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tungen hergestellt ,  ohne dab es j emals  zu einem frucht-  
ba ren  Samenansa t z  gekommen  w~ire. Diese Ta t sachen  
sind weitere Beweise  daffir, dab  S. aemulans - -  ent-  
gegen der  yon  HAWKES (pat .  13 Handb .  f. Pf lanzen-  
zfichtung) auch e rneut  wiederhol ten  B e h a u p t u n g  - -  
eine g u t e  Species ist ,  die von  S. acaule abge t r enn t  
werden mug.  

S u m m a r y  

Continuing the cr i t ica l  publ ica t ions  on the  nomen-  
c la ture  of the  Argen t ine  wild po ta toes ,  set  on in 1956, 
now the results of 5 yea rs '  s tudies  of the  series Acaulia 
are  discussed.  This series is to be found in the  high-  
lands  of the  Cordil leras  and  i ts  vege ta t ion  l imi t  is a t  
abou t  47oo m above  sea-level.  The f ros t - res is tance  of 
S. acaule and S. aemulans is r e m a r k a b l y  high (up to  
minus  lO~ F o r  S. acaule cytological  determinations 
have  p roved  again the  a l r eady  known number  2n  = 48, 
besides this  in the  province  of J u j u y  a , ,species" wi th  
2 n = 36 has been  found, being p r o b a b l y  a h y b r i d  oI 
S. acaule and  S. alticolum. This species wi th  36 chromo-  
somes is increas ingly  spread ing  in cer ta in  a r id  areas 
in an a l t i t ude  of 4ooo m. Fo r  S. aemuIam the  chro- 
mosome number  2n = 24 is pub l i shed  for the  first 
t ime.  Reciprocal  crosses under greenhouse condi t ions  
be tween  S. aemulans,(2 n ~ 24) and  S. acaule (2 n ~ 4 8 )  
showed no success. In  opposi t ion  to the  view of 
HAWKES the  au thor  insis ts  on S. aemulans being a 
good species,  endemica l  for t i le  a r id  moun ta ins  of Fa -  
m a t i n a  and A m b a t o  in the  provinces  of La  Rio ja  and  
Catamarca .  Hav ing  been col lected in 19o 7 for the  
las t  t ime ,  now S. aemulans has anew been found b y  
the  au thor  in the  F a m a t i n a  mounta ins .  

As to S. acaule and i ts  numerous varieties and r e l a t e d  
species the  au thor  holds the  following opinion:  The  
t e r m s  S. depexum, Schreiteri, punae, subexinterruptum, 
checcae, caulescens, chorruense, es tab l i shed  b y  BITTER, 

BUKASOV, JUZEPZUK, and  HAWKES, are superfluous, 
the  rea l  range  of va r i ab i l i t y  is moreover  much  grea ter .  
To i l lus t ra te  th is  po in t  of view some examples  were set.  

By  i ts  va luable  res is tance-genes  aga ins t  Rhizoctonia, 
frost ,  and  Virus,  S. acauZe, at  present ,  has  gained 
considerable  impor t ance  for p l an t  breeding.  Fo r  this  
reason we t h i n k  i t  t he  more  necessa ry  to e luc ida te  the 
sys t ema t i ca l  and  cytological  p rob lems  of the  whole 
Series Acaulia. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
B~RNER, J.: Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur 1946--1947 
Berlin: Paul  Parey 1957. 46oS- Brosch. DM44,5o. 

Der vorliegende Band der Bibliographie ffillt einen 
Tell der noch zwischen den Jahren 1945 und 195 ~ be- 
stehenden Liicke aus. Verarbei tet  wurden ftir die Jahre 
1946--a947 fund 138ooLiteraturzi ta te .  Die in den 
friiheren Jahren verwendete Gruppierung des Stoffes 
wnrde beibehalten, jedoch sind einzelne Kapi te l  in 
Unterabschni t te  aufgeteilt  worden. Siimtliche Kapitel-  
iiberschriften sind in einem ausfiihrlichen Inhaltsver-  
zeichnis aufgefiihrt, dessen genaueres Studium sich vor 
dem Anfsuchen der Literatur  empfiehlt. Deutsch, 
englisch und iranz6sisch werden Titel, Einleitungen, 
Kapitelfiberschriften und ,,lebende Kolumnenti te l"  be- 
zeichnet. Beziigtich der znr Anwendung gekommenen 
Abktirzungen set auf die Tabelle im Vorwort hingewiesen. 
Zu erw~hnen ist, dab die Gattungen Morus und Salix an 
den Schlug des Kapitels  ,,Forstgeh61ze" gestellt  wurden. 
Zur biologischen Bek~mpfung ist  zu erwiihnen, dab die 
Hyperparas i ten  nicht getrennt aufgeifihrt wurden, son- 
dern innerhalb der zoologisch-systematischen Einteilung 
zu l inden sind. Dem Verfasser und seinen Mitarbeitern 
gebtihrt Dank ffir die Verarbeitung der Literaturangaben.  
Der vorliegende Band der Bibliographie wird in Biblio- 
theken willkommene }liKe bet der Ubersicht fiber be- 
s t immte phytopathologische Fragen erm~Sglichen. 

M. Klinkoavski, Aschersleben 

BLUNGK,'H. t und RIEHM, E.: Pflanzenschutz. lo. neubear- 
beitete Auflage. Frankfur t  am Main 1958 : DLG-Verlags- 
GmbH. 576 S., 144 Abb. Geb. DM 18,2o. 

