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BUCHBESPRECHUNGEN 
Actes du Deuxi6me r Scientifique Internationai du Tabac 
Juin 1958. Bruxelles: F6d6ration Belgo-Luxembourgeoise 
des Industries du Tabac 1959. 825 S., rail zahlr. Abbil- 
dungen u. Tab. bfrs. lOOO,--. 

Im Rahmen der Weltausstellung 1958 land vom 9. bis 
15. Juni  in Brfissel der 2. Internationale Wissenschaft- 
liche TabakkongreB statt, wobei mehr als 3oo Teilnehmer 
aus 4 ~ L~ndern der Welt  anwesend waren, um fiber nach- 
stehende aktuelle Themen die neuesten Erkenntnisse zu 
h6ren bzw. selbst Bericht zu erstatten: 1. Viruskrank- 
heiten des Tabaks, 2. Tabakpflanze nnd das Wasser, 
3- nikotinarme Tabake, 4. Tabakrauch, 5. Tabakfermen- 
tation. 

Nach den neuesten Erkenntnissen hat eine chemo- 
therapeutische Behandlung viruserkrankter Tabakpflan- 
zen noch zu keinem Erfolg gefiihrt. Dutch Kreuzung mit 
Nic. tabacum var. Ambalema konnten TMV-resistente 
Nachkommenschaften erreicht werden, alterdings waren 
diese gegen andere Viren wiederum anf~llig (HITIER, H., 
U. IZ*RD, C., Bergerac, Frankreich). Ahnliche Erfolge 
dutch Kombinationsziichtung mit  hochresistenten Taba- 
cum-Formen wurden auch gegen das Y-Virus erzielt 
(BODE, O., Braunschweig, E~'DEMA~, W., Dresden, 
Deutschland), allerdings sollen diese Virginneuziich- 
tungen in ihrer Qualit~tt nicht vollauf befriedigen (RAVE, 
L., Schierbrok/Oldenburg, Deutschland). Nach Be- 
richten yon KOSl~IODXM'JANSKY, N. (UdSSR) wurden in 
Krasnodar durch Setektion aus Tabacum-Varietgten wie 
auch aus Nachkommenschaften yon Hybriden aus Am- 
balema TMV-resistente St~tmme erhalten nnd festgestellt, 
dab die Resistenz yon Ambalema gegen TMV rezessiv ist, 
bei Gurkenmosaik sich abet anders verh~lt. Ferner wurde 
die Hybridat ion mit  N~c. glutinosa und Nic. diglula ein- 
gehend studiert. Auch war es mOglich, TMV- und Oi- 
dium-resistente Soften orientalischen Typs zu schaffen 
(Trapezond 161, A l~a  Al l , sk i  287 u. a. m.). Vegetative 
Hybridat ion wurde ebenfalls angewandt (~/Iichuri~zets 
3o7o). Da bei  der Resistenz yon Glutinosa gegen TMV 
Dominanz vorherrscht, wurde durch Kreuzungen mit  ver- 
schiedenen immunen Gluti~osa-Typen in der F~ deutliche 
.H. eterosiswirkung mit  loo~ Resistenz beobachtet. 
Uber die Vererbung der Resistenz gegenfiber Rippen- 
br~unevirus bei Tabak wurde festgestellt, dab die An- 
f~lligkeit bzw. Resistenz in dem untersuchten Fall auf 
einem mendelnden Genpaar beruht mit  einer Dominanz 
fiir Anf~illigkeit (KoEsL~, G., Forchheim,. Deutschland). 
Interessant waren die Berichte fiber die Ubertragbarkeit  
des Rippenbr~tunevirus, wobei als Haupt~.bertr~ger bei 
der Variante Li.i Myzus persicae gilt und die Ubertragungs- 
zeit 15 Minuten nicht fiberschreiten darf. Bei diesem 
Stamm konnte auch eine Ubertragung durch Beriihrung 
yon Pflanze zu Pflanze oder auch auf dem Umweg fiber 
Mensch, Tier und Ger~t festgestellt werden (V6~ ,  J., 
Braunschweig, Deutschland). Wegen der weitgehend un- 
terschiedlichen Versuchsmethodik in der Virusdiagnosti- 
zierung wird der Vorschlag gemacht, auf internationaler 
Basis ein entsprechendes Laboratorium zu errichten 
(RoLanD, G., Gembloux, Belgien). 

Da der Tabak sehr hohe Anspriiche an den Wasser- 
haushalt stellt, .war es wichtig, auch hierfiber die neuesten 
Erfahrungen auszutauschen. Es wurde daher im General- 
bericht zu diesem Punkt  der gesamte Wasserhaushalt der 
Tabakpflanze einschlieglich der MaBnahmen zur Siche- 
rung der Wasserversorgung n~Lher beleuchtet und dann 
in den Einzelreferaten auf die Wirkung des Wassers be- 
ziiglich Entwickhmg und Qualit~tsausbildung des Tabaks 
hingewiesen. 

