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4. Gewisse Resis tenzunterschiede bet Zuch t s t~mmen 
u n d L a n d s o r t e n  sind vorhanden,  die daraufhin  beobach-  
te ten  Wildformen scheinen besonders anf~illig zu seth. 

5. Die Resistenz scheint  erblich zu seth, wenn such  
ein bes t immter  Vererbungsmodus noch n icht  e rkann t  
werden konnte .  

6. Auf  Grund  der le tz ten beiden P u n k t e  sollte eine 
Resis tenzzt ichtung Aussicht  auf  Erfolg haben.  
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BUCHBESPRECHUNGEN 
Brockhaus ABC der Landwirtschaft, B a n d  I und  2. Leipzig: 
VEB F.A. Brockhaus 1958. 1548 S,, ca. ~59o Abb, im 
Text, 68 Kunstdrucktafeln, zahlr. Tabellen, Ubersichten 
u. Diagramme. Geb. DM 49,6o. 

Die Iaudwirtschaftliche Fachliteratur ist durch ein 
Werk bereichert worden, das wegen seiner vielseitigen 
Verwendbarkeit Wissenschaft und Praxis gleichermaBen 
interessieren wird. Im ,,Brockhaus ABC der Landwirt- 
schaft" sind in zwei handlichen BSnden etwa 9000 Stich- 
w6rter aus dem Gesamtgebiet der Landwirtschaft in allen 
ihren Zweigeu zusammengestelIt uud in den meisten F~I- 
len mit  erstaunlicher Ausffihrlichkeit und Klarheit be- 
handelt. Etwa 15oo Abbildungen im Text  und auf 16 
farbigeu und 52 schwarzweiBen Kunstdrucldcafeln erg~n- 
zeu dell Text (die drucktechnische Qualitgt der farbigen 
Kunstdrucktafeln k6rmte bet einer Neuauflage verbessert 
werden). Der weiteren raschen Orientierung dienell zahl- 
reiche Tabelleu; Llbersichten ulld Diagramme. Besonders 
hervorzuhebell sind die am SehluB der Erlguterungen 
vieler Stichw6rter aufgeftihrten Literaturhinweise, die 
dem interessietten Benutzer das weitere Eindringeu in ein 
Spezialgebiet erleichteru. Da das ,,Brockhaus ABC der 
Landwirtschaft" sis Gemeinschaftsarbeit zahlreicher Fach- 
leute alls Wissenschaft und Praxis, die am SchluB des 
2. Bandes namentlich aufgeftihrt stud, entstanden ist, ist 
die Gew~hr ftir eine sorgf~ltige, dem neuesten Stand yon 
Wissenschaft und Technik entsprechende Darstelluug 
gegeben. Der VEB F .A.  Brockhaus Verlag hat  seiner 
Tradition folgend diese Zusammenarbeit  in ausgezeichne- 
ter Weise geordnet und bet einem g/iu stigen Preis eine 
gute Ausstat tung der B~llde besorgt. ~Bei der Bellutzullg 
des Nachschlagewerkes werdeI1 sich Praktiker und Theo- 
retiker, Lehrende und Lernende und jeder, der sich mit  
Landwirtschaft beschgftigt, beider t~gtichen Arbeit schnell 
und gr/indtich unterrichten k6nnen. 

Zacha~ias, Galersleben. 

HARTMANN, MAX: Gesammelte VortriLge und Aufs~tze. I. AIIge- 
racine Biologic. il. Naturphilosophie. S t u t t g a r t :  Gustav Fischer 
Verlag 1956 I. Band:  4o4 S., 14o Abb., 45 Tabelleu 
Olwd. DM 4 8 , -  ; II.  Balld: 246 S. Olwd. DM 28,--. 