Eines der gltesten Bticher auf dem Gebiete des Pflan- 
zenschutzes in deutscher Sprache, dessen 1. Auflage vor 
65 Jahren erschien, liegt je tz t  in neuer Bearbeitung vor. 
Die beiden Autoren, die als Zoologe und Botaniker  be- 
kannt  stud, haben viele Jahrzehnte selbst Baustein auf 
Baustein der Erkenntnis  gehguit, so dab ihr grol3er Er-  
fahrungsschatz am Ende ihres beruflichen Wirkens in 
diesem Buche seinen Niederschlag gefunden hat. Da seit 
der 9. Auflage, die E. R~E~M und M. SCHWARTZ bear- 
beiteten, 23 Jahre vergangen sind, muBte eine vollstgn- 
dige Neubearbeitung erfolgen, um dem derzeitigen Stand 
unserer ]?;rfahrungen und Kenntnisse gerecht zu werden. 
Die Verf. liefien es sich zur Richtschnur dienen, dab die 
umwglzenden Forschungsergebnisse der letzten Jahr-  
zehnte es heute m6glich machen, fast jede Krankhei t  nnd 
jeden Schgdling wirkungsvoll zu bekgmpfen, wobei auch 
das wirtschaftliche Moment gegeben ist. Die gegebenen 
M6glichkeiten werden jedoch yon der Praxis bisher 
nur unvollkommen genutzt. In  einfacher Darstellung, 
durch zahlreiche, meist ausreichende SchwarzweiBzeich- 
nnngen unterstiitzt, ist eine praktisehe Anleitung ent- 
standen, die fiir den Banern und den Ggrtner best immt 
ist. Es soll ihnen die M/Sglichkeit der sicheren Diagnose 
gegeben werden, wobei Bestimmungstabellen wertvolle 
HiKe leisten, aul3erdem sollen sie auf die erforderlichen 
BekgmpfungsmaBnahmen hingewiesen werden. So ist 
ein Buch ffir den Prakt iker  entstanden, wie es im Sinne 
der Iriiheren Auflagen gegeben war. Behandelt  werden 
einleitend allgemeine Fragen des Pflanzenschutzes sowie 
PflanzenschutzmitteI  nnd -gergte. Nach Ausffihrungen 
fiber allgemein verbreitete Krankheiten und Besch~idi- 
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gungen Iolgen solche der einzelnen Kulturpflanzen- 
gruppen, gegliedert naetl Getreide, Hackfrfiehten, Hiilsen- 
frtichten, Futterpflanzen, HandelsgewXchsen, Gemtise- 
arten, Obst, Beerenobst und Weinrebe. Ein  sehr kurz- 
gefal3ter Literaturhinweis sowie ein u/nfangreiches Sach- 
wortverzeichnis beschliegen die Darstellung. - -  Das vor- 
liegende Buch wird in der Hand eines jedeI1 Bauern und 
Ggrtners  willkommene HiKe zn leisterl verm6gen. Es i s t  
ihm weiteste Verbreitung zu wfinschen. 

~r Klinkowski, A schersleben. 

ELLIOTT, FRED C.: Plant Breeding and (~ytogenetics. New York,  
Toronto, London: McGraw-ttill Book Comp. 1958- 395 
S., mit  zahIr. Abb. m Diagrammen. Geb. 64,- -  sh. 

Die der Pflanzenztichtung zugrulldeliegenden biolo- 
gischen Prinzipien werden in ~3 Kapiteln behandelt:  
Nap. 1 ,,Die Natur  der Nutzpfianzen-Variet~tten" mit  
gr6rterung der bltitenbiologischen Grundlagen, tier Be- 
sff, iubnngs- und Inkompatibflit~tsmeehanismen, Nap. 2 
,,Der Chromosomenmechanismus der Vererbnng", Nap. 3 
,,Die Bedeutung der Rekombination fiir die Ptlanzen- 
ziichtung", Kap. 4 ,,Die Rolle der Mutationen in der 
Pflanzenztichtung" (in Zusammenarbeit  mit R. A. NILAX), 
Nap. 5 ,,Die Polyploidie in der Pflanzenztichtung", Nap. 6 
,,Die Chromosomensubstitution und die Genomanalyse 
tiber anenploide Formen", Nap. 7 ,,Die Bedeutung der 
Einft ihrung neuer Nutzpflanzen", Kap. 8 ,,Die Bastar- 
dierung und Selektion bet Selbstbefruchtung", Nap. 9 
,,Die Verbesserung yon Fremdbefrnehtern dutch Bastar- 
dierung", Nap. lo ,,Die Resistenzzfichtung", Kap. 11 
,,Leistungsprfifungen", Kap. ~2 ,,Die Erhaltnngszfich- 
tung" und Kap. 13 ,,Die Organisation der Pflanzen- 
zfichtung in verschiedenen L{indern". 

Im Vordergrund der Betrachtung stehen jeweils die 
wichtigsten Prinzipien und Probleme bei Einschr/inkung 
der Erlguterung methodischer Einzelheiten. Die wich- 
tigsten Ztiehtungsmethoden werden in den Kapiteln 8 
und 9 kurz und sehr prgzise abgehandelt. Das Buch 
besticht durch seine moderne Konzepfion und die schon 
im TiteI znm Ausdrnck kommende Betonung cytogene- 
fischer Gesichtspunkte, die in keinem bisher verfiigbaren 
Buch tiber die Grundlagen der allgemeinen Pflanzen- 
zfichtung in vergleichbarer Vollstgndigkeit und KIarheit 
zu finden sind. Mit Recht besonders ansftihrlich i s t  
Kapitel 6 gehalten, in dem in vorbildlicher Weise die 
Chromosomensubstitntion und ihre pflanzenztichterische 
Bedeutung abgehandelt werden. Bet Voraussetzung einer 
gewissen Kenntnis  der wichtigsten genetischen Grund- 
lagen stehen besonders ira.. Kapitel 3 evolutionistische 
und populationsgenetische Uberlegungen im Vordergrund 
der Diskussion, womit sich hier und in gleicher Weise 
allen anderen Kapiteln eine erfreuliche Aktuali tgt  in der 
Darstellung ergibt. An jedes Kapitel schlieBt sich ein 
ausftihrliches Literaturverzeichnis an. Eine Ftille g u t  
gelungener Strichzeichnungen und Photographien illu- 
striert das Buch, das ei:ue der anregendsten Darstellungen 
der Grundlagen und Probleme der Pflanzenztichtung sein 
diirfte, sich abet weniger an den Anf~tnger als vielmehr 
an fortgeschrittene Studenten und Ziichter wendet. 

Rieger, Gatersleben. 

Handbueh der Pflanzenphysiologie, herausgegeben yon W. RUB- 
LAND, Band VI: Aufbau, Speicherung, Mobilisierung und Um- 
bildung der Kohlenhydra~e. Berlin/G6ttingen/Heidelberg: 
Springer-VerIag 1958. XXII ,  M44 S., ~57 Abb. Geb. 
DM 268,--. 

