsgebieten ist eine statistische 
Auswertung der Versuchsergebnisse notwendig. Dabei 
dfirfen die daztl nStigen Regeln IIieht meehaiiiseh ange- 
wendet werden, sondern der Bearbeiter muB ihren Sinn 
und ihre ]3edeutung verstehen, vor allem wissen, unter  
welchen Umstii1iden sie gfiltig sind und wann sie IIicht 
angewendet werden kSnnen. Der Verfasser hat  sich be- 

mtiht, in sehr klarer Weise die jeweilige Problemstellung 
heranszuarbeiteii uiid das Verst/indnis ftir die richtige 
Anwendung der statistische1i Arbeitsmethoden zu er- 
wecke1i. An schwierigen Stellen bringt er nicht die Ab- 
leitung der Formeln, die zu verstehen eine hOhere ma- 
thematisehe Bildung voraussetzen wdrde, sondern zeigt 
ihre Bedeutung und NoL-wendigkeit sowie ihre Reiehweite 
an emigen Beispielen. Somit kommt der Leser mit  re- 
lativ wenig maflaematischem Wissen aus, erhglt aber nieht 
eine reine Rezeptensammlung, sondern lernt Sinn und 
Anweiidung der darin beschriebenen Methoden begreifen. 

Der erste Tell des Buches behandelt die Grundlagen 
der statistischen Methodeii, n iml ich die Erklgrung der 
Sdchprobentechnik, des Mittelwertes und der Streuung, 
der verschiedeneii Verteilungeii und der Priifverfahren 

'(wie t -Tes t  F - T e s t ,  Varianzanalyse, Korrelationen, 
Regressionen, Kovarianzanalyse und Z-Methode). Der 
zweite Tell bringt im wesentlichen die Anwendung der 
statisdschen Methoden. Es werden die verschiedenen 
M6glichkeiten der Versuchsplanung beschrieben und 
deren Auswertung aufgezeigt (Blockanlage, Lateinisches 
Quadrat, Zwei- und Dreisatzgitter, balanzierte unvoll- 
st~kndige Blocks und Youden Quadrat, Gitterquadrat, 
faktorielle Versuche, Spaltaiilage usw.). Ein drifter 
Tell schildert einige Sonderf~lle wie: Auswertung unvoll- 
st~Lndiger Versuche, Priifuiig auf Normalit~t, Abwei- 
ehungen davon, Transformafionen. Dem SchluB des 
Buches ist eine grSBere Anzahl von statistischen Tafeln 
beigegeben. Es ist eines der selte1ien Werke, die mit  
relativ wenig mathematischer Vorbildung ein verhi l t -  
nism~tBig tiefes Eindri1igen in diese IViaterie erm6glichen. 
Ei1i Sch6nheitsfehler siiid die zahlreichen Druekfehler, 
die bet ether Neuauflage beseitigt werden miiBten. 
So finden sich auf wenigen Seiten z. B_ folgende Fehler: 
Auf Seite 85 mug bet der 4ten Gleichuag t 5 - -  z - -  7 = 7 
stehen, s tat t  1 5 -  i = 7, auf derselben Seite in der 
9tell GIeichung 704 - -  64 - -  575 = 65 start 704 - -  64 = 
65 und auf Se/te 94 i1i der zweiten GIeichung im WurzeI- 
radikand 29146 staLt 19246. Auf Seite 95 mug es heftier: 

S g g =  2 ( m - - ~ )  ( y - - y )  start  S~v= ( x - - 2 )  ( y - - y )  
n - -  1 ~ - - 2  

Auf Seite 97 ist in der 5ten Gleichung n - -  1 in Klam- 
mern zu setzen. Auf Seite to9 da d  s in der zweiten 
Gleichung nieht als Index gesehrieben werden. 

H. S~gromshy, G~ersleben 

M(JHLE, E. unter Mitarbeit yon e. FRIEDRICH: Kartei fiir 
Pflanzenschutz und Sch~dlingsbekiimpfung. 4- und 5. Lieferuiig. 
Leipzig: S. Hirzel 1956/1957. 18 Einfach-u.  26 Doppel-u. 
I VierfachkarLe mit  38Abb., 25 Ei1ifach u. 19 Doppel- u. 
i Dreifachkarte mit 35 Abb., je DM 4,5o. 