Dem NikotingehalL der Tabakerzeugnisse wurde stets 
groBe Bedeutung zugesprochen. AuI dem I*2ongreB in 
Brfissel stellte Prof. Dr. SCHMID yon der Bundesanstalt  
ffir Tabakforschuug die alten Forchheimer Ziele heraus, 
nikotinarme und nikotinfreie Tabaksorten zu ziichten 
und diese allen Tabakerzeugnissen in einem solchen Ver- 
h~ltnis beizumischen, dab deren Nikotingehalt ~ o  nicht 
iibersteigt. Der Gesamtalkaloidgehalt sowie die Fghigkeit, 
Nikotin in das weniger toxische Nornikotin und andere 
Nikotin-Abbauprodukte abzubauen, heruhen auf von- 
einander unabh~ingigen Erbfaktoren; die letztgenannte 
Eigenschaft ist nach G ~ T ~  und V~CEAU monofak- 

toriell und dominant. Andere Autoren wiederum stellten 
eine bifaktorielle Vererbung Iest. Die H6he des Alkaloid- 
gehaltes wird dagegen dutch mehrere Gene gesteuert, 
wobei KO~LLE den Nachweis erbrachte, dab die Faktoren 
ffir niedrigen Nikotingehalt in gewissen F~tllen dominant  
sind (Sc~Mm, K., Forchheim, Deutschland). Allerdings 
wird die H6he des Nikotingehaltes auch durch 6kolo- 
gische Faktoren beeinfluBt (KuHN, HI, Wien, 0sterreich). 
Die Beeintr~tchtigung dureh Sorte und Standort betragt 
je 5o~ am gleichen. Standort dagegen der Einflul3 der 
Sorte 6o% und der der Witterung 4O~o (ANITrA, N., u. 
ILLE, C., Bukarest, Rum~nien). In  weiteren Referaten 
wurde noch auf die Ziichtungserfolge in den einzelnen 
L~tndern hingewiesen und auch eine neue Methode zur 
spezifischen Nornikotinbestimmung besprochen. 

Die neuesten Erkenntnisse iiber die chemische Zu- 
sammensetzung und die physikalische Struktur des Ta- 
bakrauches sowie die unterschiedlichen VVerte bei den 
untersuchten Tabakerzeugnissen .und Tabakherkfinften 
werden in Punkt  4 des Bericl~tes er6rtert und diskutiert. 
]?;s wurde festgestellt, dab zwischen den Ernten, den 
Gfiteklassen und den Provenienzen die Unterschiede im 
Teergehalt des Rauches viel deutlicher sind als zwischen 
den Sorten. Eine grfindtiche Fermentat ion und eine gute 
Glimmf~ihigkeit vermindert  den Teergehalt eindeutig. 
Ebenso hat ten bulgarische Zigaretten (Orienttabake) 
weitaus weniger Teer als amerikanische Marken, und die 
Untersuchungen lassen ferner erkennen, dab Rustica- 
Varietiiten bedeutend weniger Teer bilden als die Taba- 
cum-Sorten (TRIFU, I. S., nnd DUMITRESCU, M., Buka- 
rest, Rum~inien). 

Der letzte Tell des Iiongregberichtes behandelt  die Fer- 
mentat ion des Tabaks. Neben den unterschiedlichen Fer- 
mentationsverfahren, wie sie in den tabakerzeugenden 
L~indern der Welt bei den verschiedensten Provenienzen 
angewandt werden, wird auch auf das Wesen der Fer- 
mentat ion ngher eingegangen und dariiber Mngehend 
diskutiert. 

Im Rahmen einer kurzen Buchbesprechung ist es nicht 
mOglich, auf alle im Kongrel3bericht in franz/~sischer bzw. 
in englischer oder in beiden Sprachen wiedergegebenen 
VortrS~ge und Diskussionen n~iher einzugehenl Ffir alle, 
die an den neuesten Erkenntnissen der Tabakwissen- 
schaften interessiert  sind, auch wenn sie sich spezietl mit  
Ziichtung und Genetik befassen oder sich fiber den der- 
zeitigen Stand der Viruskrankheiten bei Tabak nnter- 
richten wollen, kann dieser umfangreiche Band nur emp- 
fohlen werden und wird jedem von Nutzen sein. 

W. Reisch, Forchheim b. Karlsruhe 

B~,RNER, &: Bibliographie der Pflanzenschulz-Literatur 1952. 
Berlin: Paul Parey 1959. 433 S. Brosch. DM 43,--. 

Den bisher vorliegenden 26 B~nden der Pilanzen- 
schutz-Bibliographie (~914--1951) reiht sich mit-f iber  
127oo Literaturzitaten der Band des Jahres 1952 an. 
Die stoffliche Gliederung ist im wesentlichen beibehalten 
worden. Einem allgemeinem Te_il, der Sammelwerke und 
Lehrbficher, T~ttigkeitsberichte und Kongresse, Biblio- 
graphien und Biographien erfaBt, folgt als Abschnitt  II  : 
Krankheiten und Ursachen. V~rir finden hier Abschnitte 
fiber allgemeine t~rankheitslehre, Idrankheiten mit  
verschiedenartigen oder unbekannten  Ursachen, Nicht- 
parasit~tre Krankheiten, Pflanzliche Feinde, Tierische 
Feinde und Virus. Der Abschnitt  I I I  tr~gt die Clber- 
schrift Krankheiten und Wirtspilanzen. Seine Unter- 
abschnitte lauten: .V.egetation nnd IKulturpflanzen im 
altgemeinen sowie Ubersicht fiber das Auftreten yon 
Pflanzenkrankheiten und Sch~idlingen, Getreide, Kar- 
toffeln und Riiben, Hfilsenfrfichte und Gr~iser, Handels- 
pflanzen, Obst, Forstgeh61ze, Nutzh61zer, Holzzerst6rer 
und Holzschutz, Zierpflanzen, Garten- und Gew~chs- 
hauspflanzen, Tropische Pilanzen, Vorratsschutz sowie 
Krankheiten nicht kultivierter Pilanzen und der iKrypto- 
gamen. Das abschliegende Kapitel erial3t die Mal3nahmen 
des Pflanzenschutzes. Wir l inden hier die Abschnitte 
PIlanzenhygiene, Pflanzentherapie, F6rderung und Orga- 
nisation des Pflanzenschutzes, Gesetzgebung und Ver- 
waltung im Pflanzenschutz sowie Statistik fiber die 
Verbreitung yon Pflanzenkrankheiten und Sch~tdlingen 
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(Kosten und Rentabilitgt). Ein Autorenverzeichnis, das 
dreispaltig nahezu 5oSei ten umfaBt, beschlieBt die 
Bibliographie. In anerkennenswerter Weise ist hier 
erneut Baustein auf Baustein gehguft worden, u n d e s  
erhebt sich die Frage, ob Mfihe, FleiB, Sorgfalt und Kosten 
in einem wirklichen Verh/iltnis zum mSglichen Nutzen 
stehen. Technische M6glichkeiten der modernen Zeit, 
wie Lochkartierung u.a . ,  lassen es immer fraglicher 
erscheinen, ob Bibliographien der vorliegenden Art  nicht 
am Ende ihrer ursprfinglichen Anfgabe stehen. Heute 
wollen wir jedoch denen danken, die zum Gelingen der 
vor uns liegenden beitrugen. Klinkowski, Aschersleben. 

