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KURZE MITTEILUNG 

33. Deutsche Pflanzenschutztagung 
DieBiologische B u n d e s a n s t a l t  ffir Land-  und  Fors t -  ~96o die 33- Deutsche Pf lanzenschutz tagung.  Auf 

wir tschaft ,  Braunschweig,  Messeweg Zl/12, veran-  dem Programm stehen Pf tanzenschutzprobteme in  
s ta l te t  in  F re iburg i .  Br. in Z u s a m m e n a r b e i t  mi t  dem Obst-,  Wein- ,  Gemiise- und  Tabak -Ku l tu ren .  
dor t igen P f l anzenschu tzamt  vom lo. bis 14. Oktober  

BUCHBESPRECHUNGEN 
AUFHAMMER, G., P. BERGAL and F. R. HORNE: Barley Va- 
rieties EBC - -  Vari(~t@s d'Orge - -  Braugerstensorten. Herausge- 
geben yon der European Brewery Convention. 2. Auft. 
Amsterdam/London/New York/Princet0n : Elsevier Pub- 
lish.Comp. 1958. XVI, 159 S., ~21 Abb. Geb. hfl 15:--  
oder sh 3o/--. 

Braugerste ist ein unentbehrlicher iRohstoff ftir die 
Bereitung yon Bier, dessert Welterzeugung derzeit etwa 
38o Mill. hl j~hrlich betr~gt. Der umfangreiche interna- 
tionale Handel mit Braugerste ffir Brau- und Saatzwecke 
war ffir das Gerstenkomitee der die west- und nordeuro- 
p~ischen L~nder umfassenden European Brewery Con- 
vention (EBC) der AnlaB, die vorliegende Sortenbeschrei- 
bung ausarbeiten zu lassen und in Form eines hervor- 
ragend ausgestatteten, empfehlenswerten Buches zu ver- 
6ffentlichen. Das Erscheinen der zweiten Auflage be- 
weist, dab das Buch Anklang gefunden hat. Es enth~lt 
dreispraehige (englisch, franz6sisch und deutsch) Be- 
schreibungen voii 38 (und nicht fiber 4 o, wie im Vorwort 
angegeben) Braugerstensorten, die in einem oder meh- 
reren L~ndern nennenswerte Bedeutung haben; im ein- 
zeliien handelt  es sich urn westdentsche, schwedische, 
englische, 6sterreichische, franz6sische, d~nische, nor- 
wegische, finnische und irische Soften; zwei davon sind 
sechszeilig, die fibrigen zweizeilig, Ferner sind mit Hilfe 
yon Abstammungstafeln die genealogischen Beziehungen 
zwischen den wichtigeren Sorten der einzelnen Lgnder 
dargestellt. BegrfiBenswert ist die Ankfindigung j~hr- 
licher Erg~nzungen, welche die Beschreibungen derjeni- 
gen Sorten umfassen sollen, die sich entweder in drei- 
j~hrigen Sorteiiprfifungen der EBC besonders bew~hrt 
haben oder deren Aiibaufl~che auf fiber 5 ~o der Gersten- 
fl/iche in mindestens einem Land angestiegen ist. Bestell- 
formulate ffir diese ErgXnzungen sind dem Buch beigeffigt. 

Die Beschreibungen (je Sorte eine Seite in jeder Sprache) 
geben fiber folgende Punkte Auskunft:  1) Abstammung, 
2) Z/ichter und Jahr, seit dem die Sorte im Handel ist, 
3) morphologische 3~hrenmerkmale, d .h .  allgemeiner 
Habitns und Spindetmerkmale, 4) morphologische Korn- 
merkmale, wie Gr613e, Farbe, SpelzenkrXuselung, Basal- 
borste, Bezahnuiig usw., 5) Wachstumseigenschaften und 
Anbaueignnng, 6) Kornqualit/it, wie u. a. TKG, N-Gehalt, 
Spelzenfeinheit nach Handbonitur,  diastatische Kraft, Ex- 
traktgehalt. Die angegebenen morphologischen Merkmale, 
welche die Unterscheidung der Sorten erm6glichen sollen, 
wurden bei einem vergleichenden Aiibau in Cambridge fest- 
gehalten. Die Angaben fiber Wachstumseigenschaften und 
Anbaueignung sowie fiber die Kornqualit~t beziehen sich 
dagegen auf das Land, in dem die Sorte geztichtet wurde. 
Als Mangel empfindet man, dab fiber die Kornqualit~t 
nur  relative Angaben ohne jede feste Bezugsgr613e ge- 
macht werden. Als Standardsorte ist die dXnische Sorte 
Kenia zitiert, fiber die es zur I~2ornqualitS.t lediglich heil3t: 
,,Kenia ist eine bekannte Brauge r s t e . . .  in den meisten - 
europ~ischeli L~ndern a n g e b a u t . . . " .  Darauf beziehen 
sich die Angaben bei anderen Soften, wie z. B. : ,, looo- 
Korngewicht - -  Etwa 3 g schwerer als Kenia" oder: 
,,Diastatische Kraft  - -  I-I6her als Kenia". 

Jede der 38 Sortenbeschreibungen ist ganzseitig dutch  
drei Abbildungen erg~inzt, die eine Nhre und ein Korn 
sowohl yon der IRficken- als auch yon der Bauchseite 
wiedergeben. Hierbei ergibt sich die Frage, ob die an sich 
meisterhaft hergestellten und reproduzierten Photos den 
ihnen zugedachten Zweck wirklich erftiHen k6nnen. Die 
morphologischen Unterschiede zwischen den Sorten sind 
doch vielfach so feting, dab man sie, wenn tiberhaupt, 

auch auf noch so guten Abbildungen einzelner -4hren und 
K6riier eben nicht erkennen kann. Durch nicht zu ver- 
meidende subjektive Abweichungen yon der Norm bei 
der Answahl der abzubildeiiden ~hren und K6rner sowie 
dutch  ebenso nicht ganz zu vermeidende geringftigige 
Variationen in der Aufnahmetechnik entstehen h~ufig 
viel gr6Bere, scheinbare Unterschiede. 