In  den beiden vorliegenden Lieleruiigen werdeii be- 
haiidelt: 5lcheii (Nematoden), Apfelmarkschabe (Apfel- 
triebmotte), Auflaufsch~Lden, Auswinteru1ig, BaumweiB- 
ling, Bisamratte, Blattbr~une der Biriie u1id der Quitte, 
Blattl iuse,  Blattwespen und andere Pflanze1iwespen, 
Bausieb- und Weidenbohrer, Breniifleckenkrankheit des 
Flachses, Distel, Ebereschenmotte (Apfelmotte), Echte 
Niehltaupilze, Erstickungsschimmel (Kolbenpilz) der Gr~L- 
set, Gammaeule (Ypsiloiieule), Faische Mehltaupilze, 
Fanggraben und Faiigschlitz, Flachsbriune (Steiigel- 
br~Lune, Stengelbruch), Flachserdfl0he und Flachsknoten- 
wickler, Flachsrost, Flachswelke und weitere pilzliche 
Krankheiten des Flachses, Fliegen, Fliegeiischmutz- 
kranldleit, Gallmficken, Graseule, GrauschimmeI (Trau- 
benschimmel), Hagelsch~den, Hamster, Hederieh und 
Ackersenf, KarLoffelabbau, Kirschfruchtstecher, Kohl- 
blatdaus,  KrS.hen und Elster, I~2r/~uselkrankheiterL der 
Mbhre, Maulwurf, MaulwurfsgriHe, Ns Mohn- 
kapselrLiBler und 1V~ohngatlmficke, ~r und 
Mohnstengelgallwespe, Mosaikkrankheite1i des Rapses 
uiid a1iderer Kreuzbliitler, Obstbaumkrebs, Ohrwurm, 
Pasmo-Krankheit  des Leins (Leinpest), Perlsehnurka'ank- 
heft der Gr~Lser, Pfirsichblattlaus und andere Blattl~kuse 
der Kartoifel, Quecke, 1Ringelspinner, Rfibenrost und 
Rfibenmehltau, Riibenschildkgfer, Riibensehorf, Riib- 
saatpfeifer (Rapspfei~er), San Jos6- Schildlaus, Schrot- 
sehuBkranldleit und Fleischfleckenkrankheit. Sehwamm- 
spinner, Schwarzbeinigkeit des Getreides, Sehwgrze des 
Getreides, Schwgrze des Rapses und der Kohlgew/ichse, 
Schwarzf~ule und a1idere F~ulniserseheinunge1i derM~hre, 
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SpringschwAnze, Spritzfolgen im Obstbau, Spritzschiden 
im Obstbau, Stengelkrebs und andere Sklerotienkrank- 
heiten, Tausendf/iSler, Urbarmachungskrankheit  (Heide- 
moorkrankheit), Vergilbungskrankheit der Rfibe, Ver- 
griinungs- und Verlaubungserscheinungen, Viruskrank- 
heiten (Virosen) unserer Nutzpflanzen, Viruskrankheiten 
der Kartoffel, WeiB/ihrigkeit bzw. ~Areigrispigkeit des 
Getreides and der Futtergrgser, Weizengallmiicken, Wie~ 
senschnake (SnmlMschnake), Wintersaateule and andere 
Erdeuten, Wirtelpilzwelkekrankheit und andere Welke- 
krankheiten der KartoifeI, Wiihlmaus, Wurzetgallen- 
~tlchen, Wurzelbrand nnd parasit&re Blattdtirre (Helmin- 
thosporiose) des Mohns, Wurzelbrand der Rfibe, Wurzel* 
kropf der ObstMiume, Wurzelkropf und  Krebs der  Rtibe 
sowie Zwergzikade und andere Zikaden. Tabellarische 
Ubersichten zur Bestimmung der Krankheiten und  Sch~id- 
