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BUCHBESPRECHUNGEN 
FREY-WYSSLING, A.: Die pflanzliche Zellwand. Berlin, G6t- 
tingen, Heidelberg: Springer-Verlag 1959. 367 S., z88 Abb. 
in 320 Einzeldarstellungen, 45 Tabellen.  Geb. DM 69,6o. 

Dieses ausgezeichnete Buch ist eine Synthese yon Mor- 
phologie, Physiologic, Biochemie, Biophysik an einem 
verh~itnism~Big Meinen Strukturgebilde der Pflanzen, 
welches abet eine fiir den Menschen sehr grol3e Bedeutung 
hat;  h~ngt doch ein bedeutender Tell der Weltwirtschaft 
yon der pflanzlichen Zellwand ab: die ganze Holz- und 
Papierfabrikation, die Cellulose-, Watte-, Kork- und Stroh- 
industrie, bedeutende Teile der Textilrohstoffe und der 
Seilerei, Tort, Braunkohle und Steinkohle - -  und schliel3- 
lich das ErdS1. Das Buch ruff eindringlich dazu auf, den 
Verbrauch an diesen Massengiitern nicht fiber das Wachs- 
turn der heutigen Pflanzenwelt hindus zu steigern. Es ist 
eine Neuauflage des bekannten Buches, das unter  dem 
gleichen Titel 1935 in demselben Verlage erschien. Seit- 
dem ist so viel Wichtiges besonders dutch Ausbau der 
biochemischen Untersuchungen und durch die Elek- 
tronenmikroskopie entdeckt worden, dab ein v611ig neues 
Buch notwendig ist. 

Das erste Kapitel spricht fiber die Struktur  und Ent-  
wicklungsgeschichte, den Formwechsel Und das Wachs- 
rum der pflanzlichen Zellmembran. Dabei spielen die 
Verholzung, die Plasmodesmen, Zellfusionen eine be- 
sondere Rolle. - -  Das zweite Hauptstfick stellt die Bio- 
chemie der Zellwand dar: die Gerfist- und Grundsub- 
stanzen, die Inkrusten (Lignin, Kernholzstoffe, Phyto- 
melane und Mineralstoffe), die Akrusten und andere 
lipophile Zellwandstoffe. - -  Das dritte Kapitel gibt die 
Biophysik der Zellwand wieder: die RSntgenunter- 
suchung und die Forschungen mit  optischen Hilfsmitteln. 
Das Schlul3kapiteh ,,Die Funkt ion  tier ZelIwand" zeigt 
wiederum alas besondere u des Verf., das Wesent- 
liche Mar zusammenzuiassen. Auch jedem Hauptab-  
schnitt  ist solch ein groBliniger Riiekbliek beigeffigt; wer 
sich kurz orientieren will, tu t  gut, diesen zuerst zu lesen. 
Auch fat ffir die praktische Ausffihrung yon Messungen 
gesorgt: die Technik und ihre Literatur sind so darge- 
stellt, dab auch der Praktiker sich zurechtfinden wird. 
Im u der Autorennamen hat der Verf. sich sel- 
bet vergessen; doch linden sich im Schriftenverzeichnis 
yon rund looo vollst~ndigen Literaturangaben etwa 
7o Arbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter. - -  So ist ein 
Buch entstanden, das in hohem Mal3e geeignet ist, dem 
Biologen die staunenswerten Eigenschaften der Pflanzen- 
hXute aufzuzeigen und dem Techniker die Entstehung 
seines Materials nahe zu bringen. Der Verf. erweckt da- 
mit  auch Ehrfurcht vor d e m  Aufbau yon Stoffen, mit  
denen wir stfindlich umgehen. G.C. Hirsch, G6ttingen. 

HOFFMANN, MAX: Die Bisamratte - -  ihre Lebensgewohnheiten, 
Verbreitung, Bek~mpfung und wirtschaftliche Bedeutung. 1. Aufl.  
Leipzig, AVG Geest u. Portig J<.-G., 1958. 267 S., 128 
Abb., 1 Farbtafel. Geb. DM 27,--. 