F. Scholz, Gaterslebe~. 

BUISHAND, TJ.: Standruimte van Stamslabonen voor machinale 
Pluk. (8tandraum bei Buschbohnen for maschinelle Pfl0cke,) 
~ededeling Nr. 13. Alkmaar: Proefstation voor de 
Groenteteelt in de volle Grondin  Nederland 1959. 12 S., 
I Abb., 3 Tab. hfl. o,75. 

Der Buschbohnenanbau wird durch die Entwicklung 
der Bohnenpflfickmaschine in seiner Bedentung ver- 
st/irkt. Der Pflfickpreis wird hierdurch sehr niedrig 
gehalten, weshalb die Konservenindustrie besonders stark 
an der maschinellen Pflficke interessiert ist. 

1956 wurden erstmalig mit  einer in den USA ent- 
wickelten Maschine Versuche angestellt. Diese Maschine 
hat den Nachteil, dab sie sehr schwer und an eine starre 
Arbeitsbreite yon 80 cm gebunden ist. 2 Reihen werden 
gleichzeitig geerntet. Eine Neuentwicklung in Holland 
besitzt diese Nachteile nicht mehr. 

Bei den 2jXhrigen Pflfickversuchen mit  dem n e u e n  
Modell konnte als gfinstigste Reihenentfernung 6o cm 
festgestellt werden. Bei einer einmaligen Ernte wurden 
zwischen Maschinenpflficke nnd Handpfliicke keine nen- 
nenswerten Ertragsunterschiede beobachtet. Sorten mit  
straffem aufrechtem Wuchs sind besonders f fir die 
maschinelle Pfliickmethode geeignet. 

Fabig, Quedli~b~.lrg. 

9. Colloquium der Gesellsehaft for Physiologische Chemie am 17./19, 
April 1958 in Mosbach/Baden. Chemie der Genetik. Berlin/G6t- 
tingen/Heidelberg: Springer 1959 173 S., 61 Abb., 17 Tab. 
Brosch. D M  28,60. 

Unter dem zugkr~iftigen, sachlich allerdings nicht ganz 
befriedigenden Titel ,,Chemie der Genetik" werden die 
Vortr~ge vorgelegt, die 1958 beim 9. Mosbacher Collo- 
quium gehalten wurden. Im Mittelpunkt des ersten Teiles 
steht die Analyse des Zellkerns, w/ihrend der-zweite Tell 
des Colloquiums sich mit der Genetik der Mikroorganis- 
men besch~ftigt. 

H. IRis (Madison, USA) berichtet in seinem Beitrag 
,, Die Feinstruktur des I(erns w~hrend der Spermiogenese" 
fiber Untersuchungen, in denen chemische Analyse und 
Elektronenmikroskopie kombiniert wnrden, um den Auf- 
b a u d e r  Fibrillen zu kl~iren, aus deneii die Chromosomen 
bestehen. G. SIEBE~r (Mainz) stellt die wichtigsten bio- 
chemischen Ergebnisse zusammen, die fiber den ,,Zell- 
kern der somatischen Zelle" yon Sgugetieren erhalten 
wnrden, lJber ,,Cytochemische Untersuchungen an ba- 
sischen IZernproteinen w/ihrend der Gametenbildung, 
B e f r n c h t u n g  und Entwicklung" berichtet M. ALbERt 
(Berkeley, USA). An diese Vortr~ge anzuschliel3en ist 
der voii J. WALD~NSrRS~ (~ialm6, Schweden) fiber ,,Ge- 
netische Kontrolle der Eiweigsynthese", der genbedingte 
Stoffwechsel- und Strukturanomalien beim Menschen 
behandelt. 

In dem Tell fiber Genetik der Bakterien und Phagen 
gibt A. WaC~ER (Berlin) eine Zusammenfassung tiber 
,,Bakterien-Transformation". (Man wtinschte, dab die 
Namen der Gattungen Diplococcus und Escherichia, mit 
denen in den beschriebenen Versueheii gearbeitet wurde 
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wenigstens einmal ausgeschrieben worden w~ren, zumal 
sieh die vorliegende Ver6ffentlichung an einen gr6Beren 
Leserkreis wendet.) F. tIAUDEWITZ (Tfibingen) gibt ein- 
leitend eine tibersichtliche Darstellung der bet Bakterien 
m6glichen Methoden, genetische Informationen yon ether 
Zelle in eine andere zu fibertragen (Transformation, l~e- 
kombination yon Lineomteilen im Verlaufe parasexueller 
Vorg~nge, Transduktion), um anschliel3end die ,,Trans- 
duktion" eingehend zu schildern. Zum AbschluB disku- 
tiert W. WmDEL (Tfibingen) ,,Einige Probleme der Pha- 
gengenetik", und zwar u. a. die M6glichkeit, genetisehe 
Elementareinheiten mit  Nucleotideinheiten meBbarer 
L~nge in Beziehung zu setzen, sowie Probleme um den 
Vorgang der Vervielf/tltigung der genetischen Substanz 
yon Phagen. 