linge sind beigefiigt ffir Wiesenfuchsschwanz, Wiesen- 
rispe and andere Rispenarten, Weidelgr~ser, Trespen- 
arten, Sent, Pflaume, Mohn, Mhhre und Flachs. Die 
ehlzelnen Karten enthalten in gewohnter Weise Angaben 
fiber wirtschaftliche Bedeutung, Krankheits- bzw, Schad- 
bild, Biologle der Krankheitserreger bzw. Sch~idlinge and 
Magnahmen der Bekiimpfung. Die Literaturhinweise sind 
nur  als Auswahl zu weften. Die den Kar ten  beigegebenen 
Abbildungen sind technisch einwandfrei and erg~inzen 
den Text in glfieklicher Weise. Bet der Papierqualit~it 
der 5. Lieferung ist die Wiedergabe als gut zu bezeichnen, 
w~ihrend die 4-Lieferung wegen schlechterer Papier- 
qua l i t i t  Wiinsche often 1/igt. Sachlieh set bemerkt, dab 
beim Rfibenschorf (I~arte R 32) die neuesten Forschungs~ 
ergebnisse kMne Beriicksichtigung gefunden haben. Naeh 
den Untersuchungen yon G. M. HOFFMANN ist die Ktioto- 
gie des Gfirtelschorfes bisher noch ungekliirt, w~ihrend 
Streptomyees scabies als Erreger des eigentlichen Rfiben- 
schorfes auger Frage steht. Zur Vergilbungskrankheit der 
Riibe (KarLe Vi) ist zu bemerken, dab das Verbreitungs- 
gebiet auf dem europ~iischen Kontinent  weft gr6ger ist als 
vom Verf. angegeben worden ist. Hier ist auch die bei- 
geffigte Zeichnung wenig geeignet, einen wirklichen Ein- 
druck der Krankheit  zu vermitteln. Was die Bemerkun- 
gen fiber das glasartige Zerbrechen des Blattes beim Zer- 
driicken sowie das raschelnde Geriiusch bet Beriflirung 
anbelangt, so sind diese Symptome nicht Ms unbedingt 
charakteristisch zu bewerten. Bei der Er6rterung fiber die 
Vergriinungs- and Verlaubungserscheinungen w~re ein 
Hinweis erwiinscht gewesen, dab die Vergrfinung des 
Wefl3klees in erster Linie virusbedingt ist. Bet den Virus- 
krankheiten der Kartoffel (Karte V 3) wird der Leser es 
als Mangel empfinden, dab das S-Virus keine Erw~ihnung 
gefunden hat. Schlieglich set noch auf eine Unstimmig- 
keit zweier Karten (Wurzelkropf der ObstMiume - -  W 34, 
~rurzelkropf und Krebs der Riibe - -  W 35) hingewiesen. 
lm  ersten Fall wird der Erreger mit  seiner friiheren Be- 
zeichnung Pseudomonas tumetaciem genannt, wiihrend 
ant der zweiten Kat ie  die heute iibliche Bezeichnung 
Agrobacterium tume/aciens verwendet wird. Ffir jeden 
Interessenten phytopathologischer und angewandt ento- 
mologischer Probleme werden die vorliegenden Karten 
fiir eine erste Orientierung willkommen sein. Insbeson- 
dere f~ir den Pflanzenschutztechniker werden sie sich 
wertvoll erweisen. Kli~kowski, A sehersleben 

