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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  
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nach H e r k u n f t  und Qual i t~t  abgelehnt  und  diese als rein 
aus bodens t~ndigen  Sof ten  erwachsen gedeutet .  Als be- 
sonders beweisend kann  die Ta t sache  gelten,  dab  sich i a  
d e n  schoii aus d e n  1. Jahrh .  s t a m m e n d e n  F u n d  aus d e n  
Erdkas te l l  Linz  zwei Be rne  l inden,  die Verf. der  d r i t t en  
F o r m  der  Weihgabe  (echte P f l aume  m i t  ova l em Stein) 
zuordnet  - -  diese Sor te  habe  sich eben, weil bodenst/ indig,  
fiber 2 J a h r h u n d e r t e  unver / inder t  erhalten.  Ffir  Ober-  
6sterreich selbst  l iegen keine F u n d e  aus vor r6mischer  Zei t  
vor.  Der  SchluB r u h t  somi t  auf der Analogie  zum Weii i  
und zu den yon  BERTSC~ ffir den schw/ibischen R a u m  
gegebenen Voraussetzungei i .  Sie ist  abe t  v o m  Verf. du tch  
die inzwischen verSffent l ich ten  Resu l t a t e  einer Un te r -  
suchung der  rezenten  bodens tgndigen  P f l aumen  gest i i tz t  
(3. Arbeit) ,  die abseits  yon  den eigent l ichen Kul tu robs t -  
anlagen vo rnehml i ch  in gr6geren  HShen  und  in al ten  
Banernwi r t scha f t en  geha l ten  werden  - -  Landso r t en  im 
Sinne der  Pf lanzenzf iehtung.  

Diese auBerordent l ich  wicht ige  Bes t andsau fnahme  pri-  
mi t iver ,  heu te  mehr  und mehr  ve rschwindender  , ,Bau-  
e rnpf laumen" ,  die als ein Reservo i r  ffir 6kologisch wich- 
t ige Eigenschaf ten  angesehen werden  mfissen, umfaBt  nnr  
solche Sorten,  die durch  Wurze lb ru t  oder  Kern  v e r m e h r t  
werden,  ,,also auf  e igenem Ful3 s tehen" ,  und  sind , ,durch 
pers6nliche Begehung  u n d  Auskunf t ser te i lung  an O f t  
und  Stel le erfaBt",  was den gewonnenen  Da ten  eine be- 
sonde.re Zuverl~ssigkei t  ver le iht .  U n t e r  ihnen f inden sich 
alle Uberggnge  yon  der  Schlehe fiber klein- und  rund ,  
samige Pf laumen,  Zwischenformen der  ffir Linz  geschil- 
de r ten  Art ,  fiber Zwetscben zu echten  Ki r schpf laumen 
(t~runus cerasifera). Es werden  auBer Schlehe und Kirsch-  
pf laume 12 Formenkre i se  unterschieden.  Sie werden  - -  
vofl~ufig - -  in 11 Subspecies Und 15 Varie t~te i i  gestell t .  
I n  24 1Reihenabbildungen auf 3 Tafe ln  sind die T y p e n  
veranschaul icht ,  Womit ein Vergleich auch ffir den Linzer  
F u n d  gegeben ist  (bier lo  Kerne  jeder  N u m m e r  au i  2 Ta-  
feln). Da  der  Verf. sich die ahsffihrliche Dars te l lung  der  
Ergebnisse  besonders  nach  sys temat i scher  Hins ich t  noch 
vorbeh~l t ,  soil bier  noch n ich t  ngher  darauf  e ingegangen 
w e r d e n .  Es  set nu t  auf einige Tatsachei i  hingewiesen,  die 
P rob leme  aufwerfen:  1) dab Schlehe und ~ r i e c h p f l a u m e  
sich du tch  ihre a b w e i c h e n d e n  Chromosomenzah len  
(x = ~6 bzw. 8) yon  den P f i aumen  der  domestica-Gruppe 
(x = 24) unterscheiden,  - -  daB, worauf  Verf. h inwe i s t ,  
2) Prunus divaricata, die wilde Kirschpf laume,  im Kau-  
kasus von  VAV~LOV und R Y m ~  in gr613ter Mannigfal t ig-  
ke i t  gefunden  ist, 3) daB, nach  IRYBIX i lnd DARLI~G- 
Tox~C~Ax~ Prunusdomestica als Amphid ip lo id  aus 
Schlehe und Kirscl fpf laume anzusehen ist, - -  und 4) auch 
F~RBAS eine ausgedehntere  nat t i r l iche Verbre i tung  yon  
Pr. insilitia, nicht  aber  ffir _Pr. cerasi/era-divaricata in der  
nacheiszei t l ichen W~trmezeit, also im Eichenmischwald ,  
ffir m6gl ich  hglt .  Die  Unte r l agen  besonders  aus ~lteren, 
oft  n ich t  genau genug geborgenei i  F u n d e n  re ichen ffir 
eine Verbindf ing n i t  der  beobach te t en  Mannigfa l t igke i t  
der  heu t igen  F o r m e n  daffir noch nicht  aus. Von  beson- 
derem Interesse  wgren  daher  cytoIogische Un te r suchungen  
an d i e s e m  so formenre ichen Material .  