Die VerSffentliehung der Mosbacher Vortr~ge des 
Jahres 1958 ist lebhaft zu begrfil3en. Von bekaunten Fach- 
leuten wird ein lJberblick fiber den derzeitigen Entwick- 
lungsstand ihres Spezialgebietes gegeben. Das ist gerade 
ffir die diesmal behandelten Gebiete, die in rascher Ent-  
wicklung begriffen stud, sehr nfitzlich. Erfreulich ist auch 
die Wiedergabe der Disknssionsbemerkungen. Sie er- 
g/inzen sehr gut das in den Vortr~gen Gebotene und stellen 
exisfierende lV[einungsverschiedenheiten klar heraus. Die 
Darstellung ist allgemein verstgndlich; das handliche 
Bfichlein ist daher allen denen zu empfehlen, die an Fra- 
g e n d e r  Vererbungsforschung interessiert sind und sich 
Informationen aus erster Hand wfinschen. - -  Ein niedri- 
gerer Preis wfirde die Verbreitung des Buches wahrschein- 
lich noch stark erh6hen. Hagemann, Gatersleben. 

DreiSig Jahre ZiJcMungsforschung. Zum Gedenken an Erwin 
BAUR. Herausgegeben yon Prof. Dr. W. RUDORF, Schrift- 
leitung Dr. M.-L. BAERECI<E, Stut tgart :  Gustav Fischer 
1959. 241 S., 116 Abb. Geb. DM 27,--. 

Am 2. Dezember 1958 j~hrte sich zum 25. Male tier 
Todestag yon ERWIN BAUR, des Begrfinders der deutschen 
Ziichtungsforschung. Vom Weiterleben seiner Lebens- 
arbeit soil der vorliegende Band, der vom Direktor des 
Max-Planck-Insti tuts ffir Zfichtungsforschung und eini- 
gen Schtilern B~uRs zusammengestellt wurde, Zeugnis 
ablegen. Aus der kurzen Einlei tung des Herausgebers, 
die den Lebensweg ERwI~ BAU~S, die Entstehungs- und 
Entwieklungsgeschichte des Mfincheberger Inst i tuts  schil- 
deft, kann man ermessen, unter welch schwierigen Be- 
dingungen ERW~ B~ua seine Pioniertat  vollbracht hat. 
In  dem folgenden ersten Abschnitt  des Buches wird die 
genetische Grundlagenforschung behandelt. Die viel- 
i~ltigen Arbeiten am Gartenl6wenmaul Antirrhinum 
ma/us werden in sieben einzelnen Aufs~tzen yon den 
jetzigen Bearbeitern dargestellt. Der Mutationsforschung 
sind zwei weitere Kapitel fiber Gen- und Chromosomen- 
mutat ionen und colehizinindnzierte Genommutationen 
gewidmet. Daran schlieBen sich die Kapitel  tiber Plasma- 
vererbung bet Epilobium und Cytologie sowie tiber Art- 
und Gattungsbastardierung bet verschiedenen landwirt- 
schaftlichen nnd g~rtnerischen Kulturpflanzen an. Die 
im zweiten Abschnitt  kurz behandeIten entwicklungs- 
physiologischen Untersuchungen sind den Problemen 
der Photoperiodizit~t gewidmet. In  dem sich anschlie- 
Benden Abschnitt  fiber chemisch-physiologische Unter- 
suchungen wird auf die entwickelten Auslesemethoden 
ffir die Pflanzenzfichtung und die Untersuchungen fiber 
die Variabilit~t chemischer Merkmale eingegangen. 
Grundlagen der Resistenzzfichtung werden im vierten 
Abschnitt  abgehandelt. Der ifinfte und umfangreichste 
Tell des Buches ist den Ergebnissen der Zfichtungsfor- 
schung an Kulturpflanzen vorbehalten. Die Erfolge und 
Probleme der Arbeiten an Getreide, K6rnerleguminosen, 
Knollengew~chsen, 01pflanzen, Futtergr~sern, Futter-  
leguminosen, Fruchtgemfisen, der Gartenbohne, den 
Arzneipflanzen, dem Baum- und Strauchbeerenobst 
und den Erdbeeren werden in je einem Kapitel  dar- 
gestellt. SchlieBlich sind noch den Ergebnissen der 
Zfichtungsforschung an Reben, Faserpflanzen und Forst- 
pflanzeft besondere Biapitel gewidmet. Das rnit zahl- 
reichen Abbildungen ausgestattete Buch gibt den Fach- 
lenten und alien Interessierten des In- und Auslandes 
einen guten Oberblick fiber die in den letzten 3o Jahren 
geleistete Forschungsarbeflc des ERWIN B~UR-Instituts, 
das jetzt  in K/31n-Vogelsang seinen Sitz hat. Ein  aus- 
ffihrliches Literaturverzeichnis erm6glicht dem Inter-  

essierten ein tieferes Eindringen in Spezialgebiete. Ill 
fast allen Kapiteln des Buches st6Bt man auf den Namen 
ERWlN BAUR. Viele noch heute intensiv bearbeitete 
Gebiete der Grundlagen- und Zfichtungsforschung des 
Inst i tuts  gehen zurfick auf seine Anregungen nnd Ideen. 

M. Zacharias, Gatersleben. 

18. 4ahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft fiir Vererbungs- 
forschung ~ Soci6t6 Suisse de G6n6tique (S. S. G.), herausgegeb, v. 
~u ]~RNST-SCtlWARZENBACH, Zfirich. Zfirich: Art. 
Ins t i tu t  Orell Fiissli 1958. 116 S. mit  zahlr. Abb. u. Tab. 
Brosch. ca. 18 frs. 