Siebzehn/er dahresbericht d. Schweizerischen Gesellschaft f. 
Vererbungforschung, 1957. Herausgeber: MARTHE ERNST- 
$CItWARZENBA~It, Ziirich Separatdruck aus Archiv der 
Julius t(laus-S• ffir Vererbungsforschung, Bd. 
XXXII ,  H. 3/4. Zfirich: Art. Ins t i tu t  Orell Ffissli i957. 
S. 4o6--579. Brosch. s. Frk. 25,--. 

Der ~7. Jahresbericht der Schweizerischen Geseltschaft 
fiir Yererbungsforschung enth~ilt Referate, die auf der 
Hauptversammlung in Solothurn und auf der Herbstver- 
samm/ung in Ne~ch~tel gehMten warden and einige Vor- 
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tr~ige zytologisch~genetischen und humangenetischen 
Inhalts, ergiinzt durch genetische Mitteilungen, die yon 
Versammlungen der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft iibernommen wurden. -- Besonders wertvoll 
ist dieser Jahresberieht durch die inhaItreichen Referate 
fiber sehr aktuelle Fragen. - -  E. K~L~ENB~aG~R (Gent) 
behandelt  in straffer Zusammenfassung die Beziehungen 
der Bakterien- und Bakteriophagenforschung zur Genetik, 
indem er Transduktion, Konjugation and Transformation 
miteinander vergleicht. Er sieht das Gemeinsame dieser 
Vorggnge in der ~ber t ragung genetischer (,,chromosomen- 
artiger") Fragmente yon ether Zelle auf die andere and 
betont die M6glichkeit, durch die Phagenforschung Ein- 
blick in die Struktur der DNS zu erhalten. - -  Mit der 
Serologie des Blutes und der Genetik der menschlichen 
Blutgruppen besch~iftigen sich die Referate yon A. HXssm, 
Bern (Antigen-Analyse der menschlichen Erythrocyten) 
und S. RosiN, Bern (Die Bedeutung der Blutgruppen ffir 
die Humangeneiik). - -  Tabellarische Zusammenstellungen 
Iassen unser Wissen yon den heute bekannten mensch- 
lichen Blutgruppen, den Antigenen und Antik6rpern zu- 
sammen. - -  Das Referat yon Rosin er6rtert interessante 
populationsgenetische Hypothesen fiber gleitenden und 
balancierten Polymorphismus. 

Auf dem Symposion in Neuch~tel stand die Desoxyri- 
bonucleins~ure des Zellkernes zur Diskussion. Die ein- 
fiihrenden Reierate wurden yon der Stragburger Arbeits- 
gemeinschaft R. VENDRELY, COLETTE VENDRELY und M, 
ALFERT bestritten. Bekannte und neue Tatsachen fiber 
Chemismus der DNS, iiber qualitative und quanti tat ive 
Bestimmungen in verschiedenen Organismen und Gewe- 
ben, fiber die Relationen zu den Kernproteinen und zu 
den Kerngr6gen, sowie neueste Methoden der quantita- 
Liven Bestimmungen werden mitgeteilt. - -  Frau C. VEN- 
D~ZLY besch~ftigt sich mit  der genetischen Bedeutung 
der DNS and erhrtert eingehend die vim diskutierten Ver- 
suche yon BENOIT. fiber Eigenschaftsver&nderung yon 
Peking-Enten dutch Injekt ion you DNS, die yon Khaki- 
En ten  stammte. Von den Einzelvortr~igen diirfke im 
Rahmen des ,,Ziichters" derje25ge yon H. L. LE RoY 
(Ztirich) interessieren. Er  behandelt die ,,genetiseh be- 
dingte Variation und genetisch bedingte Korrelation zwi- 
schen Individuen in einer zuf/illig gepaarten Population". 
Nach dem Beispiel yon O. K~aeT~O~N~ (i954) wird ge- 
zeigt, wie die interallele Geninteraktion als Korrelations- 
element erfal3t werden kann und durch Berechnungs- 
formeln und 9 Diagramme erliiutert wird. Hinweise auf 
den Selektionsmodus, der den besteu Zfichtungserfolg ver- 
spricht, lassen sich so gewinnen. 

Humangenetische Vortr/ige gr0Beren Umfangs handeln 
fiber die auffallend hohe Zwillingsfrequenz in einer 
Schwyzer Sippsehaft und fiber vorbeugende Genetik in 
der Augenheilkunde. 

Alles in allem ein Bericht, der yon der regen genetischen 
Arbeit in der Schweiz ein beredtes Zengnis ablegt. 

Panda Hertwig, Halle 

WEBER,ROLF: Pflanzengewiirze und Gewilrzpfianzen aus allerWelt. 
Neue Brehm-Bficherei, Heft 204. Wittenberg: A. Ziemsen 
Verlag i958. 167 S., too Abb., 2 Karten. Brosch. DM 6,-- .  

Diese sorgi~ittige .Znsammenstellung vermittelt  dem 
Laien einen guten Uberblick der wichtigsten Gewiirz- 
pflanzen. Einffihrende Abschnitte behandeln u. a. Inhalts- 
stoffe und Morphologie der als Gewfirze verwendefen 
Pflanzenteile. Im speziellen Teil werden - -  nach Familien 
geordnet - -  die einzelnen Arten vorgestellt. Man erf~ihrt 
alles wesentliche fiber Morphologie, Anbau, Pr~iparation 
und Verwendung. Besonders anzuerkennert ist das Be- 
mfihen, yon m6glichst vielen Arten auch Abbildungen der 
lebenden Pflanzen oder der im Handel erhXlflichen Teile 
zu geben. S, Danert, G~fersleben 