Der vorliegende Band bereichert die Sgugetierliteratur 
um einen wertvollen Beitrag. Allein der Versuch, den 
gegenw/irtigen Stand unseres Wissens um die Lebens- 
weise, die Verbreitung und BekXmpfung dieses nahezu 
gr6Bten einheimischen Nagetieres zusammenfassend dar- 
zustellen, ist verdienstvoll und der besonderen Beachtung 
weft. Vom Bemfihen einer mSglichst erschSpfenden Wie- 
dergabe des sehr zerstreuten Schrifttums zeugt das fast 
15oo Titel umfassende Literaturverzeichnis, in dem in 
erfreulichem Umfange auch nordamerikanische, sowje- 
tische und fennoskandische Arbeiten Berficksichtigung 
finden. 

Der StofI des Buches gliedert sich in 4 gr6Bere B:apitel, 
yon denen das erste und zugleich umfangreichste (8o S.) 
die ]3iologie behandelt, t t ier l inden sieh neben Angaben 
zur Fortpflanzung und Yermehrung, zum Wachstum, 
zum Verhalten in Gefangenschaft, zur Ern~hrung und 
Anlage der Baue auch Ausffihrungen fiber Gestalt und 
Aussehen der Bisamratte, fiber ihre Krankheiten, Para- 
siten ~nd Feinde. Im 2. Kapitel (6o S.) wird der auf dem 
eurasischen I~ontinent yon verschiedenen Often aus- 
gehende AusbreitungsprozeB und das gegenw~irtige Auf- 
treten der Bisamratte in den einzelnen L~indern er6rtert, 
wobei dem mitteleuropSischen Befallsgebiete naturge- 

m~iB die grSl3te Aufmerksamkeit zukommt. Ein wenig 
exponiert erscheint ein im ,,Anhang" aufgeffihrter, detail- 
tierte Angaben tiber den rgumlichen und zeiflichen Ver- 
lauf der Besiedlung des Elbe-Saale-Havel-Gebietes ent- 
haItender Abschnitt, der eigentlich hier einzuordnen w~re. 
Zahlreiche Verbreitungskarten veranschaulichen das im 
Text Gesagte aufs beste. Das 3. Kapitel (33 S.) ist den 
Abwehr- und Bek/impfungsmaBnahmen vorbehalten. 
Kurzen Angaben fiber die frfihere und heutige Organisa- 
%ion des Bekgmpfungsdienstes (in der DBR fat er den 
Pflanzenschutz~mtern angeschlossen, in der DDR dem 
Amt ffir Wasserveirtschaft) folgt eine Auiz~hlung und 
Beschreibung verschiedener FanggerXte und Bekgmp- 
fungsmethoden. Verfasser vertritt in diesem Zusammen- 
hange die optimistische Auffassung, dab man ,,mit Ge- 
schick und Ausdauer" der Bisamratte soweit Herr werden 
k6nne, dab sic ffir Fischerei und Wasserwirtschaft prak- 
tisch bedeutungslos wird. Die letzten beiden Kapitel 
haben Fragen der Wirtschaftlichkeit, der Fangstatistik 
und Prognose zum Inhalt.  Im Anhang werden die ge- 
setzlichen Bestimmungen zur ]3ek~impfung bzw. Hege der 
Bisamratte gestreift. 

Die monographische Behandlung des Stoffes kann nicht 
darfiber hinwegt~uschen, daG zahlreiche Fragen zur tgio- 
logie und 0kologie dieses Nagers noch often, zumindest 
aber umstri t ten sind (KSrper- und Sch'ctdelwaehstum, Ge- 
sehlechtsverhgltnis, Haarwechsel, genefische Probleme 
und solche der Populationsdynamik, um nut  einige zu 
nennen). Es ist daher besonders zu begrfil3en, daG die 
Problematik, die verschiedenen Themen noch anhaftet, 
stets gekennzeiehnet wird. Dadurch dfirfte dieses Buch 
auch Bedeutung als Basis zukfinftiger Untersuchungen 
erlangen. Der Stoff ist fibersichtlich gegliedert, der Text 
erfreulich straff gehMten, besonders der Abschnitt  fiber 
Biologic, wodurch das Studium dieses Werkes zu einer 
angenehmen Lektiire wird. Die Bebilderung ist gut, zahl- 
reiche Tabellen und Diagramme dienen der UntermaUe- 
rung der textliehen Ausfiihrungen. Alles in allem liegt 
ein Buch vor, das dem Praktiker und Wissenschaftler 
gleichermaBen empfohlen werden kann. 