Der 18. Jahresberieht der Schweizerischen Gesellschaft 
ffir Vererbungsforschung enth~ilt wieder wertvolle Refe- 
rate und Mitteilungen auf den verschiedensten Gebieten 
der Genetik. - -  Hervorzuheben ist das umfassende Refe- 
rat yon E. O•I-ILER, Lausanne, fiber die Cytogenefik der 
Getreidearten, insbesondere des Tribns Hordeae (S. 1 bis 
32). Das umfangreiche Gebiet ist tibersiehtlieh gegliedert 
und nnter  Berfieksichtigung der vermuteten nnd durch 
die Forschung der letzten 20 Jahre (das Literaturverzeich- 
nis berfieksichtigt etwa diese Zeitspanne) gut gesicherten 
Verwandsehaftsverh~ltnisse behandelt. Instruktive Dia- 
gramme und 7 Tabellen fiber die systematische und cyto- 
genetische Einteilung der Triticum-, A egilops-, Secale-, 
Agropyron-, Hordeinae-Gruppen erm6glichen einen ra- 
schen Uberblick, der erg~inzt wird durch Aufstellungen 
tiber die Gattungsbastarde der Triticinae und durch die 
Amphidiploidie der Hordeae . -  Die Drosophila-Genetik 
wird in einer Reihe yon Aufs~tzen behandelt. So berichten 
BARmOZZI und PASgUALE fiber die Rolle des Cytoplasmas 
bet der Erzeugung yon melanotischen Pseudotumoren. 
Ihre Befnnde lassen sich entweder als Effekt einer cyto- 
plasmatischen Hemmung der freien Nfendelspaltung oder 
als eine noch unbekannfe Form der Einwirknng des Plas- 
mas auf die Chromosomen deuten. CHEN, Zfirich, bringt  
weitere Befunde zur Stoifwechselphysiologie der Mu- 
tante Letal-Meander, deren EiweiB-Umsatz gest6rt ist. 
Die letalen Meander-Larven verm6gen noch freie Amino- 
s~iuren, die in die Leibesh6hle injiziert wurden, auszu- 
nutzen. - -  H. ULRICI-I berichtet tiber die Fortsetzungen 
seiner strahlungsgenetischen Untersuchung an Droso- 
phila-Eiern. Er erhielt nach Eibestrahlnng yon frisch 
abgelegten befruchteten Eiern (Zygoten-Bestrahlung mit  
looor) eine Mufationsrate yon 6,6%, d.h.  eine fiberra- 
schend hohe Mutationsrate, da ffir looor  pauschal 3% 
bet Spermabestrahlung angenommen wird. Es wird eine 
besondere Mutationsbereitschaft bes%immter Stadien der 
Gameten-Entwicklung diskutiert und auf die Bedeutung 
der Ergebnisse ffir die Einsch~Ltzung der Erbsch~idigungs- 
gefahr hingewiesen. - -  MARG. NARBtgL-HoFsTETTER, Lau- 
sanne, kl~rte das Schicksal der Polzellen bei der Psychide 
Lu//ia, die sowohl Ms normale bisexuelle Form, als au :h  
als pseudogamefische und als parthenogenetische Form 
vorkommt. 

Eine sehr interessante Studie tiber Merkmalsph~Lno- 
kopien bei australischen Prachtfinken teilt  H. STEINER 
mit. Er weist Beziehungen zwischen Pigmentbildung und 
Vitamin D auf. Er versucht, die Erscheinung yon inter- 
spezifisehen Ph~tnokopien zu erklXren, die bei Finken in 
der Gefangenschaft und bei Artbastarden 6fters beob- 
achtet wurden. Nach STEI~ERS Ansicht wird das beiden 
Arten ,,inh~rente, sich wieder manifestierende Merkmals- 
muster der gemeinsamen Stammart  ph~Lrmkopiert." 

Einen relativ breiten Raum nehmen Referate aus der 
Humangenetik ein. So die Zusammenstellnng yon P. E. 
BECKER, GSttingen, tiber die Genetik der Muskeldystro- 
phien (S. 32--52). Ant Grund eingehender Literatur- 
studien und eigener Erhebung glaubt er, mindestens 6 
verschiedene genetische Typen annehmen zu mfissen. 
Bei allen Formen der Muskeldystrophie sind die Ver/tnde- 
rungen am Mnskel selbst die gleichen, jedoch gibt es For- 
men, die entweder zuerst die Schultergfirtelmuskutatur 
oder die Htii tmuskulatur befallen, ferner Formen mit  
dominantem, rezessivem und geschlechtsgebundenem 
Erbgang. 

Weiter wird behandelt die Erblichkeit der starken Myo- 
pie nnd der NetzhautablSsung (CUENDET und Mitarbeiter) 
und yon KLEIX und Mitarbeitern eine Familie mi% Albi- 
nismus des Auges. Die I~onduktorinnen sind an Ver~nde- 
rungen des Augenhindergrundes zn erkennen. 

P. Hertwig, Halle/S. 
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KRAHL-URBAN, JOACHIM: Die Eichen. Forstl. l~{onographie 
der Traubeneiche lliid der Seieleiche. Hamburg-Berlin:  
Paul Parey 1959. 288 S., 11o Abb. Geb. DM 48, - .  

Zeiteii iibersearker Abnutzung der W~lder bedeuten 
stets eine Gefahr ffir die lallgsam zu eiiier spleen Hiebs- 
reife heranwachselldell Holzareen. Dieser Gefahr, wirt- 
schaftlich llnd wissenschaftlich vernachl~tssigt zu werden, 
uneerliegen auch die Eichen. Die Monographie roll 
KRAaL-URBAN seellt die biologisch-0kol.ogische und wire- 
schafeliche Bedeiitllllg der Traubeneiche uiid der Stiel- 
eiche erneue unter  Beweis. Al l /Grund  3ojghriger prak- 
tischer Erfahrllng llnd uneer Auswertung eigener Ver- 
suche wird der Stand uiiseres derzeitigen Wissens fiber 
diese t tolzarten ftir die Forstpraxis zusammellfassend 
dargestellt und werden dartiber binaus eine Reihe wissen- 
schaffilicher Ergebnisse behandelt ulld offelle Frageii 
allfgerissen. So wird das Buch ftir den Praktiker wie 
ftir den ~Vissellschaftler in gleicher ~5reise interessant 
IIlld aufschllli3reich. 