Der stattliehe Umfang dieses 6. Handbuchbandes spie- 
gelt die grol3e Ftille des Wissens fiber den reich geglieder- 
ten Kohlenhydrathaushatt  der Pflanzen und die stfir- 
mische Erweiterung auf einem Gebiet wider, das in vieler 
Hinsicht ein Brennpunkt  der Forsehung ist. Beziehungen 
des 14ohlenhydrathaushaltes zum tibrigen Stoffwechsel- 
geschehen bestehen j a nicht  nur hinsichtlich der Atmungs- 
und G/irungsvorg~tnge, die Kohlenhydrate dienen u. a. 
dem Aufbau zahlreicher Symplexverbindzngen mit  Li- 
poiden und sind die Ausgangsstoffe der fast zahtlosen 
organischen Verbindungen, aus welchen sich der Pflan- 
zenkSrper zusammensetzt. Daher umfal3t der vorliegende 
Band ein Wissensgebiet, das an dieser Stelle nut  in Kfirze 
charakterisiert werden kann. In  grSBeren Abschnitten 
werden die biogenen Kohlenhydrate (Mono-, Di-, Tri- 
und Tetrasaccharide, Polysaccharide h6herer und hinderer 

Ptlanzen) und die einfachen Abk6mmlinge der Zucker 
(Zuckeralkohole, Aldons~uren, Uron- nnd Polyuron- 
sguren, Ascorbinsgnre, Gummi, Aminozucker) eingehend 
behandelt. Breiten Raum n immt  ein Abschnitt  fiber die 
wichtigsten zuckerhaltigen Verbindungen ein (phosphory- 
lierte Zucker, spezifische Phosphorylierungssysteme; 
Heteroside, Fermente des Auf- und Abbaus, Speicherung 
und Mobilisierung derselben; Glycoproteine, Giycolipoide). 
Besondere Schwerpunkte stellen die Abschnitte fiber die 
Speicherung (Physiologie, Speicherung in vegetativen 
Organen, bet niederen Pfianzen) und die Mobilisierung 
der gespeicherten Kohlenhydrate dar (Keimung, Aus- 
wanderung aus dem Blatt, den Speichergeweben und 
-organen, herbstliche Riickwanderung). Abschliel3ende 
Kapifiel befassen sich mie der Kohlenhydratexkretion und 
den Beziehnngen der Kohlenhydrate zum tibrigen Stoif- 
wechselablanf. Ein Anhang mit der Nomenklatur der 
Kohlenhydrate vermittel t  die wichtigsten Regeln der 
Bezeichnung, die unter  Anlehnung an britisch-ameri- 
kanische Vorbilder erstmalig 5tit die deutsche Sprache 
vorgeschlagen werden. Welche reiche Quelle dem Leser 
in diesem Band an die Hand gegeben ist, vermag neben 
dem nmril3haft zitierten Inhal t  der lZmfang des deutseh 
nnd englisch abgefal3ten Namens- und Sachverzeichnisses 
(24o S.) zn demonstrieren, teamshorn, Gatersleben. 

HEINI$CH, 0.: Samenatlas der wichtigsten Futterpflanzen und 
ihrer Unkr~uter. Herausgegeben v o n d e r  Deutschen Aka- 
demie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
Berl in:  Deutscher Bauernverlag 1955. 122 Tafeln. Geb. 
DM 195,--. 

In  diesem Werke werden auf 122 Tafeln die Samen 
unserer wichtigsten Futterpflanzen und ihrer Unkrguter 
dargestellt. Neben den Tafeln steht der knapp gefal3te 
Text  in vier Sprachen (deutsch, englisch, russisch und 
franz(Ssisch). Er enthglt den Volksnamen, die Erkl~irung 
des botanischen Namens, kurze Angaben tiber die Stand- 
ortverhglfinisse sowie eine kurze Beschreibung des Samens 
(mit Mal3angaben und Tausendkorngewicht). Hier wird 
gelegentlich auf Verwechselungsm6glichkeiten hinge- 
wiesen. Es folgt eine Aufzghlung der Pilanzen, dezen 
Saatgut durch die betreffende Art  verunre in ig t  wird. 
Den SchluB des Textes bilden eine ganz kurze Charak- 
terisierung der Merkmale der Pflanze und die Tafel- 
erkl~rungen. 

Auf gegenfiberliegenden Seiten findet man links in 
Schwarz-WeiB-Druck ein Habitusbild der Pflanze sowie 
Einzelzeichnungen wicheiger Merkmale, ~vghrend auf der 
rechten Seite der Samen in mehreren Ansichten (z. T. in 
Schnitten) farbig dargestellt ist. Die Zeichnungen sind 
sehr klar und anschaulich. Die Bilder der Samen sind 
durchweg sehr plastisch (z. B. Tar. 52, 5) nnd zeigen eine 
Ftille yon Einzelheiten, die erst bet starker Vergr6Berung 
deutlich werden, wenngleich die Samen durch eben diese 
starke Vergr6Berung auf den ersten Blick oft einen un- 
gewohnten Anblick bieten. 

Auf einige Ungenauigkeiten set kurz hingewiesen. Die 
zwei lenten Spelzen unterhalb der fruchtbaren BKite im 
~_hrchen yon Anth~xa%thun~ odoratum (Tar. 31) werden 
in der Beschreibung als Deckspelzen, in der Tafelerklg- 
rung als Vorspelzen bezeichnet. Auf Tafel 88 (Geranium 
dissectum) wird in der Beschreibung der Samenquer- 
schnitt  als eif6rmig angegeben, w~hrend er in der dazu- 
geh6rigen Abbildung als kreisrund dargestellt ist. Die 
Bezeichnung der Frucht  yon Polygonum convolvulus 
(Tar. 42) als ,,birnenf6rmig" scheint nicht ganz glticklich 
gewghlt. Die Abbildung der Frucht  yon Ranunculus 
arvessis (Tar. 55) l~tBt nur e inen  sehr kurzen Schnabel 
erkennen, wghrend er in der Beschreibung als lung und 
gekrt immt  bezeichnet wird. Das Blatthgu~cehen yon 
Dactylis glomerata (Tar. 12) i s t  n icht  ganz typisch wieder- 
gegeben. Bet der Beschreibung yon Holcus lanatus 
(Tar. 2o) und Arrhenatherum elatius (Tar. 21) erscheint 
der Terminus ,,Spelzgehguse", ftir dessen Anwendung 
kaum eine Notwendigkeit besteht. Vielteicht hgtte bet 
Silene dichotoma angegeben werden k6nnen, dab die 
Pflanze mit  Vorliebe in Luzerne- und Rotkleefeldern 
vorkommt. Die Figur 3 der Tafel 79 i s t  n icht  ganz aus- 
gedruckt. 

Durch die mehrsprachige Abfassung isfi das wichtige 
Werk einem groBen Benutzerkreis zuggngtich. 

J. Schullze-Molel, Gatersleben. 
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Jahrbuch 1957 der Bundesanstait |iir PBanzenbau und SamenpriJ- 
lung in Wien. Herausgegeben yon der I-Iochschule f i i r  
Bodenkultur gemeinsam mit  dem Bundesministerium 
ffir Land- u. Forstwirtschaft in Wien. Redigiert yon 
Direktor Hofrat Dipl.-Ing. R. BAUER. 9- Sonderheft ,,Die 
Bodenkultur", Sept. 1958. Wien: Verlag Georg Fromme 
& Co. 192 S., 26 Abb., 58 Tab. Broach. 6. S. 56,--. 