DIMPFLMEIER, R.: Die Basiardierung in der GaUung L ar ix .  
Hamburg u. Berlin: Paul Parey 1959.75 S., 16 Abb. Kart. 
DM 16,5 o. 

Die Arbeit behandelt Methoden und Ergebnisse der 
Kreuzungsz/ichtung innerhalb der Ga• Larix. In 
einem kurzen geschichtlichen Riickblick werden die 
frfihesten Versuche der gelenkten Bastardierung von 
Pflanzen und die blfitenbiologischen Auffassungen vom 
Beginn des 18. Jahrhunderts ab sowie die ersten Kreu- 
zungsversuche mit WaldNiumen erw~ihnt. Ausffihrlich 
werden sodann die bisher bekannten Bastardierungen in 
der Gattung Lar ix  genannt, soweit sie spontan entstanden 
oder kfinstlich herbeigefiihrt sind. Trotzdem die glteren, 
z. T. bis in die jfingste Zeit laufenden Versuche vielfach 
nur ganz geringe Pflanzenzahlen auswerten konnten, 
waren sie j edoch zur stgndigen Verbesserung der Methodik 
und Technik und als Grundlage fiir weitere Zfichtungs- 
arbeiten wichtig und aufschluBreich. 

In mehreren grogen Abschnitten behandelt die Schrift 
vergleichende Anbauversuche raft verschiedenen Arten 
der Gattung Larix und neuere Kreuzungsversuche vor- 
nehmlich mit  Larix europaea und Larix leptolepis aus den 
Jahren 1941, 1942 und 195 o. Hierbei werden alle Iiir 
solche Versuche wichtigen Einzelheiten, Versuchsziele, 
Arbeitsverfahren, Bestitubungserfolge und Entwicklung 
der Jungpflanzen, Stammzahl-, H6hen- nnd Stgrkenent- 
wicklung, Frostschiiden und Pflanzenabggnge sowie 
phgnologische Beobachtungen in fibersichtlichen TabeIlen 
zahlenmgl3ig dargestellt und ausgewertet. 

Etwa die H~ilfte der Arbeit ist den eigenen Bastardie- 
rungsversuchen des Verfassers aus dem Jahre 1951 ge- 
widmet. FuBend auf den ~ilteren Arbeiten und unter 
Ausnutzung der dabei gemachten Erfahrungen ist bier ein 
Bastardierungsversuch dargestellt, der, wenn auch durch 
die Besonderheiten der Gattung Larix gekennzeichnet, 
dennoch als grundlegendes Beispiel ffir derartige Versuche 
in der Forstpflanzenziichtung dienen kann. Von grund- 
sgtzlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das 
fiber Planung und Durchfiihrnng, Auswahl der Kreuzungs- 
partner, Arbeitsverfahren und Gergte sowie Anlage und 
Standort der Versuchsfl~chen Gesagte, 

Die Schrift ist fiir die allgemeine Pflanzenziichtung und 
fiir die spezielle Lage der Forstpflanzenzfichtung in mehr- 
facher Hinsicht aufschlul3reich. Die Gattung Larix ist bei 
ihrer Neigung zur Bastardbildung ein verhiiltnism~tBig 
giinstiges Objekt. Dennoch kann man bei gelenkten 
L~irchenkreuzungen erst etwa nach lo Jahren mit  dem 
Beginn der Mannbarkeit und damit generativer Nach- 
kommensehaft rechnen. Bei einem /ilteren Versuch 
wurde die erste gelenkte iKreuzung in grSgerer Zahl im 
Jahre 1933 durchgeffihrt, die 2. Generation entstand 
1941/42, die 3- Generation 195o/51, undes  wird ausdriick- 
lich betont, dab es nieht immer mSglich sein wird, die 
Ziichtungsarbeiten in einem so eng begrenzten Zeitraum 
fortzusetzen. Die Pflanzenzahlen der itlteren Versuche 
sind zumeist sehr gering. In dem bereits methodisch 
fortentwiekelten Kreuzungsversuch aus dem Jahre 195o 
sanken im 6jiihrigen Alter die Pflanzenzahlen der Kreu- 
zungsnachkommenschaften auf 14, 11, 26 und 3 Stfick 
ab! Gin urspriinglich mit  12ooo Kreuzungs- und Einzel- 
baumnachkommen angelegter L~irchenztichtungsversuch 
der Jahre 194o--1942 fiet dem Mangel an Zaunschutz und 
Arbeitskrifften sowie widrigen Umweltbedingungen zum 
Opfer. Hieraus resultiert, dab ohne zielbewuBte und 
interessierte Mitwirkung einer ffir die Forstpflanzen- 
ziichtung aufgeschlossenen Forstpraxis die Versuche in 
der erforderlichen Gr6Benordnung auf Dauer kaum Erfolg 
verspreehen. Dem Verfasser ist ffir seine Versuche diese 
Unterstiitzung zweifellos zuteil geworden. So war er in 
der Lage, eine 1951 erzielte Ausbeute yon fiber ~3 ooo Ver- 