Nach einem wald- und forstgeschiehtlichen IJberblick 
tiber die llaefirliche Ansiedluiig der Eichen lliid ihre 
Rolle yon der Frtihzeit bis znr Gegenwart wird die 
angenblickliche Verbreitllllg und wireschaftliche Bedell- 
tung der Eichell er6rtert. Einen breieen Ranm llimme 
in dem Buch die Behandlung der Biol0gie der Eichen 
ein, wobei eingehend die Unterschiede der Eichell-Arten, 
Rassenbildullg, Provenienzversuche, I(reuzungen, An- 
sprtiche an Klima, Wasser, Licht llnd Boden, sowie die 
Lebenserscheinungen des Eichenwaldes, vielfach unter  
Kurzdarstellung der einschligigell Ver6ffenelichungen, 
er6rtere werden. Besoiideres Leben gewiiillell diese 
Ausftihrungen dutch die Auswertung der vom Verfasser 
eingeleieetell Proveniellzversuche. t~ei der durch den 
Umiang des Buches gegebellell Besch:r~nkung mul3ten 
dabei manche Abschnitee stark gektirzt werden. Bezfig- 
lich der Ausffihrungen fiber die Eicheiiwaldtypen er- 
scheint das bedauerlich. Die IIllr seichwortareige Behand- 
lung der Krankheiten nnd Sch~den biotiseher uiid 
abiotischer Are ise gerechefertigt. Im allgemeinen ist 
die Auswahl der Kfirzungen richtig getroffen, so dab ein 
eindrucksvolles Bild der Biologie der Eichen geboten 
wird. - -  Eewa die H~lfte des Buches ist dem Eiehen- 
waldbau gewidmee, der alles Wissenswerte fiber die 
Betriebsareen, Rein- ulld Mischbest~Lllde, Bestalldes- 
erziehung und Bestandespflege, sowie die nattirtiche 
Verjfillgullg und die kiinseliche Bestandesbegrfindullg 
enth~tlt. Ein ftir die Forstpraxis wichtiger Abschnitt  
tiber dell Eillschlag, die Allshaltung und den Verkauf 
yon Starkeichen schliel3t das Bllch ab. 

483 Hinweise auf einschl~gige deutschsprachige Lieera- 
tur  ulld 299 Schrifttumshinweise auf Eichen-Arbeiten 
des Auslandes vornehmlich aus dem europ~ischen Raum 
erh6hen den praktischen ulld wissenschaftlichen Were 
des t311ches, das sich auch durch seine klaren Abbitdungeii 
empfiehlt. 

Natnrgem~tB muB eine solche Monographie vieles Be- 
kanllee wiederholen. Hierill liege .ii. a. aber ihr zu- 
sammenfassender Were. Im vorliegenden Buche werden 
auch diese Darstellungen bekannter  Tatsachen dadurch 
interessant llnd einpr/igsam, dab sie vielfach nach Ur- 
sache und V~rirkung behandele sind. Sehr delltlich wird 
der sicher auch kfinftig hohe wirtschafeliche Nutzen des 
Eichenwertholzes betont und statistisch ullter Beweis 
gestellt. YVertvoll sind dabei die nachdrticklich erhobenen 
Forderllngen nach nnabdinglichen waldbaulichen Mal3- 
nahmen, die zu diesem Ziel ftihren. Ftir die Forst- 
pflanzenzfichtung enthXle das Buch Allregullgen fiber die 
Methodik bei Herkunfesversuchen und wichtige Hinweise 
fiber das Bestehen und den wirtschaftlichen Were yon 
Eichenrassen, sowie die dallach geboeene Beachtuiig der 
Herkunftsfrage - -  lind u .E .  auch des immer wieder 
yon der Forstpraxis vernacht/issigten Herkullftsllach- 
weises (!). - -  Zuzustimmen ise der vorsicheigen Beur- 
teilung des Werees roll Samenplantagell bei Eiche und 
der Resisteiizztichtung gegen Wickler. --- Mit dem Satz, 
dab ,,dutch dell Allbau der richtigell Rasse der Eichen- 
belMeb so wesentlich verbessert werden kann, dab er 
gegentiber der gegemv/irtigen Situation in v/311ig IIeuem 
Lichee erscheinen mug", ist der Weft  der Forschuiig auf 
diesem Gebiee in aller Deutlichkeit ausgedrticke. Die 
Eichen-Monographie yon KRAt~L-UR~ ist als wichtige 
Arbeitsgrundlage beachtlichl K. Wuttky, Ga~ersleben. 

MOHLE, E.: Kartei f~r Pflanzenschutz und $ch~idlingsbekimpfung. 
7. Lieferung. Leipzig: S. Hirzel Verlag 1959. 45 Tar. 
Brosch. DM 9,--.  