Mit dem 9. Sonderheft der , ,Bodenkultur" wird die 
1949 begonnene Reihe der Jahresberichte der Bnndes- 
anstalt  ffir Pfianzenbau und Samenprtifung in Wien in 
der gleichen Weise fortgesetzt. 

Nach dem T~tigkeitsbericht 1957 geben 16 Einzelauf- 
s~tze Auskunft fiber die erzielten Ergebnisse der ver- 
schiedenen Arbeitsgebiete der Bundesanstalt.  - -  In  einer 
Untersuchung fiber den Beizeffekt bet brennflecken- 
kranken Erbsen (G~R~ u. KI~rREIBER) zeigten 3 Mark- 
erbsensorten nach Beizung mit Orthozid 50 im Keimungs- 
und Feldversuch bessere Resultate gegeniiber unbehan- 
delten Proben. Der Fusarium-Befall des Roggen- und 
Weizensaatgutes in Nieder6sterreich ist nach G~RM we- 
sentlich yon der H6he der sommerlichen NiederschlS~ge 
abhXngig. K I E T R ~ I ~  berichtet fiber Versuche, nach 
denen hitzegesch~tdigte Maissamen die Tetrazolium- 
chloridreaktion in weft h6herem Mage zeigen, als dies 
der Keimf~higkeit entspricht. ER~ART schreibt wie all- 
j/~hrlich fiber die Durchftihrung des Saatgutgesetzes, und 
WAL'rL gibt einen Tatigkeitsbericht der QualitXtsabtei- 
lung. Neben ether kurzen Abhandlung fiber die Feld- 
priifung yon Getreidekontrollmustern wird yon N I ~ s c H  
die 1Reihe der botanischen Sortenbeschreibungen mit dem 
Roggen zum vorl~ufigen Abschlul3 gebracht. MZlNX 
berichiet iiber 3j~hrige Drillweitenversuche zu Winter- 
weizen sowie tiber die Ergebnisse mehrj~ihriger Hafer- 
sortenprtifungen und die ttaferproduktion in 0sterreich. 
Auf Grund mehrj~ihriger Maisprtifungen wird yon Z w ~ -  
L~R der Beweis geffihrt, dab in den 6sterreichischen 
K6rnermaisgebieten der Hybridmais absolut fiberlegen 
ist. In  den anderen Gebieten mug die Zfichtung noch 
geeignete Soften schaffen und die Landtechnik billige 
Verfahren zur K6rnertrocknung und Silagebereitnng 
linden. PA~a~R stellt an Hand neuerer Untersuchungen 
Reinsaatmengen yon Kleearten und Gr~sern sowie Ergeb- 
nisse yon Anbauversuchen mit  Zucht- und Landsorten 
in Futtersaatmischungen heraus. Kartoffelsortenver- 
suche wurden yon D ~ L  in Hinblick auI die Gr6Ben- 
sortierung innerhalb der Reifegruppen geprtift. In einer 
Arbeit fiber den Wert der Ploidiebestimmnng in Saatgut 
und Feldbestgnden polyploider Zuckerrtibensorten wird 
von GR*~ eine Fgrbemethode beschrieben, mit  der die 
Trabantenchromosomenzentren-Untersuchung am Ruhe- 
kern yon Blattepidermiszellen nach RZlrB~RG~R serien- 
m/~Big durchgeftihrt werden kann. gs  wird festgestellt, 
dab der Wel t  triploider Pflanzen und ihr Anteil den ent- 
scheidenden EinfluB auf die Leistung polyploider Zucker- 
rfibensorten ausfiben, ldber Auspflanzversuehe mit  Fut-  
terrtibensorten berichten GRAF und FIA~A. - -  Eine Be- 
schreibung der einzelnen Versuchsstellen samt WeLter- 
beobachtungen sowie die 6sterreichisehe Sortenliste nach 
dem Stand vom 1. Jnli  1958 vervollst~tndigen den Jahres- 
berieht. A. Banneick, Halle. 

KLINKOWSKI, M.: Pflanzliche Virologie. Band I ,  Einft ihrung 
in die atlgemeinen Probleme. Berlin: Akademie-Verlag 
~958. 279 S., ~o3 Abb. Geb. DM 33,--- 

Die neun Verfasser, Angeh6rige yon Inst i tuten dies- 
seits und j enseits der Zonengrenze, haben sich der dankens- 
werten Anfgabe unterzogen, eine, wie es in der Einleitung 
heil3t, ,,Einfiihrung in die pflanzliche Virologie" zu schrei- 
ben. Der vorliegende I. Band enthS.lt den allgemeinen 
Teil dieser Einffihrung. Er kann im ganzen als wohl- 
gelungen bezeichnet werden und wird seinen Zweck er- 
ftillen. 

Die Einleitung (S. 1--13) ist yon M. I~LINKOWSKI, dem 
Herausgeber des VVerkes, verfagt; deren Qberschriften 
lauten: Geschichtliehe Entwicklung, Wirtschaftliche Be- 
deutung, Definition des Virusbegriffes und Natur  der 
Viren. Es folgt dann der Allgemeine Teil mit den Kapi- 
teln: Symptomatotogie (S. 17--51 ) yon H. A. USCaDRA- 
W~Z; ~Jbertragungsm6glichkeiten durch Pfropfung, Zell- 
preBsaft und Kontakt,  Samen, Boden und Cuscuta (S. 52 
bis 62) yon K. ScuM~czF,~; Ubertragung durch Insekten 
und das Virus-Insekt-Verh~ltnis (S. 63--1o2) yon J. 

V6LIr Virus-Wirt-Verh~ltnis (S. lo3--115) yon Uscn- 
DRAWelT; Physikalische nnd chemisehe Eigenschaften, 
a) Biophysik (S. 116--124) yon O. BODE, b) Biochemie 
(S. 124--149 ) von.H.  WOL~GA~a; Morphologie pflanzl. 
Viren (S. 15o--161) yon O. BoD~; Serologie pflanzlicher 
Viren (S. 162--176 ) yon R. BERC~S; Variabilit~t pfl~nzl. 
Viren (S. 177--184) yon O. BODE; Klassifizierung und 
NomenMatnr (S. 185--196 ) von G. BAn~aANN; Virusnach- 
wets (S. ~97--2o7) von K. SCHMZLZeR; Bek~mpfung 
(S. 2o8--217) yon M. KLINKOWSKI. Das Meine virologische 
Prakfiknm (Anhang) schlieBlieh ist yon Cm SCnADE ver- 
IaBt (S. 221--264); dieses set besonders hervorgehoben, 
da es den Hanptteil  auI das wirkungsvollste erg~nzt. 
Dem Lehrbuchcharakter entsprechend wird auf die Zi- 
tierung yon Oliginalarbeiten im Text verzichtet, daftir 
finder sich am Schlul? eine Tabelle der einschl~tgigen in- 
und ausl~indischen Biicher und Periodica, unter  denen 
man aber die ,,Fortschritte der Botanik" vermigt. DaB 
in dem Praktikum die Literaturnachweise fiir die mit- 
geteilten Methoden dennoch angegeben sind, ist zu be- 
griiBen. 