suchs-Litrchen mit  21 verschiedenen Kombinationen, er- 
g~inzt dutch 11 Irei abgebliihte Nachkommenschaften 
der jeweiligen Mutterbgume, auf 4 stand6rtlich verschie- 
denen VersuchsflS~chen in mehrjghriger Entwicklung zu 
beobachten und auszuwerten. Hierbei war eine eindeutige 
Oberlegenhei• der Bastard-Liirchen nachzuweisen. Erb- 
besonderheiten der Kreuzungspartner und der Ver- 
erbungsmodus bestimmter Eigenschaften wurden aufge- 
funden und die unterschiedliche, offensichtlich erbbe- 
dingte Frostgeighrdung der reinen Arten und der Kren- 
zungssorten festgestellt. 

Der Verfasser bezeichnet es einleitend als Aufgabe und 
Ziel der forstlichen Pflanzenziichtung, einen aus der 
Gesamtschau vielleicht geringen, aber m6glichen und 
notwendigen Beitrag zur Erh6hung und Sicherung des 
Waldertrages zu leisten. Seine Arbeit ist ein guter Beitrag 
zur Erfiillung dieser Aufgabe. K. Wuttky, Galersleben. 

FRIEDRICH, GERHARD: Der Obstbau. Radebeul u. Berlin: 
Neumann-Verlag 196o. 798 S., 94 farb. Tafeln u. 363 Bilder 
u. Strichzeiehnungen. Geb. DM 32,--. 

Mit Beitrggen yon Prof. Dr. E. HOFfmANN, Halle, 
Prof. Dr. H. KRO~M~L, Marquardt, Dr. W.-D. NA~J- 
MA~, frfiher Dresden-Pillnitz, H. P~TZO~D, Wurzen, 
M. REICHEL, Halle, \u REPxE t, Halle, und Dr. R. 
Sc~umc~T, Dresden-Pillnitz. 

Der im Sommer 1956 erschienenen a. Anflage des 
, ,Obstbau" - -  bereits in Band 27, S. 189, ausfiihrlich be- 
sprochen - -  folgten rasch die 2. (M~irz 1958) und im Jahre 
196o die 3. Auflage; ein Beweis daffir, wie dringend es 
ffir die Praxis des Obstbaues war, ein solches Standard- 
werk zu erhalten. 

Verfasser und sein Autorenkollektiv haben vor jeder 
N euauflage die zwischenzeitlich gewonnenen Erkennt- 
msse, eingetretenen Ver~inderungen und wertvollen Er- 
weiterungen eingearbeiteL nnd so liegt die 3-Auflage 
wieder in zeitnahester Form vor. 

Nut  der mit allen neuzeittichen Mitteln der Technik 
arbeitende ertrags- nnd bestandssichere Intensiv-Obstbau 
kann die groBen Forderungen der Verbraucherschaft nach 
Obst in angestrebter Menge, hoher Giite und zu niedri- 
geren Preisen als bisher erf/illen. Diesen Obstanbau in 
unserer Republik zu erreichen, ist das Ziel, das die Obst- 
bauwissenschaft und die obstbauliche Praxis gemeinsam 
anstreben und das in den letzten Jahren, die sich durch 
die fortschreitende Umstellung zur GroBraumwirtschaft 
in  der Landwirtschaft  hervorheben, in zahlreichen vor- 
bereitenden Arbeiten ihren Niederschlag gefunden hat. 
Die 3. Auflage des , ,Obstbau" verfolgt diese Zielsetzung 
konsequent und weist in allen seinen Kapiteln End Ab- 
sehnitten direkt oder indirekt den Weg dazu. 

Gegeniiber der ~. Auflage ist die Gliederung des In- 
haltes anders gewghlt: die wirtschaftlichen Grundlagen 
des Obstbaues wurden den produktionstechnischen voran- 
gestellt, weft der marktversorgende Obstbau zukiinftig 
mehr als bisher betriebswirtschaftliche Uberlegungen in 
den Vordergrund zu stellen hat. ArbeitswJrtschaftliche 
Himveise auf Grund umfassender neuer Untersuchungs- 
ergebnisse sind ergiinzt, und die Probleme der Obstlage- 
rung wurden stS.rker berficksichtigt. Die Zahl der Farb- 
tafeln und Strichzeiehnungen ist in der neuen Auflage 
erheblich erweitert. F~,itz-PauI Zahn, Dresden-Pillnitz. 

HAGEMANN, RUDOLF: Plasmatische Vererbung. Wittenberg 
Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag 1959. 88S., 21 Abb. 
Brosch. DM 4,5 o. 

Wenn man das vorliegende kleine Biichlein fiber plas- 
matische Vererbung aus der Hand legt, ist man yon der 
Fiille des auf einem so begrenzten Umfange Gebotenen 
beeindruckt. Dabei ist der Verf. an keiner Stelle, etwa um 
sich allgemeinverstgndlicher auszudriicken, yon einer 
streng wissenschaftlichen Darstellung abgewichen. Trotz- 
dem ist der Text, ein griindliches Studium vorausgesetzt, 
sicher auch fiir Leser, die der Genetik ferner stehen, ver- 
stiindlich. Die Absicht des Verf., mit  der vorliegenden 
Schrift ,,einen breiteren Leserkreis mit  Ergebnissen und 
Problemen der Vererbungswissenschaft (Genetik) be- 
kannt  zu machen", kann damit  als verwirklicht angese- 
hen werden, wobei allerdings ein gewisses Mal3 an gene- 
tischen Kenntnissen vorausgesetzt werden muB. Damit  
ist der Leserkreis, der das Bfichlein mit  Vorteil benutzen 
kann (Studenten, Lehrer, interessierte Laien), bereits ab- 
gegrenzt; aber aueh der auf dem Gebiete der Genetik bzw. 
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deren Nachbardinziplinen Tiitige wird es nicht ohlle Ge- 
winn aus der Hand legen. 