Die vorliegende Lieferung umfal3e 45 KarteikarLell. Dar- 
unter befinden sieh die Bestimmungseabellen ffir Krank- 
heiten uiid Sch~dlinge der Ackerbohne, der Brombeere, 
der Erbse, der Gartenbohne, der Himbeere, der Johannis- 
beere, der Lupine, der Sollnenblume ulld der Stachelbeere. 
Im einzetnen werden behandelt die Blatt iallkrankheit  der 
Johannisbeere und der Seachetbeere, Blatel~Luse an Beereii-, 
Stein- und Kernobse, die Rostpilze an Bohne, Erbse und 
an Obsegew~chsell, die Brennfleckenkrankheiten an Bohne 
und Erbse, ErbsenblaseiifuB sowie Erbsenkhfer und Ver- 
wandee, Erbseiimehltau, Erbsenwickler, Erbsengall- 
miicke, die Fettfleckenkrankheit der Bohne, der Gareen- 
laubk~fer, die Blattfleckenkrallkheieen der Gr~ser, 
Hexenbesell, die Himbeer- und Johannisbeergtasfltigler, 
HimbeerkXfer und Himbeergallmficke, die Johallnisbeer- 
motee, der KohlgaIlenrtil31er, die Lupinenbr/tune und 
-schfiete, Miniersch/iden und MinierschXdlinge, das Rueen- 
sterben der Himbeere, Saatenfliegen, der Schattenwickler, 
die Stachelbeerblattwespe und der Stachelbeerspanner, 
der Seachelbeermehltau, die St. Johallniskrankheit der 
Erbse, Unkr~uter sowie Unkrautbek~mpfung, Wanzen, 
die Weigfleckenkrankheit der Birne und der Erdbeere, 
die Wurzelbr~une und die Welkekrankheit der Lupine 
sowie die Virosen der Legumillosen ulld der Obstge- 
w/ichse. - -  Art  der Darstellung sowie Darstellung der 
Nrankheitsbilder lehnen sich frtiheren Vorbilderll an, wo- 
bei die SchwarzweiBwiedergabe der Abbildungen immer 
wieder gewisse Begrenzullgsmihgliehkeiten der realen 
Wiedergabe erkenllen 1/tl3t. Mie der Wiedergabe yon 
Literaturallgabell wird sparsamer verfahren, als dem 
interessierten Leser lieb seill dtirfte, auf einzelnen Kareen 
vermiBt man tiberhaupt Hinweise auf entsprechende 
Lieeratur. Die Darstellung eiitspricht im wesentlichen 
den derzeitigen Erkenntnissen, woran auch die Tatsache 
llichts /~ndert, dab man in einzelnen Fhllen anderer An- 
sicht als der Verf. zuneigen kanii. Niche gesichert er- 
scheint die Angabe, dab der Tabakblasenful3 (Karee E 6) 
die Virell der Strichelkrankheit der Erbse und des Spinat- 
mosaiks (identisch mie dem Virus des Rtibenmosaiks) zll 
fibereragen vermag. Es erscheint auch llicht zutreffend, 
dab als das in erster Linie ins Auge fallende Symptom des 
Lupinenmosaiks (KarLe L 9) mosaikareige Fleckungen 
anzusehen silld, da die weitgehende Reduktion der Blatt- 
spreite in Form einer Blaetverschm~Llerung wesentlich 
charakteristischer zu sein pflegt. Aufzugreifen ist der 
Vorschlag des Verf., zukfillftig davon abzusehen, yon 
einer St. Johanniskrankheie der Erbse (Karte S 56) zu 
sprechen, da es sich hier um einell ~omplex handelt, der 
in seine Einzelkomponenten aufzugliederll w~re. Nur 
wenig den deutschen Verh~ltnissen entsprechend ist die 
Darstellung tiber die Erdbeervirosen (Karte V 5). Hier 
sind es ill Deutschlalld in erster Linie niche persiseente 
Viren und auch die Rolle yon Pentatrichopus /ragae/olii 
als Vektor ist llicht eindeutig umrissen, so kommt dieser 
Vektor in Teilen der Bundesrepublik und im gesameen 
Gebiet der DDR niche vor, wobei hier an seine Stelle 
Acyrlhosiphon pelargonii spp. rogersii trite. Eine diesbe- 
ztigtiche Arbeit wird zwar ill der Literatur aufgeftihre, 
jedoch ihrem Inhale nach niche im Text erwghnt. Auch 
beztiglich der Wgrmeeherapie wgre einschrgllkend zu er- 
g~llzen, dag nicht alle an der Erdbeere auftretenden Viren 
einer solchell Therapie zug/~nglich sind. Auf der Karte 
V 5 a  (Viruskraiikheieen der Obstgew~chse II) ist auf 
2 Druckfehler aufmerksam zu machen. So mug es dort 
sour cherry necrotic (niche necrotis) ring spot virus heiBen 
und state Kartenetikett  ist Markelletikett zu setzen. - -  
Die vorliegende Lieferung wird die bisherigen Lieferungen 
wirksam erg~nzen uiid damit imlmer mehr zum Rtisezeug 
derjenigen werden, die im praktischen Pflanzensehutz- 
diense eine ersee Orieneierung anstreben oder sich als 
Zfichter u. a. um eine Diagnose eines Krankheies- bzw. 
Schadbildes bemiiheii. M. Klinkowski , Aschersleben. 

REIMER, LUDWIG, Elektronenmikroskopische Untersuchungs- 
und Priiparationsmethoden. ]Berlin/GOttingen/Heidelberg: 
Springer-Verlag 1959. 3oo S., ~35 Abb., 2o Tab. Geb. 
DM 58,--. 