Faschistischer Rassenwahn und sich revolution~r~ge- 
b~rdender Lyssenkoismus demollstrieren, zu welchen 

verbrecherischen und grotesken Zerrbildern eine bio- 
logische Wisseuschaft wie die Oenetik en~stellt werden 
kann.  Typisch ftir solche Verf~lschungen der Wisseu- 
schaft ist, dab s ic  unter  der Herrschaft sogenannter 
Weltanschauungen meist yon Dilet tanten propagiert 
werden. Dieser stets latenten Gefahr wird noch Vor- 
schub geleistet dutch die zunehmende Divergenz yon 
experimentellem K6nnen und philosophischer Bildung 
der Wissenschaftter. Ob sich, um dem entgegenzuwirken, 
durch planvolle Schulung eine uatiirliche Einheit  des  
naturwissenschaftlich-philosophischen Denkens erreichen 
lgBt, mag zweifelhaft erscheinen; gewiB ist jedoch, dab 
Vorbilder erzieherisch naehhMtiger als jede Schulung 
sind. Die deutscheu Genetiker und Biologen k6nnen, 
wenu der Wunsch bet ihnen wach ist, in ihrer Mitre ein 
solches Vorbild linden in der Person ihres Nestors, des  
herzlich verehrten MAX HARZI~AN~, der in einem langen, 
ullermiidlicheu Forscherleben gezeigt hat, wie Mares 
philosophisches Denken und methodisch sauberes Experi- 
mentieren einauder gegenseitig bedingen und zu dauern- 
dem Erfolg in der wissenschaftlichen Arbeit verhelfen. 
MAx HART~aANN i s t  dafi ir  bekanllt, philosophische Ge- 
dankellggnge und wissenschaftliche Ergebnisse nicht nu t  
in verst~ndlicher, sondern such in einer den H6rer und 
Leser bewegeuden Form zum Ausdruck bringen zu k6nnen. 
Aus dieser seltenen Gabe heraus ist eine Reihe wissen- 
schaftlicher Abhandluugen und naturphilosophischer Vor- 
trgge entstanden, yon denen die allgemeiu interessieren- 
den anl~Blich des 80. Geburtstages des Autors in zwei 
B~nden gesammelt einem breiteren Publiknm leicht zu- 
g~nglich gemacht wurden. Fiir den I. Band hat MAx 
HARZ~ANN 24 seiner Aufs~tze und Vortr~ge zu Frageu 
der Allgemeinen Biologie ausgew/~hlt. Die Themen 
werden vorwiegend yon dem Problemkreis tier SexuMit~t, 
Befruchtullg und Vererbung bestimmt. Der aufmerksame 
Leser wird all diesen im Zeitraum eines halben Jahr- 
hunderts, zwischeu 19o 3 und 1956, erschienenen Arbeiteu 
immer wieder bewunderud feststellen, mit  weleher Folge- 
richtigkeit Max HARrMA~N die Probleme entwiekelt und 
sie in beharrlicher Forschung ihrer L6sung zugeftihrt hat. 
Diese imponiereuden Erfolge beruhen nieht allein auf 
ether souver~nen Experimentierkunst,  sondern such auf 
sorgf~ltigem Durchdenken der Methodologie und der  
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Erkenntnistheorie.  Wie intensiv sich MAx HART~ANN 
diesen Fragen zugewandt hat,  zeigen die 15 im I I .  Band 
zusammengestellten Vortr/ige zur Naturphilosophie. ,,Bio- 
logie und Philosophie", ein Vortrag aus dem Jahre 1924, 
er6ffnet diesen Band und 1/igt bereits alle wesentlichen, 
sp~iter in gesonderten Vortr/igen eingehender behandelten 
Probleme in ibxen Umrissen erkennen. Als elementares 
Programm erklar t  Max ttARr~ANN einleitend zu diesem 
Vortrag:  , ,Wit  wo!!en hier i iberhaupt  keine Philosophie 
im Sinne einer W e l t a n s c h a u u n g ,  keine Metaphysik 
treiben, sondern uns mit  einer bescheideneren Aufgabe 
begnfigen, n~mlich im Geiste KARTS, im Sinn der krit i-  
schen Methode zun~tchst die eigent!ichen Wissenschafts- 
grundlagen der Biologie einer Untersuchung unterziehen 
urid die methodologischen und erkenntnistheoretischen 
Probleme behandeln, die uns in der B i o l o g i e  a l s  
W i s s e n s e h a f t  entgegentreten".  Bereits dieser Vortrag 
br ingt  Auseinandersetzungen mi t  den drei Problem- 
komplexen, die sparer wiederholt von anderen Gesichts- 
punkten  behandel t  werden sollem Es sind das vornehm- 
lich die Probleme der Kausa l i ta t  in Biologie und Physik, 
ferner der  Gegensatz zwischen Mechanismus nnd Vitalis- 
mus saint  seinen ganzheitlichen und teleologischen 
Variat ionen und schlieBlich die Frage nach dem Ver- 
haltnis des Physischen zum Psychischen. Die noble und 
wahrhaft humanistische Art und Weise, wie sich Max 
HARTMANN dieser Aufgabe unterzieht,  vermag seine 
Freunde und Verehrer zu begeistern, und faire Gegner 
werden ihm respektvolle Anerkennung nieht  versagen. 
Besonders der zuletzt  abgedruckte Vortrag aus dem 
Jahre  1954, bet i te l t  ,,Die geistig philosophischen Grund- 
lagen der Naturwissenschaften",  l~iBt die Pers6nlichkeit 
HAg~A~NS geradezu bekenntnishaft  hervortreten,  und 
es mSge erlaubt  sein, abschliel3end einige StelIen aus 
diesem Vortrag hier zu zitieren: 

