
6. Referate Der Zttchter 

nach Ansicht des Rezensenten zu viel physikalische Vor- 
bildung des Lesers voraus und h~tte etwas verstXndlicher 
gebracht werden k6nnen. Ein breiter 1Raum ist dem 
Strahlenschutz in Isotopenlaboratorien und der Dosi- 
metrie gewidmet. Besondere Beachtung verdienen die 
KapiteI fiber die Methodik der Isotopeilanwenduilg, wie 
Prgparatioil radioaktiver Proben, Strahlungsmessung mit  
verschiedenen Detektoren (Ionisationskammer, Z~hlrohr, 
Szintillationsz~ihler) und elektronischen Mel3ger~tteil sowie 
den Nachweis der Sfrahlung mit  Hilfe der Autoradiogra- 
phie, die wichtige Hinweise ffir das praktische Arbeiten 
mit  radioaktiven Isotopen geben. Von Bedeutung ffir die 
Versuchsdurchfiihrung mit  Isotopen ist weiterhiil der Ab- 
schnitt  fiber die Radiosynthese yon Verbindungen, der 
sich vorwiegend mit der Herstellung und Markierung yon 
Diingemitteln befaBt. Neben radioaktiven Substanzen 
wird auch der Einsatz stabiler Isotope dargestellt. Die 
fiir diese Zwecke notwendigen Nachweisger~te werden 
ausffihrlieh besprochen. 

Der zweit6Teil  des t3uches befal3t sich mit  den Anwen- 
dungsm6glichkeiten radioaktiver Isotope in der landwirt- 
sehaftlichen Forschung und Praxis, wobei yon den Ver- 
fassern beabsichtigt ist, ,,an Hand einzelner typischer Bei- 
spiele die wesentlichen Einsatzm6glichkeiten der Isoto- 
pentechnik in den einzelnen Forschungssektoren anzu- 
deuten". Die auf den Gebieten der Bodenkunde und 
Pflailzenern~thrung, der Pflanzenzfichtung, der Tierziich- 
tung, der Tierhaltung und Tierernghrung sowie des Pflan- 
zenschutzes und der Unkrautbekgmpfung mit  Isotopen 
durchgef/ihrteil neueren Arbeiten werden fibersichtlich 
dargestellt. Was die Anwendung radioaktiver Isotope in 
der landwirtschaftlichen Praxis anbetrifft, so werden bier 
lV[6gliehkeiten zur Beeinfiussung des Pflanzenertrages uild 
der Qualit~t durch Bestrahlung sowie die Konservierung 
tierischer und pflanzlicher Produkte in Betracht gezogen. 
Das Buch endet mit  einem Kapitel  fiber radioaktive Ver- 
seuchung und natiirliche Radioaktivit~t  im landwirt-  
schaftlichen Betrieb. Es gibt somit einen umfassenden 
Einblick in die vielf5ltigen M6glichkeiten der Isotopeil- 
anwendung auf fast alien Teilgebieten der Landwirt- 

schaftswissenschaft und ist nicht  zuletzt dutch die fast 
14oo Literaturzitate auch fiir die wissenschaftliche 2~rbeit 
ein wertvolles Hilfsmittel. Machold, Gatersleben. 
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Das umfangreiche Verzeiehilis, mi t  eiiler 1Reihe yon 
Mitarbeiteril zu einem vorl~ufigen AbschIul3 gebracht, 
enth~ilt die systematisehe Nomeilklatur (Artname latei- 
nisch, einschl. Synonymie) yon rund 143o Pflanzenarten, 
die, soweit l i teraturkundig, in Landwirtsehaft nild 
Gartenbau irgendwo und irgendwanil kult ivier t  worden 
sind. Ausgeschlossen, w i e  aus dem Titel  ersichtlich, 
sind alle reinen Zierpflailzen, wie auch die forstlich 
kult ivierten oder genntzteil Arten. Entha l ten  sind da- 
gegen alle sogenannten Hell-, Duff- uild Gewfirzpfianzen, 
die besonders auBereuropgisch einen hohen Anteil bei- 
tragen diirften. Immerhin n immt  der Verfasser an, dab 
die Gesamtzahl der Arten, die nach der gew~hlten Um- 
grenzung in das Verzeichnis aufgenommen werden 
mfiBten, etwa 17oo--18oo betragen werde. Die An- 
ordnung folgt dem System yon ENGLER-DIELS nach der 
Auflage yon 1936. Das Verzeichnis gewinilt besonders 
an Wert  und Interesse, dab es nieht  Ilur die Arteil auf- 
z/ihlt, sondern dab jeweils in mehr oder weniger aus- 
ffihrlicher Erg/inzung auch einiges fiber Vulggrnamen, 
Verbreituilg, Nuizungsform und -zweck zu erfahreil ist. 
Trotz sicherlich vorhandener Mgilgel und Dubiosa, fiber 
die sich die Verff. durchaus im klaren sind, sollte man 
ihnen ffir die Igiederschrift und der Akademie fiir die 
Drucklegung dankbar sein, deiln das Wissen, das in 
diesem Verzeichnis zusammengetragen ist, setzt den 
FleiB eines ganzen Menschenlebeils voraus. 