Die Fachliteratur der Elekeronenmikroskopie, welche 
heuee ftir eine Reihe gallz verschiedener Forschungszweige 
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ein maBgebliches Attr ibut  darstellt, ist ill relativ kurzer 
Zeit zu eilter auBerordentlichen Fiille angewachsen. So 
verschiedenartig die Aspekte auch sein m6gen, unter  
welchen eine Besch~ftigung Illit der Elektronenmikrosko- 
pie erfolgt, hinsichtlich der Pr~parationstechnik ergebell 
sich fiir die Praktiker aus allen Anwendullgsbereichen 
viele gemeinsame Gesichtspunkte. Da in der Elektrollen- 
mikroskopie der Kellntnis der Arbeitsverfahrell beson- 
deres Gewicht beigemessen werden mug, erscheint es yon 
vornherein sehr verdienstvoll, dab sich der Autor der 
Miihe unterzogen hat, ihre Arbeitsmethoden auf breiter 
Grundtage in Buchform zusammengestellt zu haben. 

Das vorliegende Werk spiegelt praktisch dell derzei- 
tigell Stand der elektronenmikroskopischen Unter- 
suchungs- ulld Prgparationsteehnik wider. Es besitzt 
dell Charakter eines fiir den Praktiker vereinfachten 
Handbuches, das vor Mlem auch dem Nichtphysiker als 
Einfiihrung in die wichtigsten Gesetzm~13igkeitell der 
Elektronelloptik dienen kann. In seinem ersten, den 
Untersuchungsmethoden vorbehaltenen Tell behandelt  
das Buch die Orundlagen der Elektronelloptik (Strahl- 
erzeugung, Bildfehlerentstehung usw.), die Entstehung 
des Bildkontrastes, die Elektronenbeugung und Bildauf- 
zeichllung in einem Umfange, wie es zum Versff, tlldnis der 
Wirkungsweise und zum praktischell Gebrauch des Elek- 
tronenmikroskopes erforderlich ist. Hier werden auch 
besonders ausffihrlich praktische Fragen, wie Vergr613e- 
rungsbestimmung, Korrektur des Astigmatismus, Testen 
des AufiOsullgsverm6gens ulld Pr~tparatver~nderultgen 
ullter ElektronenbeschuB, er6rtert. 

Der zweite Teil des Buches vermit tel t  ill 13 z. T. reich 
untergliederten Kapiteln einen ausgezeichneten Uber- 
blick tiber die verschiedelten Pr~parationsverfahrell. Ftir 
den Biologen sind yon besonderem Interesse die Ab- 
schnitte fiber Herstellung und Eigenschaften yon Tfiiger- 
folien, Hochvakuum- und Aufdampftechnik, Oberfl~chen- 
abdrticke, Schr~gbeschattung, Zielpr~paratien sowie fiber 
Fragmentat ion und Untersuchung yon Homogenisaten. 
Besonders ausffihrlich werdell die Probleme der Fixie- 
rung, tier Nachkolttrastierultg, tier Gefriertrocknung, der 
Einbet tung sowie tier Ultramikrotomie behandelt. Einige 
Standardverfahren der Fixierung und Einbet tung werden 
aufgeftihrt. Dank seiner Vollst~ndigkeit wird das Buch 
aueh dann seinen Platz in der Fachli teratur behaupten, 
wenlt die Entwicklung einzeiner Techniken weiterge- 
gangell ist. Die Auswahl tier fiber 7oo Literaturzitate - -  
jeweils am Schlug der betreffendell Kapitel  a u f g e f t i h r t -  
wurde so getroffen, dab sie als Ausgangspunkt ftir ein 
weiteres Literaturstudium dienen k6nnen. Ein  Bezugs- 
quellennachweis wird in vielen F~llen die Beschaffung yon 
Zubeh/3r ftir die elektronenmikroskopische Preparation 
erleichtern. Das Buch erfreut durch fibersichtliche, klare 
Gtiederung und anschauliche Darstellungsweise. Es ver- 
dieltt das Interesse aller elektronenmikroskopisch arbei- 
tenden Wissenschaftler, weil es dem Verf. gelang, auf 
relativ engem Raum dem Leser eine erstaunliche Ftille 
yon praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisselt zu 
vermitteln. Das Buch wird aber auch all jenen wertvolle 
Dienste leisten, die sich zun~chst tiber die M0glichkeiten 
ether Anwendung der Elektronenmikroskopie fiir ihre 
spezielle Problemstellullg zu informieren wtinschen. 

tt. Mi~ller, Jena. 

STEINER, P., und W, GRUgH, Zur "roxikologie der Insektizide. 
Literaturtibersicht. 1. Teil: Dien-Gruppe. Berlin: Ver- 
lag Paul Parey (Auslieferg.) 1959. 118 S., 42 Tab. Brosch. 
DM 9,7 o. 

Vff. beriehten in einer Literaturtibersicht tiber die toxi- 
kologischen Daten tier hydroaromatischen Halogenkoh- 
lenwasserstoff-Insektizide Aldrin, Dieldrin, Endrin, Iso- 
drin, Chlordan, Heptachlor und Hexachlorcyclopenta- 
dien. Die iibersichtliche Gliederung des umiangreichen 
5{aterials ist wie folgt untertei l t  worden: Name des Insek- 
tizid-Wirkstoffs (Handelsname), chemische Bezeichltung 
(Beilstein-USA- u. br i t ische Nomenklatur), Summenfor- 
mel (in ebener und r~umlicher Darstellung), physikalisch- 
chemische Daten (MG, Fp, Kp, Dampfdruck, Kristall- 
form, Geruch, L6slichkeit ill verschiedenen L6sungsmit- 
telll; z. T. sowohl fiir das chem. reine als aueh flit das 
technische Produkt), Anwendung gegell Pflanzenseh~d- 
linge; Toxizit~t Ifir S~uger: akute ultd chronische orale 