H. Reichstein, Kleinmachnow, 

K(JHN, ALFRED: Grundril] der allgemeinen Xoologie. Dreizehn- 
te, verbesserte und vermehrte Auflage. Stut tgart :  Georg 
Thieme Verlag 1959. 285 S., 225 Abb. Geb. DM 17,8o. 

Nach dem kurzen Zeitraum von knapp 2 Jahren liegt 
bereits eine neue Auflage des ,,GrundriG der allgemeinen 
Zoologie" von KD'HN vor. Die rasche Aufeinanderfolge 
wie auch die erreichte Auflagenzahl selbst zeigen immer 
aufs neue, dab Form und Stoffauswahl am beaten den 
Erfordernissen entsprechen und das Buch sich wie keine 
andere Einffihrung in die Zoologie behauptet.- Wie bisher 
stets, ist der Verf. auch mit  dieser Auflage bemfiht ge- 
wesen, durch kleine Verbesserungen und Umformu- 
lierungen die Klarheit des Ausdruckes, das Verst~ndnis 
und die Ansehauung zu erhOhen. Neu eingeffigt wurde 
ein kurzes Kapitel fiber ,,Die Natur  der Gene"." 

Leider kommt diesmal das ,,Gewand" infolge etwas 
sehlichteren Papiers nieht ganz dem der vorhergehenden 
Auflage gleich. M~ Gersch, Jena. 

ROHRIG, E.: Die Anzuchl yon Forstpflanzen in Nadelstreubeelen. 
(In Schriftenreihe d. Forstl. Fakult~t  d. UniversitAt 
GSttingen, Bd. 22) Frankfurt/M. : J_. D. Sauerl/inder's 
Verlag 1958. 49 S., 2 Abb., 36Tab.  Broach. DM 6,4o. 

In  der vorliegenden Arbeit werden die Technik der 
Anlage und des Betriebes yon Nadelstreubeeten, ihre 
Wirkungsweise und die in Nadelstreubeeten gegenfiber 
dem gebr~tuchlichen Verfahren der Anzucht yon Nadel- 
holzpflanzen zu erzielenden Erfolge behandelt. Im 
einzelnen werden u .a .  der Aufbau der Streubeete, die 
Aussaat und Fragen der Bew/~sserung, die Beschattung 
und die Abwehr yon Pilzkrankheiten klar und knapp 
erOrtert. Ein kurzer Abschnitt  gibt AufschluB fiber den 
Temperaturverlauf in den Streubeeten im Vergleich zu 
Beeten in Mineralboden. Eingehend wird sodann an 
Hand yon 18 Tabellen die Uberlegenheit der Anzucht 
yon Forstpflanzen in Nadelstreubeeten gegeniiber reinen 
MineralbSden dargestellt. Dabei wird die bisher zumeist 
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fibliche Bewertung nur nach der mitt leren SproB1/~llge 
verlassell. Unter  Darstellullg der erzielten Trocken- 
gewichte, der mitt leren Wurzell~llge, der durchschnitt- 
tichen Zahl und L~tnge tier Seitenzweige sowie des Anteils 
der Wurzeln an der gesamten Trockensubstanz werden 
die bei Anzucht yon Fichten, europ~ischen und japalli- 
schen L~irchen, Douglasiell, Kiefern, Tsuga heterophylla, 
Roteichen und Roterlen erzielten Ergebnisse behandelt. 
Bei Auswertung der Zahlen wird den Ursachen der 
ullterschiedlichen Ergebnisse nachgegangen. Schliel31ich 
wird ebellfalls ill Tabellen ulld elltsprechendell Aus- 
wertullgen der N~ihrstoffgehalt der Pflallzen jeweils 
nach der Erziehung ill Streubeeten bzw. Mineralboden 
analysiert. Ein Abschnit t  fiber die Wirkullg unter- 
schiedlicher Dtingung der Nadelstreubeete auf die ge- 
nannten Holzartell  schlieBt sich an. 

Der Wef t  dieser Arbeit  liegt darill, dab fiir die forst- 
liche Pflanzenanzucht zusammellgefal3t wichtige Ergeb- 
nisse ulld Hinweise Iiir bessere Erfolge und gr6Bere 
Wirtschaftlichkeit  anf diesem Gebiet aufgezeigt werden. 
Die Art  der Behalldlung des Stories gibt darfiber hinaus 
auch Anregungell fiir Versuchsallordllungen auf ~hn- 
lichen Gebietell. In diesem Zusammenhang sind be- 
sonders die Ausffihrungell fiber die BewertullgsmaBst~be 
bei Forstpilanzen ulld die oifenen Fragen, die sich 
bezfiglich des NXhrstoffgehaltes der Pflanzen und des 
N/~hrstoffhanshaltes in den Streubeeten bei verschiedeller 
Dfingung lind bei unterschiedlichen Witterungseinflfissen 
ergeben, erwiihnenswert und yon allgemeinerem Interesse 
auch auBerhalb des hier nur die Anzucht yon Forst- 
pflanzen behandelnden Themas. K. Wuttky, Gatersleben. 