Die Kirschen, zu !>runus avium gestellt ,  n i t  tells run-  
den, tells ova len  Kernen  werden  in gleicher Weise  auf 
bodens tgndige  Rassen zurtickgeffihrt .  Bemerkenswer t  
ist, dab auch die Kornelki rsche  gewissermaBen als Ede l -  
obs t  n i t  geopfer t  worden  ist. 

Von In teresse  sind endl ich die im Linzer  Erdkaste l l ,  
also aus der  2. Hg l f t e  des 1. Jahrh .  n. Chr. gefundenen  
3 P/irsichherne, alle 3 sind g inze l funde  aus nahezu  der  
gleichen Zeit. Voii diesen fal len 2 aus den aus rezen ten  
Sof ten  bekan i i t en  Ste inen heraus ;  der  eine (a) is t  klein 
und lgngl ich eif6rmig;  der  zwei te  (b) b i rnf6rmig  n i t  ab- 
weichender  Ri l lenzeichnung.  Aus den Angaben  bet 
PLiNiUS (23.79) z i t ie r t  Verf. nach  der  ~ b e r s e t z u n g  yon  
W l T T M A ~ ,  nachdem  yon  den har tschal igen,  den galli- 
schen und asiat ischen Pf i rs ichen gesprochen ist, , ,man 
kenn t  sie erst  seit  3 ~ J ah ren" .  Daraus  schlieBt Verf., dab 
,,es schon gallische und asiat ische Rassen gab, ehe sie - -  
e twa zwischen 4 ~ und  5o n. Chr. -z. n a c h I t a t i e n  gekommen  
s ind".  I n  d e r  Ref. vor l iegenden Uberse tzung  yon  ST~RC~ 
heil3t es anschlieBend an die Nennung  der  gall ischen und  
asiat ischen Pf i rs iche:  ,,sie werden  erst  nach  E i i i t r i t t  des 
Herbs tes  reif;  die /ri~hreifen h a t  m a n  erst  seit  3 ~ J a h r e n  
aufgefunden ."  D a n a c h  ist  der  Schlug k a u m  berecht ig t ,  

dab die gallischen Pfirsiche ~iter sind als die italienischen, 
und daraus der weitere Schlu~3, dab die Linzer Pfirsiche 
aus den gallischen I<aum stammen -- evtL direkt aus 
den Pontus, und dann den Donauweg fiber Osterreich 
nach Gallien gekommen seien und hier bodenstXndige 
Rassen gegeben h5tten, ehe die R6mer sie kannten. Mit 
der gleichen Argumentation wird auch ein -- unverkohl- 
ter -- Aprikosenkern als zu ether sehr alten ursp.rfing- 
lichen Kulturrasse gehOrig bestimmt. Diesen Uber- 
legungen liegt h6chstens ein Wahrscheinlichkeitsbeweis, 
in Analogie zu dem aus den Pflaumenmaterial erschlos- 
senen zugrunde; es fehlt ihm die letzte Beweiskraft; sie 
sind wohl auch auf eiii noch zu geringes und zu tlnsicheres 
pr~L- und frtihhistorisches Material aufgebaut. 

In diesem Zusammeiihang ist eine iltere Arbeit fiber 
die Formenkreise der bodenst~ndigen Wildnufl yon W'ich- 
tigkeit (4. Arbeit). 

Auf Grund der 1946--195 ~ durchgeffihrten Bestands-  
au fnahme  in Ober- und NiederSsterre ich  konn te  Ver f .  
eine wei te  Verbre i tung  yon Wildnul3b/iumeii  der  Ga t t ung  
Juglans feststellen. Sie bi lden in den Auenwgldern  voii  
Traun ,  Enns  und  Inn  ein bes tandbi ldendes  E l e m e n t  ( n i t  
Quercus pubescens und Castania sativa); im Miihlvier te l  
auf  Unte r l age  des kr is ta l l inen Grundgebirges  ndl. d. 
Donau ,  sowie in den Kalkalpei i  sfidl, d. Donau  steigen sie 
bis 7oo/8oo m, in ger ingem Mal3e auch in Nieder6ster-  
reich bis zur oberen Grenze yon  Ouercus robur, mi t  den 
h6chsten B a u e r n g i r t e n  auch in Kul tur .  