, ,Wie v e r h e e r e n d . . ,  weltansehauliche Grenziibero 
schreitungen naturwissenschaftl icher Ergebnisse yon 
diktatorischen Regierungen miBbraucht wurden und 

" werden . . . .  haben wit j a . . .  zur Gen/ige erlebt und 
erleben es noch heute. Der MiBbrauch solcher Ideologien 
ganz entgegengesetzter Ar t  haben u n s e r e n . . ,  scheinbar 
so Iest gefiigten Humanismus wieder in eine Barbarei  
zurfickgeworfen, wie wit es fiir unm6glich gehalten 
h/itten. So ist  es aber  andererseits zu verstehen, dab 
aueh Geisteswissenschaftler und Philosophen immer mehr 
in einen Relat ivismus und Nihilismus gerieten and  dab 
im Existenzialismus D e n k e r . . .  mi t  der  Behauptnng 
auftreten, dab die Wurzeln dieser Wissenschaften nur 
ans dem ,Willen zur Macht '  und dem Streben nach 
,Beherrschung d e r  Natur '  herriihren. Es is t  das ein 
I r r tum,  eine Verkennung der Antriebe naturwissensehaft- 
licher Forschung und ihrer geistigen Grundlagen, wie 
sie nicht  einseitiger gedacht werden kann. Nicht  die 
Beherrschung der Natur ,  sondern das leidenschaftliche 
Streben naeh Erkenntnis  war es und ist es noch heute, 
was die meisten Naturforseher antreJbt, ihre ganze Arbei t  
und ihre ganze Kraf t  diesem Streben zu widmen, einem 
Streben, dem die schOnsten Bltiten geistig-menschlichen 
Bemfihens entsprungen sind. Das l~gt sieh am Leben 
und Streben fast  aller groBer Naturforscher aufzeigen, 
yon GALILEI bis ALBERT E I N S T ~  und MAx PLA~C~" 
(Seite 239/240 ). 

, ,Jeder Naturforseher und Philosoph sollte sich dieser 
geistigen Grundlagen naturwissenschaftlicher Erkenntnis,  
sowie zugIeich der Grenzen, die derselben gesetzt sJnd, 
bewugt  bleiben. Nur  wer das Wissen des Wissens, das 
Wissen um das Zustandekommen der Erkenntnis  und 
zugleich das ,Wissen des Nichtwissens', das Wissen der 
Grenzen, die der menschlichen Erkenntnis  gesetzt sind, 
besitzt ,  ist  geiei t  davor, die Grenzen natur-  wie geistes- 

wissenschaftlicher Erkenntnis  zu iiberschreiten und 
nnbewiesene und unbeweisbare ontologisch-metaphysi-  
ache Folgerungen zu ziehen. E r  weiB, dal3 dies zu jener 
,faulen' Metaphysik ftihrt, die KANT SO scharf gegeiBelt 
und abgelehnt hat.  E r  weiB, dab es Probleme gibt, ~vie 
die der Ethik,  Willensfreiheit und Religion, die anderen 
Seiten mensehlichen Seins zugehgren und nu t  diesen 
zng/inglich, dagegen der Dom~ne der Naturwissenschaften 
entzogen sind." (Seite 242 ) 