Nach einer Einffihrung und der ErSrterung yon Schein- 
vererbungsf~illen werden die Komponenten des Idioty- 
pus dargestellt. Die Besprechung der chromosomalell Ver- 
erbungsvorgiinge ist dabei sehr knapp gehalten worden. 
Daraus ergibt sich schon, daf3 Ilur bet vorhandenen Kennt-  
nissell dieses Teiles der Vererbungswissenschaft ein volles 
Verst/indnis itir die folgenden Abschnitte gesichert ist. 
Weitere Abschnitte beschgftigen sieh mit  den Kriterien, 
den FehlermSglichkeiten, den Nachweismethoden und 
den Wirkungsm6gliehkeiten des Plasmotypus. Die Be- 
schreibung von Plastomwirkungen n immt  einen relativ 
groBen Abschnitt  ein. Sehr anregend wird die Frage er- 
Ortert, inwieweit die Mitoehondrien, ffir die Iloch keine 
identinche Reproduktion nachgewiesen ist, eventuell am 
Vererbungngeschehen teilnehmen. Als Grenzf~lle plas- 
matineher Vererbung werdell der Killer-Fall bet Para- 
mechtm und das Auftreteil yon CO2-Empfindliehkeit bet 
Drosophila genannt  und besprochen. Den Fragen der re- 
lativen Bedeutung yon Plasmotypus und Genotypus, ihren 
Wechnelwirkungeil und den m6glichen Ursachen ffir die 
Entstehung plasmotypincher Unterschiede hat der Verf. 
erfreulieh viel I~aum gegeben. Uber die Zusammenstel- 
lung und geschickte Darbietung yon Beispielen hinaus 
wird damit  auch der immer wieder vorgebrachte Vor- 
wurf, die klassische genetische Wisseilschaft wtirde dem 
Kern-~onopol  huldigen, richtiggestellt. 

Den Begriff ,,Vererbung erworbener Eigenschaften", 
womit gemeinhin der Prozel3 einer ,,somatischen Induk- 
t ion" bezeichnet wird, nellllt der Verf. uilklar (S. 28), da 
eille neu auftretende Mutation vom Organismus auch 
,,erworben" wiirde.  Hier set der Eillwand gestattet, dab 
bet einer lXlutation nicht eine neue Eigenschaft, sondern 
ein neuer Atlelzustand ,,erworben" wird. Darin drtickt 
sich am deutlichstell der Gegensatz zur .Xlitschurin--Gelle- 
t ik aus. 

Die Ausstat tung des Buches und die Qualit~it der Ab- 
bildungell ist sehr gut; ibm ist eine weite Verbreitung zu 
wfiilschen. H. Schmalz, Hohenthurm. 

HEINZE, KURT: Phytopathogene Viren und ihre (Jbertr~er. 
Berlin: Duncker &Humblo t  1959. 291 S. Broschiert 
DM 48,--.  

Wit in alien naturwissenschaftlichen F/ichern, so ll immt 
auch in der pflanzlichen Virusforschung die Zahl der 
VerOffentlichungen st~indig zu. Der Verf. hat  sich in 
dankellswerter Weine der Mtihe unterzogen, die Literatur, 
die sich mit  den lJbertriigern pflanzlieher Viren besch~iftigt, 
zu sichten Ilnd in tibersichtlicher Weise zusammenzu- 
stellen. Das 1..122. apiteI seines Buches , ,Phytopathogene 
Viren und ihre Ubertr{iger" stellt eine nnter  ]3ertieksich- 
tigung der neuesten Mitteilungen erfolgte Uberarbeitung 
seiner frfiheren Ver6ffentlichung: ,,Das pflanzliche Virus 
im Ubertr{iger und seine Einbringung in die Pflanze" dar. 
Es enth/ilt eine kritische Schilderung des Verhaltens 
pflanzlicher Viren im llnd am 0bertriiger. Besonders be- 
riicksiehtigt werden dabei die sehr eingehend untersuehten 
persistenten dutch Zikaden fibertragbaren und die nicht  
persistenten durch Blattl/iuse tibertragbaren Viren. Die 
Problematik der verschiedenen Ubertragungsmechanis- 
men sowie die zahlreichen noch unge16sten Fragen werden 
aufgezeigt. Die verarbeitete Literatur (318 Arbeiten) ist 
sehr umfangreich und nahezu vollstiindig. Den nach- 
folgenden Kapitelil liegt eine aus dem Jahre 1951 stam- 
mende tabellarische lJbersicht der Obertr~iger pflanzlicher 
Viren den gleichen Verfassers zu Gruilde. Aui Grund 
der zah!reichen neu hinzngekommenen Arbeiten ist der 
Umfang dieses Tells yon ursprtinglich 126 auf 24o Seiten 
angewachsen. Die erste Ubersicht enth~ilt systematisch 
llach Pflanzellfamilien geordnet die dutch Vektoren 
tibertragenen Viren mit  ihren l~bertr~igern. Ffir die 
Viren mit  sehr groBem Wirtspflanzenkreis wurden nieht 
s~imtliche Pflanzen aufgeftihrt, auf d~e das gleiche Virus 
tibertragbar ist. Soweit bekallilt, sind die physikalischen 
Eigellnchaften der Viren und ihre elektronenmikrosko- 
pisch ermittelten Abmessungen angegeben. Die zweite, 
wesentlich umfangreichere tabellarische Ubersicht der 
lJbertr~iger und der von ihnen fibertragenen Viren 
enthiilt die Angabe des Vektors, des fiber..tragenen Virus, 
den Himveis auf kurz- oder langfristige Ubertragbarkeit  
und die wiehtigsten Literaturangaben. Letztere erm6g- 
licheil im Bedarfsfall das Studium der Originalarbeiten. 