SCHIEBLICH, JOHANNES, $aatguterzeugung bei Futterpflanzen. 
Berlin: Deutscher Bauernverlag 1959. 296 S., 114 Abb., 
5 Tafeln. Geb. DM 16,--. 

Die ]?;rzeugnllg rol l  bodenstgndigem Flltterpflallzen- 
saatgut stellt einen wesentlichen Faktor  zur Sieherung 
und Erh6hung der Grfinfutterertrgge dar und trXgt somit 
zur Steigerung der tierischen Produktioll bei. Es ist da- 
her dringend erforderlich, die einheimische Saatguterzeu- 
gung zll erweitern und sich mit  den Kulturbedillgungen 
der verschiedenen Pflanzellartell ver t raut  zu machen. 

Die Literatur  fiber den Samellbau der einzelnen Fut-  
terpflanzell ist in dell letztell Jahrell  gewaltig angestiegell. 
Zusammenfassende Darstellungen fehltell bisher auf die- 
sem Gebiet. In  dem vorliegenden Bllch werden die Grund- 
lagen der Samellerzeugung yon allen ftir dell Fut terbau 
wichtigen Pflanzenarten in ausffihrlieher Form behandelt. 
Abet auch solche Futterpflanzen, denen in der heutigell 
Zeit wegeI1 ungenfigender Anbaueigllung noch keine Be- 
deutung zukommt (z. B. Alexandrinerklee, Malve, Soja- 
bohne, 01kfirbis), s i l l d  i l l  die Darstellung einbezogen wor- 
den. Der Behandlung der vier t tauptgruppen von Fut ter-  
pflanzen - -  Grgser, Kleearten, nichtkleeartige Legumi- 
llosen, sonstige Futterpflanzell  - -  sind jeweils in einem 
Abschnitt  die allgemeinen Anbau- und Erntemethodell  
vorangesteltt.  Sie werden bei der Besprechung der ein- 
zelnen Arten dutch spezielle Hinweise erg~nzt. Besondere 
Erw~Lhnung verdienen dabei die Mare Darstellung der 
ReiiemerkmMe und der daraus abzuleitenden M~Lh- bzw. 
Druschtermine, die fiir den erfolgreichen Samenbau bei 
Fnt terpflanzen so entscheidend sind. In  einem Anhang 
werden auf mehreren groBen Tafelll die weselltlichsten 
Anbau-, I~2ultur- und Erntehinweise getrenllt ifir die ein- 
zelnen Pilanzengruppell zusammengefaBt, sowie die Rei- 
nigungsm6glichkeitell rol l  Fremdbesatz bei Gr~ser- und 
Kleearten erlgutert. 

Das t3uch stellt "eille begrfiBenswerte Bereicherung der 
Fachli teratur  dar. Es wendet sich in erster Lillie an die 
Leiter lalldwirtschaftlicher Betriebe, wird aber auch ffir 
Studierellde rol l  groBenl Gewinn sein. Das umfangreiehe 
Literaturverzeichnis yon fast 6o0 Titeln erm6glicht ein 
Eilldringen in spezielle Fragen. 

Ill einer Neuauilage sollten eillige Unstimmigkeitell  be- 
zfiglich der systematischen Nomenklatur  sowie eine tZeihe 
voll Druckfehlern berichtigt werden. 

Mettin, GatersIeben. 

$CHW~R, CHRISTINE: Die St~irke. Neue Brehm-Bfieherei 
Hef t  22 4. Wit tenberg-Lutherstadt :  A. Ziemsen-Verlag 
!958. lo 4 S., 78 A., 16 Tab., 1 Farbtafel. Brosch. DM 6,5o. 