Die n i h e r e  Un te r suchung  ergab, dab es sich u m  yon 
der  gewShnlichen Walnul3 du tch  dicke Schale, geringere 
Gr613e und  abweichende F o r m  deut l ich  get reni i te  Typei i  
handel t ,  die in der Bev61kerung auch unterschiedl ich  be- 
n a n n t  werden.  Verf. un te rsche ide t  danach :  I. Ech t e  
Wildnfisse yon  4 versch iedenen  Typen :  1) herzfSrmige 
drei tei l ige = Spitziifisse, 2) schnabelfSrmige meis t  drei- 
tMlige = Schnabelniisse,  3) walzenf6rmige,  zweitei l ige 
und  4) kugel ige zweiteilige. L~tnge 19--3o,7 mm.  I I .  aus 
Wildnfissen herausgezt ichte te  Ku l tu r so r t en  (30 Proben  
aus alien 4 Typen).  28- -35  mm.  I I I .  Walnfisse = iKlo- 
sterntisse (Mfihlviertel, walzenf6rmig) 37,6--47,4 mm.  

I u n d  I I  kennze ichnen  sich durch  hohen Fe t tgeha l t ,  
dicke Schale ,  schwer 16sbaren B e r n  und reiche sichere 
Ern te ,  d . h .  Frost res is te i iz ,  als bodenst~tndige Formen .  
Dagegen  is t  die di innschalige F o r m  (III)  du tch  spgrliche 
und  schlechte  E rn t en ,  h~ufig schwarzen I n h a l t  (Frost-  
empfindl ichkei t )  als F remdrasse  gekennzeichnet .  So 
k o m m t  Verf. zu fo lgender  sys temat i scher  Ein te i lu i ig  und 
B e n e n n u n g :  .[uglans regia L. n i t  den Variet~Lten: va t .  
m editerranea Werneck,  WalnuB und var.  germanica 
Be  rtsch, Steinnul3 oder  (nach B~RTSC~) deutsche NuB 
n i t  den  F o r m e n :  f. obovata, acumiczata, rosteata und 
globosa. 

D a r a u s  ist  zu folgern, dab eine yon  der med i t e r ranen  
F o r m ,  die unsere heu t igen  Walnfisse geliefert  hat ,  ab- 
w eichende Sippe als Bes tandte i l  des Eichenmischwaldes  
d e n  Doi iauweg aufw~rts  nach  Mit teleuropa.  gewander t  ist  
u nd sich sowohl in der  freieii  N a t u r  wie in K u l t u r  nu r  
n o c h  als ~ h~ufiges iRelikt gehal ten  hat .  Die  Verbre i tung  
ist  dabei  n ich t  du tch  den Menschen erfolgt, soiiderii nach  
Beobach tungen  des Verfassers durch  groBe ViSgeL Ihre  
wer tvo l l en  .Eigenschaften (Fe t t re ich tum,  gu te r  Ge- 
schmack  und Frostresis tenz)  er fordern  heu t e  ihre E rha l -  
t u n g  zu Ziich~mngszwecken, wie das wer tvo l le  Har tho lz  
fiir die Fors twir t schaf t .  BE~TSCH, der  die Nachweise  yon 
Juglans v o m  Terr ie r  bis ins Mi t te la l te r  zusammenge-  
s te l l t  h a t  (Vorzeit  am  Bodensee  1953), ha t  einen bet Urach  
yon  Fi~ct~a als verwi lder t  beze ichneten  Walnui3baum 
als zur  , ,deutschen NuB"  geh6rig nachgewiesen;  dami t  
sind die Nachweise  yon  W E ~ c K  auch wet ter  donauauf-  
w~rts  belegt.  

Es  ist  das besondere  Anl iegen d. Verf., das er am 
SchluB jedes Abschni t t s  zum Ausdruck  bringt ,  zu zeigen, 
dab die R/3mer weder  zum Getre ide-  IIoch zum Obstbau  
Mit te leuropas  etwas Neues  oder  hSher  Qualif iziertes bei- 
getragei i  habeii.  Wiewei t  eine solche be ton te  Fests te l -  
lung n i t  bere i ts  t iberholtei i  Anschauungen  aufzurgumen 
sich bemfiht ,  set dahingestel l t .  Ref. s ieht  das besondere 
Verdiens t  des Verf. v ie Imehr  in der t3ereicherung und 
5mBerst sorgf/i l t igen Bearbe i tung  des ffir alle Deu tungen  
ausschlaggebenden Materiales.  

E: Schiemann, Berlin-Wilmersdor/. 