Zweifelhafte Angaben wurden mit einem entsprechendell 
Vermerk vernehen. Das Buch schliel3t mit  2 Regis.tern, 
eines beinhaltet  die Viruskrankheiten, das 2. die Uber- 
triiger und ihre Synonyme. Abgesehen yon einigen bet 
einer Neuauflage im tabellarischen Tell vorzunehmenden 
geringftigigeil Nnderungen diirfte dan Buch in vorliegen- 
der Form den nicht in der Materie Stehenden eine schnelle 
Orieiltierung erm6glichen. Der aui diesem Gebiet t~itige 
Leser wird das Buch als Nachschlagewerk sch~itzen- 
iernen. H. B. Schmidt, Aschersleben. 

LERNER, !. MIOHAEL: The Genetic Basis of Selection. New 
York: John Wiley & Soils, Inc.*~958, 298 S.,-lo4 Abb. 
$8 , - - .  

Im Gegensatz zur natiirlicheil Selektion, die nieht 
zweckgerichtet erfolgt und in deren VerlauI fiber die 
differelltielle Reproduktion bentimmter Genotypen Ver- 
gmderungen in der Genfrequenz eintreten, ist die ktinst- 
liche Selektion durch den Ztichter ein zweckbestimmter 
ProzeB von groBer 6konomincher Bedentung, mit  dessen 
Hilfe ztichterinche Zielsetzungen erreicht werden sollen. 
Die genetischen Grundlageil haupts/iehlich dieses letzten 
Prozesses, die yon der Populationsgenetik bearbeitet 
werden, sind das Thema des vorliegendell t3uehes, mit  
dem fiber die theoretische Bedeutung hinaus auch dem 
praktischei1 Zfichter eiil wertvolles t-Iilfsmittel ifir seine 
Arbeit  ill die Hand gegebe.n wird. 

k{it ether einleitenden Ubernicht fiber die wiehtigsten 
Prinzipien der Mendelpopulation als einer Gemeinschaft 
yon Individuen,  die eill geographisch zusammenh/iilgen- 
des Areal bewohnen, dieselbe Reproduktionsweise und 
einen gemeinsamen Genpool besitzei1 nnd weitgehend der 
gleichell Selektionswirknng uilterworfen sind, beginllt die 
Darstellung. Die Problematik der polygenen Vererbung 
quant i ta t iver  Merkmale ulld die Erhal tung der gene- 
tischeil Varianz sind die Themen der folgenden Kapitel, 
ill denen die wichtigsten populationsgeiletischen Gesetz- 
miil3igkeiten fibersichtlich abgehandelt werden. Die 13e- 
handlung der Prinzipien der Selektion auf  der Gruildlage 
additiver und nicht-additiver Genwirkung nnd die Ver- 
besserung spezifincher Merkmale vor allem in der Gefltigel- 
ziichtuilg machen den zweiten Tell des Buches aus, in 
dem u. a. auch die wichtigsten Selektionsmethoden nnd 
die durch sie ausgel/3sten genetischen iReaktionen darge- 
stellt werden. In  diesem Zusammenhang wird kritisch 
auf die Problematik (einschlieBlich der 6konomischen 
Gesichtspullkte) dieser Methodeil und }hre zukfinftige 
Bedeutung ftir die Ziichtung der Haustiere eillgegangen, 
wobei besonders auf die Gefahren der Auslbsehung der 
genetischen Variabilitgt hingewiesen wird. Die Darstel- 
lung ist auf die intraspezifische Organisationsstufe nnd 
auf diploide, sich sexuell iortpflanzende lndividnen be- 
schr/inkt. 

Statistische Angaben und zus/itzliche Literaturzitate 
sind in 30 sog. ,,Boxen" eingesehlonsen, die den Text er- 
g~inzen, ohne einen integralen Tell davon zu bilden, so dab 
es dem Leser iiberlassen bleibt, auf sie zurfiekzugr.eifen 
oder nicht. Auf diese Weise ist es gelungen, eine Uber- 
sicht fiber die Probleme zu geben, die auch demjenigen 
vernt~ndlich ist, d e r n u r  tiber geringe mathematische 
Kenntnisse verffigt und all der Ableitung und Ausnutzung 
spezifischer populationsgenetischer Gesetzmiil3igkeitell 
relativ uninteressiert  ist. Der Text wird durch eine Viel- 
zahl i l lstruktiver Diagramme und graphischer Darstel- 
lungen aufgelockert. 

Zweifellos liegt mit  diesem Vv'erk die binher beste und 
umfasselldste Darstellung der kfinstliehen Selektion und 
ihrer Beziehnng zur jeweiligen genetischen Situation vor, 
und yon dem vorziiglich aungestatteten Buche dfirfte 
eine Ffille yon Anregungeil ffir die ztiehterische Arbeit 
ausgehen. Rieger, Gatersleben. 

MEFFERT, MARIA-ELISABETH: Zur Methodik tier Freiland- 
kultur einzelliger Gr;inalgen und Vorschlag eines neuen Kultur- 
verfahrens. Forschungsberichte des Landes Nordrhein- 
Westfalen 716. Kbln u. Opladen: Westdeutseher Verlag 
1959. 34 S., 26 Abb., 2 Tab. Brosch. D~{ lo,3o. 