Die Verfasserin gibt in diesem Buch einen f3berbtick 
fiber alle im Zusammenhang mit  der Stgrke interessieren- 

den Fragen. Ill den ersten Abschnitten wird das Wich- 
tigste fiber Entstehung, Zusammensetzung, fermen- 
ta t iven Auf- und Abbau und Vorkommen der St~trke 
in tier grfinen Pilanze gesagt. Nach der Beschreibung 
der Morphologie und Anatomie der Stgrkek6rner werden 
die wicht igs ten  Stgrkearten in der 1Reihenfolge ihrer 
weltwirtschaftlichen Bedeutung behandelt:  Mais-, Kar- 
toffel-, Weizen- und Reisst/irke. Dabei wird die Gewin- 
nung der St~rke eingehend erl~utert. Die anschliegende 
Beschreibung yon 13 tropischen und subtropischen 
St~rkearten ist besonders hervorzuheben. Die zahl- 
reichen Abbildungen tragen zum Verstgndnis des im 
Text  Gesagten bei, Zwei Abschnitte fiber die Verwen- 
dung und den Nachweis der St~rke bilden den AbschluB. 

Der Leser erh~It einen Einblick ill die Vielfalt der 
Erscheinungsform und die grol3e Bedeutung dieses 
wichtigsten Reservekohlenhydrates der Pfianze. Jeder, 
der sich fiber die genanntell Probleme orientieren mfchte,  
wird gern zu diesem Buch greifen. Ein kurzes Literatur- 
verzeichnis erleichtert es demjenigen, der sich nfher  
mit  dem Gegenstand besch~ftigell m6chte, dell An- 
schluB an die einschl~Lgige Literatur  zu finden. 

B. ENmert, Gr. Li~sewitz. 
SUOHORUKOW, K. T.: Beiir~ge zur Physiologie der pflanzlichen 
Resistenz. B e r l i n :  Akademie-Verlag 1958. Zl5 S., 37 Tab. 
Broschiert DM 12,M. 

Es handelt  sich um eine I~lbersetzung eilles Buches, 
das im Jahre 1952 in Moskau ver6ffentlicht wurde. Die 
Ubersetzung erfolgte dutch Dr. H. B6HM~-GatersIebell, 
die wissenschaftliche Redaktioll  der lJbersetzullg dutch 
Dr. I. NovxR-Halle und Dr. H. WOLFFaANG-Aschers- 
leben. Die beidell Letztgenallnten heben in ihrem Vor- 
wort  zur deutschen Ausgabe hervor, dab die Zeit ffir 
eine zusammenfassende Darstetlung der pathologischen 
Physiologie der Pflanze noch nicht reif ist. Dies erkl~rt 
sich daraus, dab unsere Kenntnisse fiber den Stoff- 
wechsel der kranken Pflallze noch lfickellhaft sind, ja 
selbst fiber den Stoffwechsei der gesunden Pflanze keine 
volle Klarheit  besteht. So kalm es nicht wundernehmen, 
dab die zweifellos bestehenden Zusammenhinge zwischen 
Stoffwechsel und Resistenz in vieler Hillsicht lloch 
fragmelltarischen Charakter besitzen und wir erst am 
Allfang diesbezfiglicher Erkenlltnisse stehell. Mall muB 
sich dieser Tatbest~llde bewul3t sein, bevor man a l l  
die Lektfire dieses Buches geht. Man wird auch vielfach 
neuere ulld moderne Methoden vermissell und darf 
nicht aul3er Acht lassen, dab seit dem Erseheinen der 
russischell Ausgabe manche Erkenntnis erarbeitet  wurde, 
die in diesem Buch keine Beriicksichtigullg findell konnte. 
So wird dieses ]3uch in erster Linie Anregullgen ver- 
mitteln und in dem einen oder anderen Fall  vielleicht 
zum Ausgangspunkt neuer Untersuchunge.n werdell. Es 
wird uns schlieglich eine willkommene Ubersicht fiber 
die Auffassungen der sowjetischen Wissenschait zu den 
angeschnittenen Problemen geben. Man darf jedoch 
keine ersch6pfellde Literaturiibersicht erwarten, sondern 
die Li teratur  wird nur in dem Umfallge allgeliihrt, wie 
es zur Veranschaulichung der historischen Entwicklung 
und des gegenw~rtigen Standes der Fragen notwendig 
erscheint. Die stoffm~Bige Gliederung umfagt  ein ein- 
leitendes Kapitel, das sich mit  den Wechselbeziehungen 
zwischen Pflanze ulld Parasit  besch~Lftigt. Es Iolgt ein 
Kapitel  fiber Auswaschung yon Stoffen (Exosmose) aus 
den Geweben in seiner Beziehung zur Immunitgt .  Im- 
munit~tt wird hier gleichbedeutend mit  Resistenz ver- 
wendet. Das Eindringen des Parasitell ill die Pilallze 
berfihrt anch Chemotropismus und Chemotaxis. Im 
Abschnitt  , ,Fermente und Immuni t~ t"  werden die 
Fermente der Saprophyten ulld Parasiten besprochell 
sowie u .a .  die Reaktion der Pflanze auf Einfiihrung 
yon Fermenten. Der Nekrose und ihrer Bedeutung far 
die Immuni tg t  folgen Er6rterungen yon Skoffwechsel- 
besollderheitell yon Pflallzen und Parasiten, wobei die 
Rostresistenz und die Kartoffelkrebsresistenz besondere 
Erw/ihnung finden. Eingehender behandelt  werden die 
ftir den Parasiten notwendigen Zusatzn~hrstoffe, dellen 
als abschliel3elldes Kapitel  eille Darstellung der allgemei- 
nen Gesetzm~Bigkeiten der passiven lind aktiven Im- 
munit~Lt bei PfIanzen folgt. Der Verf. ~uBert in seinem 
SchluBwort die Meinung, dab ,,die Ulltersuchung der 
Physiologie der kranken Pflanze in den erstell Phasen 
der Erkrankung die Ursachen der Anfglligkeit und der 
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Resis tenz zu e rkennen  ges t a t t e t " .  Das vor l iegende 
]Buch smite, t ro t zdem es n icht  dem neuesten Stand  der  
Forschung  entspricht ,  das Interesse eines jeden  finden, 
der sich mi t  F ragen  der  Resis tenzforschung besch~ftigt .  