, ,Nicht die Ergebnisse der Naturwissenschaften an 
sich sind fragwfirdig geworden, wie heute vielfach yon 
existentiMistiseher Seite behaupte t  wird, sondern nur 
ihre Anwendung durch den Menschen. DaB dafiir nicht  
die "Wissenschaft und die Technik, sondern nur die Men- 
schen selbst  verantwort l ieh sind, muB ihnen, ihren s taa t -  
lichen Inst i tu t ionen und allen wirtschaftl ichen und 
gesellschaftlichen Kreisen mi t  allem Naehdruck zum 
Bewugtsein gebracht  werden. Es muB ihnen einge- 
h~immert werden, dab es allein yon ihnen abh~ingt, dal3 
die Ergebnisse der Naturwissenschaften nicht zum Unheil 
und Verderben, sondern zum Segen der Menschheit 
sich auswirken." (Seite 246 ) F. Mechelke, Gatersleben 

HOPPE, HEINZ A.: Drogenkunde. 7- verXnderte und erwei- 
ter te  Auflage. Hamburg :  Cram, de Gruyter  & Co. 1958. 
123 z S. DIVI 7 8 , - .  

Dieses t t andbuch  der pflanzlichen und tierischen Roh- 
stoffe mit  pharmazeutisch-therapeufischer Bedeutung 
behandelt  mehr als 18oo Drogen bei notwendiger s tarker  
Beschr~tnkung auf knappe Angaben fiber die Herkunft ,  
das verwendete Organ, die Handelsbeziehungen, die 
Inhaltsstoffe, den Verwendungszweck und neueste Lite-  
ra tur .  Es is t  in seiner u einzigartig in der 
WeltI i teratur .  Neue Drogen sind aufgenommen, viele 
obsolete aber  nicht  beiseite gelassen, so dab ein wirklich 
umfassendes Nachschlagwerk entstanden ist, das sich 
in seiner 7. Auflage dutch etliche erfreuliche Neuerungen 
auszeichnet: spezielle Literatur-t t inweise,  iibersichtlicher 
Satz n. a. Eine weitere Entwicklung des Handbnches 
wird abet  wohl nur  dutch Zusammenarbei t  mehrerer  
Autoren mSglich sein. Es ist  ftir einen Einzelnen un- 
m6glich, die botanische Nomenklatur  auch nur einiger- 
mal3en in Ordnung zu bfingen. Das ist  abet  h6chst 
wtinsehenswert und wfirde yon allen Pharmakognosten 
dankbar  empfunden werden. Der Verzicht auf den Autor-  
namen 6ffnet MiBverst~tndnissen Tfir und Tot. Bei der 
t te rkunf t  mfil3te sauber zwischen Heimat  und Anbau- 
gebieten getrennt  werden. Auch ist  es kaum mehr einem 
Einzelnen m6glich, die wichtigste Li te ra tur  fiber Inhalfs- 
stoffe zu registrieren oder gar kritisch zu sichten. Die 
Unbest immthei t  mancher Angaben frfiherer Auflagen 
entsprach dem Stande des Wissens. t t eu te  ist  auf dem 
Gebiete der Naturstoffe ein enormes gesichertes Tat -  
sachenmaterial  erarbeitet ,  das nicht zu den alten Angaben 
hinzutreten, sondern diese wirklieh ersetzen muB, eine 
Aufgabe, die sich der Ref. selbst nicht allein zutrauen 
wiirde, die aber  zu 15sen n6tig ist, wenn das Handbuch 
seine wichtige Aufgabe erifillen soll. Unwichtige und 
allverbreitete Inhaltsstoffe sollten weggelassen werden. 
Viele Angaben (z. B. ~pfelsiiure) stehen rein zufitllig 
bei einzelnen Drogen und fehlen anderen, wo sie wegen 
gr6Berer Mengen eher begri indet  kv~ren. Die Teile I I I  
(Herkunftsgebiete) und IV (Verwendungsgebiete) k6nn- 
ten wesentlich gekfirzt werden oder ganz wegiallen, well 
vieles selbstverst~ndlieh is t  oder wiederholt,  was im 
speziellen Tell schon gesagt. Diese Bemerkungen stellen 
meine besten Wiinsche fiir dieses notwendige Werk  dar, 
das einer ungew6hnlichen Miihe des Autors zu danken ist. 

2VIothes, Halle 