Die Verfasserin gibt zunXchnt auf 15 Seiten nach der 
Literatur eine Schilderung der bisher bekannt  gewordenen 
Bauprinzipien yon Anlagen zur AlgengroBkultur mit  Er- 
6rteruilg ihrer Vor- und Nachteile. Sodann wird eine in 
Zusammenarbeit  mit  HER~'IXG und LL'CI~T entwickelte 
neue Apparatur  und ihre Erprobung zuniichst im Ge- 
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w~ichshaus, dann im Freiland geschildert. Zur CO=-Ver- 
sorgung tancht  ein auI einem Fahrgestell befestigter CO=- 
Behglter mit  seiner nnteren offelien Seite in das iKultur- 
medium, so dab N~hrl6sung und CO~ eine gerneinsame 
Ireie Obertl~iche best immter GrSge haben. Am gleichen 
Fahrgestell befindet sich ein Wasserrechen, der die 1Rtihr- 
funktion erffillt. Das Fahrwerk mit  CO~-Beh~lter und 
Recheli kann entweder - -  in runden ~nlturgefiiBen - -  
rotierend, oder - -  in viereckigei1 Wanlien - -  hin- und 
herfahrend ausgebildet werden. Die neue Anordnnng 
wird als wirtschaftlicher hinsichtlich CO=-Verbrauch und 
Energieaufwand befunden. Leider sind die in der Arbeit 
enthaltenen Abbildungen sehlecht. Einige der bet den 
Untersuchungen anfgetretenen und danli abgestellten 
Schwierigkeiten silid jedem, der sich mit  Laboratorinms- 
kul tur  yon Algen beschgftigt, gel~iufig nnd wareli zu 
erwarten (aus Messing hergestellte l~iihrer und Pure- 
pen!). A. Rielh, Gaterslebe~. 

Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek. Verslag over bet  vijfde 
jaar 1958. (Zehnjahresplan ftir Getreideforschung. Be- 
richt fiber das 5. Jahr 1958). Wageningen: Nederlands 
Graan-Centrum 1959. 128 S., 35 Abb. Broschiert. 

Im Berichtsjahre ~958 wnrden insgesamt 34oooo hfl 
an die Inst i tute  ausgegeben, die an dem langjiihrigen 
Forschungsproj ekt teilnehmen. Neben den Knrzberichten 
fiber die Teilprojekte (A. Ziichtung, 13. Futterroggen, 
C. Anbanfragen, D. Trocknung ulid Lagerung, E. Getreide- 
krankheiten) enthglt die Broschtire einige ausftihrlichere 
Referate: Krenzungsprogramme und t(limaresistenz 
(Daxrt~Ma und M~sDaa), Backwert (Me~>~i.~i~), Aus- 
wuchs (B~LDe~O~), Inzuchtstiimme yon Roggen (v~x 
W ~ G , ~ ) ,  pflanzenbauliche Sonderfragen (van D o ~ x  
und B ~ o ~ w ~ z ~ ) ,  Trocknung ( K ~ Y a ~  und PI~LIP- 
S~X), Spelzenbrgune nnd Gelbrost (B~c~e~ nnd ZA~O*~S), 
Haferliematoden (Ko~r und B ~ o ~ u u ~ z ~ ) .  

A1/red Leica, Schnega/Hc~.~. 

REFERATE 
6TROUN, M., et R. CORTI~SI: La greffe comme facteur de 
variation des caract~res des symbiotes. Etude sur la chim6re #r i -  
cline Pelargonlum ~onale ~ lise~r6 blanc. (Die Pfropfung als 
Faktor der Variation hinsichtlieh der Merkmale der Sym- 
bionten. Studie tiber die Periklinalchimgre Pelargonium 
zouale mit weil3em Rand.) Inst. f. Botanik, Universitgt 
GeM. Bull. Soc. Bot. Suisse 68, 183--196 (1958). 

Periklinalchimgren stellen extrem innige, langandauern- 
de Symbiosesysteme zwischen zwei oder auch drei idioty- 
pisch differierenden Partnern dar, die in ungleich engeren 
stoffwechselphysiologischen Beziehungen zueinander ste- 
hen, als sie bet gew6hnlichen Pfropfungen fiberhaupt 
denkbar sind. Wenn also zwischen den Partnern fiblicher 
Pfropfungen wechselseitige spezifische Beeinflussungen 
im Sinlie einer vegetativen tIybridisation, n~imlich vege- 
ta t iv  konstant  bleibende und auch bet generativer Ver- 

m e h r u n g  weiterhin nachweisbare AMinderungen der 
Partnermerkmale, zu erwarten w/iren, dann miil3ten sol- 
the Ab~inderungen - -  dieser Gedanke ist bereits 1912 yon 
WIN KLEa ausgesprochen w o r d e n - -  bet Periklinalchim/iren 
e r s t  r e c h t  zu beobachten sein. Nun sind aber bet ein- 
gehenden Untersuchungen: an den klassischen Pfropf- 
chimgren zwar P a r t n e r i n d u k t i o n e n  im Sinne gerich- 
teter, zeitlich j edoch streng auf die Dauer des Zusammen- 
lebens der Partner beschr/tnkter Merkmals/inderungen ge- 
funden worden (B~aaANN'1956), n i c h t  jedoch Ab~inde- 
rungen, die sich nactt der Par tner t rennung als dauerhaft 
erwiesen h~itten. 