Das Buch enth~lt nach Ansicht des Ref. eine ziemliche 
Menge tiberflfissigen Ballastes, auf den man in einer ,,Ein- 
ftihrung" wohl verzichten k6nnte. So hS.tte sich das Ka- 
pitel fiber Klassifizierung und NomenMatur dutch einen 
kleinen Absehnitt, etwa in der Einleitung, ersetzen lassen; 
d/ese h6chst problematischen Dinge interessieren allen- 
fails den Spezialisten. Am Ende des bioehemischen Tells 
werden seitenlang Probleme der pathologischen Physio- 
logie diskutiert, was in dieser Form in einer ,,Einffihrung" 
nicht gut m6glich ist. Auch sonar ist manches iiberflfissig, 
z. B. ist die Tabetle 14 h6chstens noch historisch interes- 
sant, auch w~ire es nicht n6tig, dab die Cuscuta-fJbertra- 
gungsmethode zweimal beschrieben wird (S. 59 und 
S. 232 ), nnd die namentliche Aufz~hlung yon ,,nur" acht 
hoIlXndischen Malern (mit Geburts- und Sterbedaten!), 
die auf ihren Stilleben gestreifte Tulpen abgebildet haben, 
zeugt zwar von grof3er Gelehrsamkeit, nfitzt aber dem 
Neuling wenig. 

Von anderen Einwendungen mSgen noch die folgenden 
erw/ihnt werden : Die Erscheinung der Prgmunit/~t und die 
verschiedenen Theorien ihres Zustandekommens werden 
notwendigerweise er6rtert. Gegen die Minimumtheorie soil 
die Tatsaehe sprechen, dag (z. B. nach Infektion mit einem 
Virus der Tabakringspot-Gruppe) erholte Pflanzen einen 
niedrigeren Virusgehalt aufweisen als die gesunden und dab 
sie trotzdem Superinfektionen mit einem homologen Virus 
nicht zuggngtich sind. Dem kann entgegengehalten wer- 
den, dab der Virusgehalt der erholten Pflanzenteile gerade 
deshalb so niedrig sein k6nnte, weil infolge der Erkran- 
kung ein unentbehrlicher Virusbaustein ins Minimum ge- 
raten ist. Es wfirden dann auch Superinfektionen nicht 
m6glich sein. Ref. hat  sich in diesem Sinne schon fffiher 
gegugert (mit HAuSCnlLD, 1947). - -  Leider erfS~hrt der 
Leser nicht, was das dekorative Bild (Autor ?) auf dem 
Schutzumschlag bedeutet; schade, dab es nicht auch im 
Buehe zu linden ist. Anstelle eines unklaren Photos 
(Abb. 95) h~ttte man sich yon der Phloemnekrose eine 
Mare Zeichnung mit  entsprechender Besehriftung ge- 
wiinscht. 

Alie diese Ausstellungen ~ndern nichts an der Tatsache, 
da[3 hier ein nfitzliches Buch geschaffen wurde, das eine 
wirkliehe Lficke ausfiillt. E. Kdh[er, Braunschweig. 

Poiyploidie der Iliiben. Beitr~ge zur RiJbenforschung Nr. 1. Deut- 
sche Akademie d. Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. Wissen- 
schaftliche Abhandlungen Nr. 34. Berl in:  Akademie-Verlag 
1958 . 68 S., 15 Abb., 15 Tab. Broach. DM 6,80. 

Die experimentell ausge16ste Polyploidie gewinnt in 
der IRfibenzfichtnng framer gr6gere Bedeutung. Im 
vorliegenden B~tndchen sind vier AnfsS~tze, die ver- 
schiedene Aspekte der Erzeugung und der ziichterischen 
Verwendung polyploider Zucker- und Futterrtiben be- 
handeln, zusammengefaf~t. 

C~RISTIXE ROSEX~HAL (,,Ein Vergleich der Methoden 
zur Gewinnung polyploiden Ansgangsmaterials ffir die 
Beta-Rfibenzfichtung") berichtet auf Grund eigener 
Untersuchungen fiber die Wirksamkeit einer Colchicin- 
behandlung in verschiedenen EntwicMungsstadien. Sie 
vergleicht die Behandlung angekeimter Fruchtkn~uel 
durch Einlegen in Colchicinl6sung, die Behandlung des 
Vegetationspunktes yon Jungpflanzen mit  einem colehi- 
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cingetr/inkten Wattebausch, die Behandlung yon Steck- 
lingen im zweiten Vegetationsjahr im Rosettenstadium, 
ebenfalls n i l  colchicingetrgnktem Wattebausch, und 
schliel31ich das lEintauchen janger Bliitentriebe in 
Colchicinl6sung. Als MaB ffir die Wirksamkeit gilt der 
Anteil der Tetraploiden all den Pflanzen der auf die 
Behandlung folgenden Generation (C1). t3ehandlung im 
~. Jahr (Kn~ule und Jungpflanzen) erwies sich in diesem 
Sinne als wirksamer als Behandlung yon Pflanzen des 
zweiten Vegetationsjahres. Dies wird auf ein st/irkeres 
Verdr~ngen tetraploidell Gewebes dureh diploides bei 
den Zweij~hrigen als Folge einer Umlagerung des Ploidie- 
Mosaiks in den behandelten Vegetationspunkten zu 
,,geschichteten Ploidie-Chimf~ren" oder zu chromosomal 
einheitlichen Sprossell zurfickgeffihrt. 

HA~s EBERIaARD FISCHER (,,Erfahrungen in der An- 
welldung yon Mitosegiften zur Gewinnullg polyploider 
Pfianzen, insbesondere Bela-Rfibell") kommt auf Grund 
seiller Versuche n i t  Acenaphten (ACE), 7-Hexachlor- 
cyclohexan (HCH) (beide lipophil) llnd Hexanitro- 
diphenylamin-Natrium (Auralltia, hydrophil) zu d e n  
Ergebnis, dab die beidell erstgenannten neben Colchicin 
durchaus zur Erzeugung tetraploider Beta-Pflanzen emp- 
fohlen werden k611nen. Auch n i t  Aurantia konntell 
Polyploidisierungen erzielt werden, doch empfiehlt sich 
die Anwendung dieser Substanz wegell st/~rkerer foxischer 
Effekte llicht. ACE ulld HCH werden ill Dampfform 
oder durch Aufbringen der kristallisiertei1 Substallz auf 
die Vegetationspunkte verwendet, da sie in w/igriger 
L/3sung wegen ihrer zu geringen L6slichkeit nicht an- 
gewende~c werden k6nnen. Vor- und Nachteile der ver- 
schiedenen Substallzen und der versehiedenen Behand- 
lungsarten werdell diskutiert. 