Al#ed Lein, Schnega/Hann. 
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lationen yon P,~imula vulgaris),  Department  of Genetics, 
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Roy. Soc. London, Ser. B. Biol. Sci. No. 696, Vol. 242: 
517--549, 196o. 

Die meisten natfirlichen Populationen yon Primula 
vulgaris bestehen nur aus heterostylen Pflanzen: lang- 
griffeligen (englisch: pins) und kurzgriffeligen (thrums). 
Es wurden j edoch auch Populationen gefunden, die homo- 
style Pflanzen (Blfitr Iartggriffelig, die Antheren in glei- 
cher H/3he wie die Narben) enthalten. H~ufigkeitsanteile 
der Homostylen von weniger als 8o% wurdeil 6fters feat- 
gestelit, h6here Prozentsgtze dagegen sehr selten. In  Po- 
pulationen mit  einem hohen Anteil yon Homostylen Mild 
sehr viel weniger ktrrzgriffelige als langgriffelige Hetero- 
styte vorhanden. 

Auf Anregung von Sir RONALD FISHER ha t  der Verf. 
diese Verhgttnisse statistisch bearbeitet.  Wfirden die 
Homostylen sich selbst bestguben, so mfigte ihr Anteil in 
den Populationen st~ndig zunehmen, und die heterostylen 
Typen wfirden vSllig verdr~ngt, selbst wenn die relative 
Lebensf~higkeit tier homozygoten Homostylen gegentiber 
den anderen Genotypeil um ca. 2o% verringert  w~tre. Das 
zu t6seilde Problem war, warum der Anteil  der Homo- 
stylen in Populationen fast hie 8o% fiberschreitet. 

Verf. ~and ~958, dab bei den Homostylen zu ungef~hr 
80% Fremdbefruehtung vorkommt. Geht man voil die- 
sem hohen Fremdbefruchtungsgrad aus, so geniigt die 
Ailnahme emer Ilur geringeil Vitalit~tseiilbuBe der Homo- 
stylen zur Erktgrung der Tatsache, dab ihr Ailteil in den 
Populati0nen nicht bis zu loo% steigt. In  der vorliegen- 
den Abhandtung werden in detaillierten statistischeil Aila- 
lysen Populationsz~ihlungen ausgewertet und mit  den 
Fotgerungen aus theoretischen Modellen verglichen. Da- 

bei gelingt es, die Zusammensetzung der Populationen zu 
erkl~tren, welche Homostyle en~halten. Zum anderen 
wird auch besprochen, weshalb im groBen und ganzen die- 
jenigen Populatioilen verhgltnism~Big selteil sind, in de- 
hen tiberhaupt Homostyle vorkommeil. 

Der Evolutionsmechanismus, der bei Primula verhin- 
dert, dab ein System mit  Fremdbefruchtung in ein solches 
mit  Selbstbefruchtung tibergeht, wird diskutiert.  

Hagemann, Galersleben. 

BOLSUNOV, IGOR: Pri.zipien und Schemata filr eine rationeiie 
Saatgutvermehrung bei Tabak. Fachl. Mitt. d. Osterr. Tabak- 
regie. Heft 1, 1957; Heft 2, 1957; Heft 1, 1958; Heft 2, 
1958; Heft 1, 1959. 

Die Art  Nicotiana tabacum geh6rt zur Gruppe der fakul- 
ta t iven Selbstbefruchter. Dadurch und dutch den hohen 
Reproduktionskoeffizienten des Samens, der seine Keim- 
f~higkeit mehrere Jahre erhalten kann, ergeben sich 
zwangslgufig best immte Richtlinien ffir die Erhaltungs- 
ztichtung und Saatgutvermehrung, Darfiber hinaus gibt 
es abet  noch eine Reihe von ~'ragen, tiber die keine ein- 
'heitliche Auffassuilg besteht, wie z. B. die Fragen, ob das 
Saatgut in seinem Weft  vergndert wird, wenn man es 
durch mehrere Generationen zur Selbstbefruchtung 
zwingt, oder wenn eine oder zwei Vermehrungsstufen 
unter anderen klimatischen Verhgltnissen durchgeffihrt 

werden.  Beide Fragen werden vom Autor verneint. 
Nach diesen grundsAtzlichen Ausffihrungen, in denen 

auch zu den Anforderungen, die an die Keimtghigkeit des 
Saatgutes zu stetlen sind, Stetlung genommen wird, 
werden versehiedene Schemata der Erhaltungsziichtung 
und Saatgutvermehrung beschrieben und wird auf die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren hingewiesem 
AbschlieBend werden dann praktische Ratschl~ige fiir die 
Saatgutvermehrung erteilt. W. E~4demann, Dresden. 