Die Autoren glauben j edoch anhand ihrer Versuche mit  
einem der bekalintesten chim~irischen Obj ekte, dem weiB- 
randigen Zonalpelargonium ,,Madame Salleron", im 
Sinne der Angaben DANIELS und LvssENI~OS Beweise 
daifir erbringert zu k6nnen, daft die Pfropfung imstande 
set, die genetische Stabilit~it der Symbionten zu erschiit- 
tern, und auf diese Weise zu einem ,,puissant agent" zur 
Ausl6sung von Erbgnderungen werde. 

In  Unkenntnis  des Sortennamens ihres Objektes sowie 
der gesamten auf ,,Madame Salleron" beztiglichen Litera- 
tur rechneli STaou~ und Co~gs~ mit  dem Vorliegen yon 
nur zwei Scheitelkomponeneen tier Chimgre, ngmlich 
einem ~ugeren c1~lorophylldefekten und einem inneren 
grfinen Partner. Sie zersehneider~ die Sprosse entblgtter- 
ter MutierpfIanzen in 2 bis 3 cm iai~ge Stiieke, die sie als 
Stecktinge benutzen, ur~d erhalten, offenbar aus Knospen, 
die verletzt oder dutch die Behandlung zu best immten 
histogenetischen Anomalien veranlaBt wnrden, eine Reihe 
yon Varianten, darunter  auch die beiden vom Ref. in- 
zwischen isolierten reingriinen Typen (langwfiehsig bliih- 
willig und kurzwfiehsig nichtblfihend), deren mSgliche 
Ents tehung bet weiBrandigen Zwergpelargonien seit 1861 
ffir ,,Little Dandy" bekannt  ist. Nun ist aber, wie Ref. 
nachweiseli konnte, ,,Madame Salleron" eine Triehim~ire 
(vgl. B ~ a ~ . ~ - B ~ a ~  1959, diese Zeitsehrift), deren 

Ektosoma aus Zellen eines langwfichsigen, bltihwilligen 
g r f i l i en  Idiotyps (des alten P. :o~zale [otheegitlii) besteht, 
deren Endosoma im 1Regenerationsversuch aus der Wur- 
zel stets e inert verzwergten, nichtblfihenden g r fin e n Klon 
liefert, w~ihrend das Mesosoma chlorophylldefekt ist und 
daher nu t  blMche, isoliert nicht lebensf~hige Austriebe 
ergibt. Daher steht weder die Isolation dieser drei nieht  
mehr chimgrischel~ Typen noch die Gewinnung der sechs 
mSglichen chimltrischen Umlagerungsformen in irgend- 
welchem Zusammenhang mit  den yon den Autoren be- 
haupteten Wechselwirkungen im Sinne einer vegetativen 
Hybridisation. Aus Grfinden des Scheitelbaues und der 
Phyllogenese, mit  denen sich die Autoren bedauerlicher- 
weise iiberhaupt nicht befassen, diirften mehrere der ab- 
gebildeten und als vegetativ stabil bezeichneten Formen 
diese Stabilitgt gerade nicht besitzen. Den zur Beur- 
teilung des Ploidiegrades der Epidermiszellen vergleichs- 
weise an Wurzelmaterial durchgeitihrten Chromosomen- 
ziihlungen fehlt, da sie ja (BATzso~-Test!) nur  fiber die 
Verhgltnisse bet der IIInenkomponente der Stecklinge 
etwas aussagen, angesichts der offensichtlichen Chim~irie 
einiger abgebildeter Yormen (Abb. 2B, C, D; Abb. 3 
und 4) mindestens fiir diese jede Beweiskraft. IRef. gab 
dem erstgenannteli Autor Ende November t957 brieflich 
einige wesentliche Literatlirhiliweise tiber periklinalchi- 
m~irische PeIargonien und bot Stecklinge aus seiner 
Kollektion an, darunter  auch ,,Madame Salleron", be- 
dauerlicherweise wurden diese Himveise niclat genutzt. 
Im ganzen bestgtigt auch die vorliegende Untersuchung 
zum Thema ,,Vegetative Hybridisatioli" eher das Ge- 
genteil dessen, was die Autoren nachweisen ln6chten. 
Gerade die Partner yon Periklilialchimiiren, bet denen 
man das noch am ehesten ffir m6glich halten k6nnte, zei- 
gen nach der L/3sung der Symbiose keinerlei Anzeichen 
dauerhafter oder gar erblicher MerkmalsXnderung. 

Wenn SrRou~ und Co~T~si IIebell den von ihnen als 
Folge der Chim~rentrennung offenbar nur  erwaxteteli 
zwei Partnertypen auch noch andere relativ bestgndige 
Formen erhielten, so ist dieser Befund kein Beweis ffir 
,,die Pfropfung ats Faktor  der Variation", smlderli ledig- 
itch ftir die Ieictlte Isolierbarkeik der drei Partner  sowie 
deren leichte Umkombinierbarkeit  zu andersartig kon- 
s~ituierten Periklinalchimgren. In  der Tat  k/Snnen peri- 
ktinalchimgrische ,,Klone" bet enlspreclaender Behand- 
iung auch unter  ausschlieNich vege~adver Vermehrung 
eine ganze Reihe rmuer Formen liefern, olane dab neuauf- 
tretende somatische Mutationen oder gar AbXnderungen 
im Sinne ether vegetativen Hybridisat ion die Ursaehe 
dieser , ,Nlon"-Aufspaltung wgren. 

Die hier besprochene Arbeit, die bereits im August 1958 
als  Sonderdruek vorlag, wlirde dem Ref. erst Anfang 196o 
dem Titel nach bekannt,  als seine eigene Arbeit fiber das 
gleiche Obj ekt bereits in dieser Zeitschrift erschienen war. 

F. Berga~n, Potsdc~m. 