Bekanntlich haben sich beim heutigen Stand der 
Zfichtullg die Triploiden bei den Futter-  and den Zucker- 
rfiben als die leiseungsfghigsten erwiesen. Deshalb ist 
man bestrebt, Saatgut zu erzeugen, das einen m6glichst 
hohen AllteiI an TIiploidell enthglt. Uber ,,Magllahmen 
zur Erh6hung des Anteils triploider Pflanzen ill poly- 
ploiden Zuckerrfiben" berichtet WoLyaaxa FORS~E. Nach 
einleitenden Bemerkungen fiber die ]3edeutung der 
TripIoidie, die einige Ungenauigkeitell und Schiefheiten 
e.nthalten, werden zun~tchst unter  der mil3verstandenen 
Uberschrift ,,Selektive Befruchtung" M/3glichkeiten zu 
einer Steigerullg des Anteils der Triploiden durch Unter- 
sehiede im Grad der Selbstfertilitgt, dutch ein ,,Wahl- 
verm6gen der mfitterlichell Keimzelle" und dutch ver- 
schiedelle ,,Vitalitgt" des Pollens der diploidell ulld der 
tetraploiden Pflanzell diskutiert. Dann werden kurz die 
sich durch Verwendung pollensteriler IRiiben ergebellden 
M6glichkeiten referiert. SchlieBlich werden, teils auf 
Grund yon Literatnrangaben, teils auf Grand eigener  
Arbeiten, folgende technische Magnahmen besprochen, 
durch die eine Steige.r.ung des Anteils an Triploidell ver- 
sucht werdell kann:  Anderungen im Allteil der zur Saat- 
gutproduktion zusammengepflanzten Di- und Tetra- 
ploiden, getrennte Ernte yon diploiden ulld tetraploiden 
Samentr~gern, Siebsortierung des Saatgutes und Beeill- 
flussung des Anteils der Triploiden dutch die Vereinzelung 
der Sgmlinge. fJberzeugende Daten fiber die Wirksam- 
keit dieser MaBnahmen (abgesehen v o n d e r  Saatgut- 
Ernte yon tetraploiden Pflanzen allein) werden llicht 
gegeben. 

In  einem Beitrag fiber ,,Die Pollellsterilit/it der Beta- 
Rfibe ulld ihre Bedeutung Ifir die Polyploidie-Zfichtung" 
referiert  GERHARD BAXDLOW zungchst, im weselltlichell 
an Hand der Literatur, fiber die histologische Ontogenese 
der Pollendegeneration und fiber die genetisehell Grulld- 
lagen der Pollensterilitgt, vor allem der plaslnonisch 
bedillgten. Dann wird fiber eigene Untersuchungen an 
ill Kteinwanzlebei1 aufgefundenen Pollensterilen berichtet, 
vor a l l en  fiber die Nachkommenschaften solcher Pollen- 
steriler, die n i t  normal fertilen Einzelpflanzen bestgubt 
worden sind. Auch hier ergab sich, dab die im Zusammen- 
wirken n i t  dem Sterilit/itsplasma zu Pollensterilitttt 
ftihrelldell gelletischen Verh~iltnisse des Kerns recht 
h~ufig vorlagen. 36% der getesteten als Best~iuber yon 
Pollensterilen verwendeten Pflanzen ergaben roll (oder 
fast roll) sterile Nachkommenschaftell. Zllm SchluB 
wird lloch auf die Bedeutung der Pollensterilit/it ffir die 
Erzeugung rein triploiden Saatgutes hillgewiesen und 
die Frage aufgeworfen, ob es zweckm~tf3iger ist, diploide 

Pollensterile von normal fertilen Tetraploiden best~uben 
zu lassen oder umgekehrt tetraploide Pollensterile yon 
normal fertilen Diploiden. E. K~r Rose~ho/ 

SMITH, KENNETH M., und MAX A. LAUFFER: Advances in 
virus research, Vol. 5. New York: Academic Press Inc. (Deut- 
sche Agentur : Minerva G.m.b.H., Frankfurt/Main.) 1958. 
376 S., 37 Abb., lo Tabellen. Geb. $ 9,5o. 

Der  einleitende Absehnitt  von J. B. B~oe~r 
Pirbright, befaBt sich n i t  d e n  Virus der Maul- und 
Klauenseuche. Die immunologischen Typen, deren geo- 
graphisehe Verteilung sowie die Art der Typendifferen- 
zierung werdell behandelt;  letztere ist seit d e n  Jahre 1922 
bekannt.  Damals wurden 2 Typen festgestellt, die als O 
(Oise) und A (Allemagne) bezeichnet wurden. 1926 
wurde ein dritter Typus nachgewiesen. Heute bezeichnet 
man diese 3 Typen als ,,Vall6e 0'% ,,Vall6e A" und 
, ,Waldmann C", sie kommen in Europa, Mittel- and 
Sfidamerika und in AMen vor. Sp~tter elltdeckte man 
St~imme yon atypischem Charakter, die unterschiedliche 
immullologische Typen darstellten. 1948 erfolgte in 
Afrika eine weitere Typendifferenzierung, die neuell 
Typen wurden als ,,S. A. T. 1, 2 und 3" bezeichllet. 
1954 wurde in Asien ein Typ beschrieben, der ,,Asia 1" 
bezeichnet wurde. Die Verteilullg dieser 7 immunologi- 
schen Typen wird genauer gesehildert, wobei der mittel- 
europ~iische I~aum unberficksiehtigt bleibt. Weiterhin 
werden besprochen das Ploblem der varianten St~mme 
oder Subtypen sowie die Anpassung bei Feldst~immen 
und bei Laboratoriumstieren, die Titration des Virus 
und die Beziehung zwischell Virus und Antiserum sowie 
die Virusvermehrung. Einem Abschnitt  fiber aktive 
Immunit/it ,  der sich u. a. mit der Virusproduktioll und 
Testen ffir Nichtinfektiosit~it befal3t, schliel3en sich bio- 
physikalische Studien an. Es sei erw~hnt, dab es sich 
bei dem MKS-Virus am eill sph~irisches Virus von eillem 
Durchmesser yon 22 mt~ halldelt. 