und cutane Toxizit~t und Injektions- bzw. Illhalatiolls- 
Toxizit~t fiir Ratten, M~tuse, Meerschweinchen, Kanin-  
chell, Hunde, Schafe, K~ilber, Ktihe usw. Toxizit~t iiir 
V6gel (Haushuhn, Taube, Pute, Wachtel, Fasalt usw.) 
ulld Fische; Pharmakologie (Wirkungen auf die verschie- 
densten Organe) und Bioehemie (Wirkungen auf ver- 
schiedene Fermellte, Hormone, die Atmung usw.); Spei- 
cherung und Ausscheidung; Pathologie (~ugere sowie 
innere anatomische und histologische Vergiftungserschei- 
nungen und eine Sammlung yon repr~sentativen Vergif- 
tmagsf~llen beim Menschen), GegenmaBnahmen bet Ver- 
giftungen, RtickstXnde auf zahlreichen Kultnrpflanzen 
und im Boden (die Riickst~nde im Fleiseh, Eiern, Milch 
und anderen tierischen Erzeugnissen sind z.T. in den 
Kapiteln ,,Speicherung und Ausscheidung" enthalten); 
Toleranzwerte (maximale erlaubte Rtickstandsmengen in 
Nahrullgsmitteln sowie maximale Arbeitsplatzkonzentra- 
tionen) und Karenzzeiten (Zeitdauer ill Tagell vom Ter- 
min der letzten Anwendung bis zur Inverkehrsetzung; es 
werden USA-Gesetze sowie die Empfehlungen anderer 
L~inder referiert) ulld Geschmacksbeeinflussung. Die in 
knapper und nahezu aui den ersten Blick fibersehbarer 
Form gehaltenen Angaben, die h~ufig tabellarisch Iest- 
gehaltell werden, gebelt dem Landwirt, G~rtner, Forst- 
wirt, Biologen, Mediziner (auch Gerichtsmediziner), Phar- 
makologen und Chemiker wertvolle Angaben tiber ein 
aktuelles Gebiet, die er sich sonst llur in mtihevoller Lite- 
ratur-Kleinarbeit  besorgen mfifgte und tiber das llach 
beiden Extremen hill z. T. unveralltwortliche ulld tenden- 
zi6se Schriften existieren. Das Erscheinen weiterer Teile 
dieser Arbeit wird sicher yon eiltem breiten Kreis Inter- 
essierter begriiBt werden. E. Heinisch, Klein-Machnow. 

STUBBE, HANS: Einige Ergebnisse der Mutationsforschung an 
Kulturpflanzen. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie 
der Wissenschaftelt zu Berlin, K1. f. Medizin, Jg. 1959, 
Mr. 1. Berlin: Akademie-Verlag. 32 S., 8 Abb. Brosch. 
DM 2,20. 

Dieser Bericht ist der Abdruck eines Vortrages, ge- 
halten in der PIenarsitzung der Deutschen Akademie der 
Wissenschaiten zu Berlin am 18. Dezember 1958. Der 
Autor, der als einer der ersten die groBe Bedeutung der 
durch MULLER entdeckten mutagenen Wirkung ioni- 
sierender Strahlen ffir die angewandte Forschung er- 
kannt  hatte, begann bereits vor etwa 3o Jahren mit  aus- 
gedehnten Mutatiollsversuchen an Antirrhinum nlld wies 
auf Grund der bier gewonnenen Erfahrungen immer 
wieder auf die sich der Pflallzenztichtung bietenden 
llenen M6glichkeitell bin. Seit langem geplante gr613ere 
Versnche an Knlturpfianzen konnte er zusammen mit  
seinen Mitarbeitern erst ilach Kriegsende im Ins t i tu t  
ftir Kulturpflanzenforschung ill Gatersleben aufnehmen. 
Die angewandte Mutationsforschung hat in Ietzter Zeit 
auf der ganzen Welt grogen Aufschwung erfahren. Es 
hat  sich gezeigt, dab mit  tliKe der experimentellen 
Mutationsausl6sung wertvolle neue Formen landwirt- 
schaftlicher und ggrtnerischer Kulturpfianzelt sowie 
industriell gellutzter Mikroorganismen erzeugt werden 
k6nnen. Der Antor gibt einleitend einelt kurzen Ober- 
blick tiber dell internationalen Stand und geht dann 
n~Lher auI die an sehr reichhaltigem Material durchgefiihr- 
ten R6ntgenmutationsarbeiten seines Inst i tnts  ein. Er 
berichtet z.B. yon interessallten Ulltersuchungen fiber 
Tomatin und andere Alkaloide mit  HiKe yon Tomaten- 
mutanten.  Bet Gerste wnrden standfeste, nacktkSrnige, 
glattgrannige, eiweiBreiche und andere zfichterisch weft- 
voile Mntantellst~m.me entwiekelt, bet der Sojabohne 
insbesondere Irtihreife Mutanten ulld solche, die bet 
niedrigeren Temperaturen keimen und daher frtitler aus- 
ges~tt werden k6nnen als die bisher bekanllten Formen. 
Beim Weigen Klarapfel koltnte die VOlt den Ztichtern 
seit Jahrzehnten vergeblieh gesuchte rot gef~Lrbte Frucht  
mit hoher HXufigkeit als induzierte Mutation gefunden 
werden. Dem Zfichter VOGEL, Quedlinburg, ist es dutch 
Einkreuzung der einstellgligen, abet in der Blfitenregion 
stark gest6rten Antirrhinz~m-Mutante eramosa in andere 
Sorten gelungen, Neuztichtungen zu schaffelt, bet denen 
die erwfinschte Einstengligkeit und Hochwfichsigkeit er- 
halten bzw. verbessert ist, die Blfitendeformationen j e- 
doch normalisiert sind. F. Scholz, Gatersleben. 