M. Klinkowski, Aschersleben. 

ZEUMER, H.: RiJckstiinde yon Pflanzenschutz- und Vorrats- 
schutzmitteln, von sonstigen ScMidlingsbek,mpfungs- und Un- 
krautbek~mpfungsmitteln sowie yon Mitteln zur Beeinflussung 
des Pflanzenwachstums. Berl in :  Pau l  l~ 1958, 124 S. 
Brosch.  DM z l , - -  

Durch  die s te igende In tens iv ie rung  der Pf lanzen-  
schutz- und Vor ra t s schu tzmaBnahmen im Laufe  der  
vergangenen J ah re  ist  die Frage  nach der  H6he  der  
Ri icks tgnde  durch  diese Mal3nahmen auf dem E r n t e g u t  
in den Mi t t e lpunk t  des Interesses  gerfickt.  Die Ver- 
6ffentl ichungen,  die auf  diesem Gebiete  vorliegen, sind 
oft in sehr  schwer zug~nglichen Zei tschrif ten verOffent- 
licht, so dab ein E ina rbe i t en  in die vor l iegenden Prob leme 
viel fach erhebl iche Schwier igkei ten berei tet .  Es  ist  
daher  sehr  zu begrfiBen, dab die gesamte L i t e ra tu r  
fiber Vorkommen,  Wi rkungen  und  Analyse  der  IRiick- 
s t~nde yon  Pf lanzen-  und Vor ra t s schu tzmi t t e ln  yon 
sachkundiger  Stel le  zusammenges te l l t  wurde. Der  Ver- 
fasser legt  in diesem W e r k  vo r  a l lem die Zusammen-  
s te l lung der  in den  J a h r e n  ~955 bis 1957 erschienenen 