Einem Beitrag yon H. A. WENNER, Kansas City, fiber 
die Psittacosis-Lymphogranuloma-Gruppe der Viren folgt 
ein weiterer voll G. S. ST~Nr, Berkeley, fiber eine Reihe 
yon Fragen, die n i t  der 1Reproduktioll bakterieller Viren 
in Zusammenhang stehen. Die le~ale Wirkung yon p3~ 
beruht vermutlich auf der Inaktivierung der doppel- 
str~ingigen DNS-Molekfile, die auf Einwirkung radio- 
aktiver Zerfallprodukte zurtickgeht. Durch UV-Licht 
entstehen in den Purin- und Pyrimidinbasen der DNS 
eine Reihe chemischer Modiiikationen, yon denen einzelne 
reversibel sind, w~hrend die strukturelle Integrit~it des 
Makromolekfils unallgetastet bleibt. Die Wirkungen der 
R6ntgenstrahlen sind sehr heterogell, sie llmfassen beide 
der genannten Wirkungsm6glichkeiten. Die Iiir die 
Phagenvennehrung hieraus sich ergebenden Folgerungen 
werden erlgutert. Die bakteriellen Viren k6nnell ill 
2 Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe ist 
charakterisiert durch hohe UV-Empfindlichkeit und 
groBes Reaktivierullgsverm6gen der freien Virllspartikeln 
sowie geringe UV-Empfilldlichkeit des bakteriellell Wirtes 
im Hinblick auf die Phagenreproduktion, die progressive 
Verminderung der Radiosensibilitf.t des vegetativell 
Phagen bei der Einzelinfektion und h~Lufigen genetischell 
Austausches zwischen vegetativen Phagen bei multipler 
Infektion im Verlauf des intrazellularen Wachstums. 
Die Vertreter der zweiten Gruppe silld charakterisiert 
durch geringe UV-Empfindlichkeit ulld geringes Re- 
aktivierungsverm6gen der freien Viruspartikeln sowie 
hohe UV-Empfindlichkeit der Kapazit~t der bakteriellell 
\u weiterhin sind typisch die Aufrechterhaltung der 
Radiosensibilitf.t der vegetativen Phase bei Einzel- 
infektion, wesentlich weniger h~ufiger genetischer Aus- 
tausch bei vegetativell Phagen bei multipler InfekLioll 
und die Existenz der UV-Reaktivierung mit d e n  daraus 
resultierenden Erscheillen neuer Genotypell. Die Unter- 
sehiede beider Gruppen k6nnen auf der Grulldlage der 
gleichen Hypothese verstanden werden. 

G. BERTAXL Pasadena, befaBt sich n i t  der Lysogenie. 
Besprochen werden allgemeine Eigenschaften der tempe- 
rierten Bakteriophagen und lysogeller Bakterien, das 
Zustandekommen der Lysogenie und die Stabilitgt des 
lysogellen Zustandes. D e n  Problem der Immuni tg t  
schlieBen sich Er6rterungen fiber die Phagenproduktion 
lysogeller Bakterien an sowie Probleme der Prophagen- 
Interferenz und der Transduktionen. Der abschlie_~e~de 
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Abschnitt  behandelt die Beziehung des Prophagen zum 
bakteriellen Chromosom. Hierbei darf man nicht  von 
der Vorstellung ausgehen, dab des Bakterienchromosom 
ein ideaIes genetisches Element darstellt, sondern in 
Wirklichkeit ein kompIexes System ist, zusammengesetzt 
aus verschiedenen chemischen Einheiten. Die mOglichen 
Modelle k6nnen zahlreich, vielleicht sogar wertlos sein, 
wenn wit sie vom Standpunkt  unserer Kenntnis  fiber 
Struktur  und Funkt ion der Chromosomen im allgemeinen 
und des Bakterienchromosomen im besonderen betrach- 
ten. Rein genetische Experimente kSnnen - -  brauchen 
jedoch nicer - -  darfiber entscheiden, welche der vielen 
MSglicEkeiten realisiert erschemt. 

Der nachfolgende Aufsatz von L'H~RxrILR, Gif sur 
Yvette, behandelt des ,,erbliche Virus" yon Drosophila. 
Die CO~-Empfindlichkeit bet 2)rosophila hat die Frage 
nach der kansalen Erklgrung auYgeworfen, wobei es 
interessiert, ob es sich hierbei um ein Virus oder um 
einen extrachromosomalen Faktor handelt. Wir stehen 
damit  vor keinem un/iberbrfickbaren Dilemma, denn wir 
kennen kein biologisches Attribut,  das eine klare Tren- 
nungslinie zwischen Viren, sis taxonomischer Klasse, und 
den Agentien ermSglicht, die ffir extrachromosomale 
Vererbung verantwortlich zu machen sin& Die Patho- 
genitgt allein ist sicherlich - -  nach Meinung des Verf. - -  
ffir die Definition eines Virus nicer ausreichend. Viele 
Virusinfektionen sind nicer yon pathologischen Sym- 
ptomer~ begleitet und andererseits sind eindeutige patho- 
logische Zust~nde durch genetische Faktoren bestimmt. 
Auch die lnfektiosit~t, die in der F~higkeit zum Ausdruck 
kommt, sieh yon Zelle zu Zelle zu verbreiten, kommt 
nicht ausschlieBlich den Viren zu. So scheint bet Bak- 
terien das ganze genetische Material potentiell infekti6s 
zu seth. Auch die Fghigkeit der Zellen, unter bestimmten 
Umweltverhgltnissen virusfrei zu werden, ist kein besseres 
Kriterinm, um sie yon hiologiscgen Elementen, sog. 
Zellbestandteilen, abzugrenzen. So k6nnen normale Hefe- 
zellen durch Behandlung mit  Euflavin yon einem nicht 
mendelnden genetischen Faktor beireit werden, der fiir 
die Synthese bestimmter Atnmngsenzyme verantwortlich 
ist. Nach Auffassung des Autors ist die Charakterisierung 
yon Viren als taxonomische IKlasse eher morphologisch 
zu suchen. Unter diesem Gesichtspunkt wird a Ms 
waEres Virus angesehen. Hierfiir spricht aueh tier Yer- 
mehrungszyklus in inokulierten Fliegen. Insbesondere 
des Vorhandensein einer EMipse zum Beginn des Zyklus 
spricht daffir, dab die Vermehrungseinheit eine Vorstufe 
(unreif.e Form) darstellt, die der Struktur ermangelt, 
um emen neuen Infektionsprozeg einzuleiten. Dies 
spricht ffir eine komplexe Organisation, die mehr oder 
weniger typischen Viren iEnelt. Es sind such Anhalts- 
punkte  dMfir gegeben, dab taxonomiscEe Beziehungen zn 
anderen Insektenviren bestehen. Aus tier Ffille der 
Darlegungen set noch erw/hnt,  dab unter best immten 
Bedingungen in der Zelle ein symbiontisches unreifes 
Virus mit  2 Attr ibuten vorhanden sein kann. Des erste 
besteht darin, dab es den Zellen eine Art partieller 
Immuni tg t  verleiht gegen eine Infektion durch ein yon 
auBen stammendes reifes Virus. Die Infektion bleibt 
jedoch m6glich, wobei dann ein vollkommener Ver- 
mehrungszykIus abl~uft, wenngleich in stark reduziertem 
Maf3e. Als zweites were zu erwgEnen, dab der Komplex 
zellintegriertes Virus - -  wenngleich selten - -  einer Art 
innerem Wechsel unterliegen kann, wodurch es zur 
Bildung yon infektiSsem reifem Virus kommt, alas dann  
seinerseits Vermehrungszyklen in umgebenden Zellen 
auslSsen kann. 

Die beiden abschliegenden Absehnitte befassen sich 
rail der Messung der IKomplementbindung durch Viren 
(F. F*JLTo~, London) und dem Mechanismus der Haemag- 
glutination durcE des Influenza-Virus (A. Bczz~e und 
M. HANIC-, Pittsburgh). 

Der vorliegende Jahresband vermittelt  einem viel- 
f/iltigen Interessentenkreis zahlreiche Anregungen und 

dfirfte in vielen Abschnitten such ffir den Zfichter und 
den Genetiker bedeutungsvoll seth. 

M. Klinkowski, Aschersleben 

WINOGRADOW, A.P.: Spurenelemente in der Landwirtschaft. 
(Deutsche ~bersetzung yon M. TRs Berlin: Akade- 
mie-Verlag 1958. 62o S. mit  75 Abb. und 334 Tabellen. 
Geb. DM 48,--. 

Der vorliegende Sammelband enthglt Verhandlungs- 
beriehte fiber die Verwendung yon Spurenelementen in 
der sowjetischen Landwirtschaft, die im M~rz 195 ~ auf 
der erster~ Unions-Konferenz der Akademie der Wissen- 
schaften und der Lenin-Akademie der Landwirtschafts- 
wissenschaften erstattet worden sind. Sie stellen die 
praktische Erggnzung des Buches tiber die ,,Geochemie 
seltener und nur in Spuren vorhandener chemischer Ele- 
mente im Boden" yon A. P. WZ~OGRADOW dar, der auch 
den vorliegenden Band mit einem Referat fiber ,,Die Ge- 
setzm/il3igkeiten der Verteilung der Spurenelemente in 
ihrer Beziehung zur Umwelt" einleitet. Nach ether wei- 
teren geochemisehen Arbeit tiber ,,Die Verteilung des 
Kobalts in der Erdrinde" folgen 4 ~ Beitrgge fiber die Be- 
deutung der Spurendemente fiir dell Ackerbau, zum Tell 
fiber rein physiologische Fragen, in der HauptsacEe aber 
fiber Probleme der landwirtschaftEchen Praxis. Im  Vor- 
dergrund stehen Abhandlungen fiber das Spurenelement 
Bor; daneben sind Mangan, Aluminium, Eisen, Kupfer, 
Molybd~n, Zink nnd Selen Gegenstand der Forsehung. 
Den AbschluB bilden 9 Beitrgge fiber die Bedeutung dei 
Spurenelemente Jod, iKobMt, Kupfer, Kadmium, Zink 
und Brom ffir Mensch und Tier. Allen Arbeiten gemein- 
sam ist die starke Beriicksichtigung der Wechselwirkun- 
gen zwischen einzelnen Spurenelementen bzw. zwischen 
Spurenelementen und anderen Wachstumsfaktoren. Die 
Vielseitigkeit der Verh~ltnisse in den groBrgumigen, kli- 
matisch und geologiseh stark verschiedenen Anbaagebie- 
ten der UdSSR, die des Land ffir die Spurenelementfor- 
schnng prgdestinieren nnd deren wirtschaftliche Bedeu- 
tung klar erkennen lassen, spiegeln sieh in der Vielfalt der 
Probleme und dem unterschiedlichen Charakter der Bei- 
trgge wider. Hat  such die Edition der deutscheu I)ber- 
setzung bedauernswert lange Zeit in Anspruch genommen, 
so dab die vorgelegten Ergebnisse nicer meet  alle dem 
modernsten Stand entsprechen, so erE~lt doch der Leser 
einen guten Einbliek in die Erfolge der sowjetischen Spu- 
renelementforschung und erf~hrt sowohl als Physiologe, 
als auch als Landwirt eine Ffille wichtiger Anregungen. 

Dem Ubersetzer ist ffir einen .f.lfissig lesbaren Stil zu 
danken. StSrende Druck- bzw. UbersetzungsfeEler sind 
z. B. drei Versionen desselben Namens: FyabHo, Gudko 
(S. 5o) und Gubko (S. 251). JIeH ist nicht Haul, sondern 
Lein (S. 124). Die Behauptung ,,bekanntlich reagiert 
Eisen mit  Stiekstoff" (S. 90) ist falsch. Irreffihrend sind 
die Ertragsangaben in Ztr./ha start in dz/ha, zumal der 
tiber die vermeintlieh geringen Ertr~ge verwunderte Leser 
erst nacEtr~glich dutch eine (leicht zu fiberseEende) Fuf3- 
note dariiber belehrt wird, dM~ unter ,,Ztr." ioo kg zu 
versteEen sind ! DieWeizen~hre setzt sieh nieEt aus Hiilsen 
(S. 177 ), sondern aus Khrchen zusammen. 

Die Qualit~t der Bilder ist nicer framer befriedigend. 
Die Literaturangaben sind teilweise seer knapp und un- 
genau ; eine st~rkere Beaehtung tier international iiblichen 
Dokumentation wXre wiinseEenswert. 

Die genannten Mgngel hindern keineswegs, dem Sam- 
melband weite Verbreitnng in alien an Spurenelementen 
interessierten Kreisen zu wfinschen, denen er einen wich- 
tigen Zugang zu den sowjetischen Forschungsergebnissen 
erSffnet. Sie mSgen vielmehr Ms Folge yon Anfangs- 
schwierigkeiten betrachtet warden, womit gleichzeitig 
zum Ausdruek gebraqht sein soil, daf3 dam Verlag in der 
m0gliehst raschen Ubersetzung weiterer sowjetischer 
Forschungsbeitr~ge auf diesem Gebiet eine gul~erst wich- 
tige nnd dankenswerte Aufgabe erwacEsen kSnnte. 

G. Scholz, Gatersleben. 