Arbe i t en  vor, da  die wicht igen Verfahren und Hinweise  
auf diesem Gebie t  besonders in diesen J ah ren  ver6ffent-  
l icht  wurden.  Die Zusammens te l lung  ist  nach  Sach- 
gebieten geordnet ,  wobei  fiinf groBe Gebiete  unter -  
schieden werden:  1. Angaben  fiber die H6he  der  Riick- 
sfl~nde (aueh Toleranzen) auf oder  in Nahrungs-  und 
Fu t t e rmi t t e ln .  2. Angaben  fiber die E inwi rkung  der  
Rfickstgnde auf  Tiere,  Speicherung und  Ausscheidung.  
3- Angaben  fiber E inwi rkung  von  Riickst~Lndell auf  
Pflanzen,  4. Angaben  fiber Ri icks tgnde  im Boden  und  
ibre Wirkung  auf  alas Bodenleben  und 5. Methoden  zur 
Bes t immung  yon Riickst~nden,  wobei  nach  chemisch-  
physikal ischen und  biologischen Bes t immungsme thoden  
unterschieden wird. Da  in zahlreichen Arbe i ten  mehrere  
der  genannten  Gebiete  behande l t  werden,  lieBen sich 
l Jberschneidungen in der  vor l iegenden Dars te l lung  nicht  
vermeiden.  Es  ist  beabsicht igt ,  dieselbe in be s t immten  
Ze i tabschni t ten  zu erg{tnzen. Hervorzuheben  ist  inner-  
halb schwer zug~nglicher Li te ra turh inweise  die Angabe  
des Referierorgans,  in welchem die bet ref fende Arbe i t  
refer ier t  wurde.  Ffir  j eden, der  fiber F ragen  der  Rfick- 
s tgnde yon Pf lanzenschutz-  und Vor ra t s schu tzmi t t e ln  
a rbe i te t  bzw. sich fiber den S tand  der  Forschungen  auf 
diesem Gebiet  in fo rmie ren  will, ist  das vor l iegende 
W e r k  ein unentbehr l icher  Helfer .  

R. Fritzs~he, Aschersleben 
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Der  Mi th ras tempe l  wurde  u m  4oo n. Chr. zers t6r t  und  
seine Tr f immer  sind bis zur Gegenwar t  unberf ihr t  ge- 
blieben. Das erkl~rt  den Zus tand  des Fundes  im freige- 
legten Vorraum.  Die Obstweihegabe ist  augenscheinl ich 
in fr ischem Zus tand  niedergelegt ,  e inget rocknet  und  le icht  
ve rbrann t ,  so dab das Fruchtf le isch  und Erde  (Hant res te  
waren  nicht  nachweisbar)  die I i e rne  als le imart ige  Masse 
umgaben,  die zur Unte r suchung  nur  schwer zn ent fernen 
war. 

Gereinigt  e r g a b  sich eine Masse yon 421o g, davon  
92,9% I~irschkerne; der  Res t  yon  7,1% bes tand  aus 
57 Weinbeerkernen,  dreierlei  Pf laumenkernen,  Comus 
mas (Kornelkirsche[!]),  Apfel-  und WalnuBresten,  einem 
Tell  einer Hirser ispe (Panicum miliaceum), EierschMen 
und Austernschalen.  

Alle Kerne  wurden  in fiblicher Weise gemessen (siehe 
das vor ige  Ref.) und der  /3r /Lg-Index  = WNserzah l  be- 
s t immt .  

Die Rebenkerne. Nach  der  E in te i lung  yon SrVMMER 
mtiBten 73% der  Kerne  zur Kul tur rebe ,  18% zur  Wild-  
rebe geh/Jrig bewer te t  werden.  Da  auch un te r  den 18% 
kleine kugelige l i e rne  sel ten sind ( Index  nur  zweimal  
wenig fiber 76%), n i m m t  der  Verf. an, dab es sich um eine 
pr imi t ive  Kul tu r rebe  handel t ,  die der  donaulgndischen 
Wildrebe,  an  der  S T ~ R  seine Messungen vorgenom-  
men  hat ,  nahes teht .  

AuI  Grund  der  Weiserzahlen ist  indessen eine Abgren-  
zung gegen die rheinischen Wi ld reben  nach  Messungen 
der  Ref. (vgl. Zfichter 23, S. 32o, Tab.  1), auf  die Verf. 
verweist ,  n ich t  zu t reffen;  sie liegen beide im Mit te l  zwi- 
schen 64 und 74% ; wohl  aber  nach Gr6Be und Form,  wie 
sie nach Abb. 3 d, Ref. hier  in Taf. I wiedergegeben ist. 
Auch  hiernach m u g  m a n  die Linzer  Iqasse der  donau-  
l~ndischen Wildrebe  zuordnen,  die ein gewil3 ura l te r  Be- 
s tandte i l  des EichenmischwMdes der nacheiszei t l ichen 
W~trmezeit im D o n a u r a u m  gewesen ist, so dab die Folge-  
rung naheliegt ,  dab der Weinbau  der  R6merze i t  an der  
Donau ebenso wie der am Rhein  die bodens tgndigen  

Rassen der ans/issigen - -  kel t ischen - -  Bev61kerung be- 
nu tz t  hat ,  also nicbt,  das will Verf. zeigen, der  Weinbau  
yon den R6mern  erst  e ingel i ihr t  wurde. Ref. ist  der An- 
sicht, dab diese Auffassung heu te  wohl  kaum bes t r i t t en  
wird, m6chte  abe t  zu dem SchluBsatz des Verf. , ,wenn 
erst die R6mer  einen Weinbau  in den 6sterreichischen 
IRaum here ingebracht  hXtten, so mfig ten  bier Rassen der 
Mi t te lmeerrebe  s tehen" ,  darauf  hinweisen, daB, soweit  
IReI. bekannt ,  Messungen der  Kerne  der  , ,Mit telmeer-  
rasse" in ~hnlicher YVeise zum Vergleich nicht  zur  Ver- 
ffigung stehen,  wie f iberhaupt  die Beziehung der  Donau-  
rebe zu den vorderas ia t i schen und medi ter ranen,  wie den 
a l t~gypt ischen Reben  noch n~herer  Bearbe i tung  bedarf.  

Zur wei teren Deu tung  muB die 2. Arbe i t  mi t  herange-  
zogen werden, die kleinere Obs tkernfunde  verschiedener  
Ar t  aus dem r6mischen Erdkas te l l  zu Linz aus fri iherer 
Zeit  (zw. 69 u. 117 n. Chr.) behandel t .  

Die P/laumen. Die Pf l aumen  lieBen sich schwer in 
eines der  bes tehenden Sys teme einordnen, da diese we- 
sentl ich yon  Form,  Fa rbe  und GrOBe der  Frf ichte  aus- 
gehen. Verf. e rkann te  abe t  in den AusmaBen der  Steine 
ein vim konstanteres  und charakter is t ischeres  Merkmal ,  
das sich in den absoluten Zahlen und der  , ,Weiserzahl"  
(bei den Pf l aumen  wegen der  abgep la t t e t en  F o r m  aus 
dem Verh. Dicke:  L~nge gebildet) ausdrfickt.  - -  Danach  
untersche ide t  Verf. im vor l iegenden F u n d  (18o g Kern.e) 
un te r  Pfunus domestica L. als A r t  3 Formenkre i se  (ssp.) 
mi t  lo  Ke rn typen :  

ssp. insititia die echten  Pf laumen - -  Nr. 1 - -4 ;  I n d e x  
hoch, 7 o - - 9 o %  ; ssp. oeconomica die echten  Z w e t s c h e n - -  
Nr. 9 u. lo ;  I ndex  niedrig, um 5o% und Zwischenfor-  
men, die tells zu ssp. intermedie nach IROEDER, Halb-  
p f laumen und HMbzwetschen  (Indices zw. 5o n. 68%) zu 
stel len sind, tells Paral le len in bodenst&ndigen F o r m e n  
der Gegenwar t  im Gebiet  haben,  im Sys tem yon  HEGI zu 
ssp. insititia vat .  pomarior~tm geh6ren (Nr. 5 und 6, In-  
dex  53 - -73%)  und als Zipar ten-  bzw. Biet l ingghnl ich 
bezeichnet  werden.  Wie  bei Vitis schlieBt auch bier  d. 
Verf. auf einen vor r6mischen  Anbau  bodenst / indiger  
ura t te r  Formen,  die kont inuier l ich  sel l  dem Neol i th icum 
(B61ege - -  cf. BERZSC~ - -  haupts~ehl ich aus dem Schwei- 
zerischen Pfahlbaugebiet)  im mi t te leuropa ischen  R a u m  
aus der natf ir l ichen Flora  heraus- und h inaufku l t iv ie r t  
worden seien. Daffir spr icht  vor  a l lem ein vorr6mischer  
F u n d  aus SchwSbisch-Hal l  aus kel t ischer  Zei% (Ende d. 
jg. Eisenzeit) ,  in dem B~RrSCH nicht  nur  echte  Pf laumen,  
sondern auch eehfe Zwetschen b e s t i m m t  ha t  und  sie 
rezenten  Sorten zuordnet .  Diese Kerne  s tehen nach ihrer 
GrSBe dem Linzer  F u n d  sehr nahe,  ebenso wie ein - -  
allerdings r6mischer  - -  F u n d  yon der  Saalburg.  D a m i t  
wird ein r6mischer  Einflul3 auf  die Kul tu r  der P f l aumen  


