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diese e inz iga r t ige  W u c h s f o r m  Prosphytochloas als 
d i f f e ren t i a ld iagnos t i sches  Merkma l  fa r  diese G a t t u n g  
an u n d  fiir s ich a l le in  schon geniigen.  Zus~ttzliche 
d iagnos t i sche  Merkmale ,  d ie  e ine  sch/irfere U mgre n -  
zung  der  in B e t r a c h t  k o m m e n d e n  dre i  G a t t u n g e n  
erm6gl ichen,  s ind  z u s a m m e n f a s s e n d  die  fo lgenden:  

Prosphytochloa. Kle t t e rp f l anze .  He te rophy l l i e .  Ner-  
ven der  B l a t t s p r e i t e  ohne Q u e r v e r b i n d u n g e n  (Nerven 
n iederen  Ranges) .  P seudope t io lu s  O. L igu la  M u t i g .  
"hhrchen s t e t s  zwi t t r ig .  S ter i le  Deckspe lzen  bor s t ig  
bis  p f r iemenf6rmig .  F e r t i l e  Deckspe lze  l edera r t ig ,  
mi t  5 e rhobenen  Rippen ,  die  Vorspelze  eng umfassend .  

Potamophila R. Br.  (sensu s t r ic to) .  H o r s t b i l d e n d e r  
H y d r o p h y t .  K e i n e  He te rophy l l i e .  B l a t t s p r e i t e n  l in ien-  
fSrmig.  Nerven  der  B l a t t s p r e i t e  ohne  Quer le is ten .  
P s e u d o p e t i o l u s  O. L igu la  pap i e r a r t i g .  Ahrchen  zwi t -  
t r ig ,  j edoch  funk t ione l l  me i s t  m/~nnlich oder  weib-  
l ich.  S te r i le  I )eckspe lzen  l~tnglich-rund bis  e i rund .  
F e r t i l e  Deckspe lze  h a u t a r t i g  dfinn, unge r ipp t ,  die 
Vorspelze  n i c h t  eng umfassend .  

Maltebrunia K u n t h .  H o r s t b i l d e n d e  Bewohner  des  
t r op i s chen  Regenwaldes .  B l a t t s p r e i t e n  l in i en f6 rmig  
bis  s chmal  e l l ip t i sch .  Nerven  der  B l a t t s p r e i t e  m i t  
deu t l i chen  Que rve rb indungen .  P seudope t io lu s  gu t  
en twicke l t .  L igu la  p a p i e r a r t i g  bis  l edera r t ig .  )~hrchen 

zwi t t r ig .  Fe r t i l e  Deckspelze  schwach  dre inervig ,  m i t  
F a l t e n  zwischen den Nerven,  l ede ra r t ig ,  z~iher als 
jene  Prosphytochloas. 

Der  Be sc h re ibung  nach  geh6r t  Potamophila (Malte- 
brunia) schliebenii Pi lger  [Notizbl .  Bot .  Gar t .  & Mus. 
B e r l i n - D a h l e m  XI .  652 0932)J zur  G a t t u n g  Malte- 
brunia K u n t h ;  jedenfa l l s  spreche  n sowohl  Wuchs -  
form dieser  Pf lanze  wie auch die  m i t  e inem Pseudo-  
pe t io lus  versehenen  Bl~itter s t a r k  hierfi ir .  F e r n e r  sei 
mi t  N a c h d r u c k  erw~ihnt, dab  die  b i she r  e r sch ienenen  
A b b i l d u n g e n  der  W u c h s f o r m  Prosphyfochloas [vide 
sub  syn.  Potamophila prehensilis (Nees) Benth . ,  loc. 
eit.J ohne  A u s n a h m e  g~inzlich falsch u n d  i r re f i ih rend  
s ind :  ProsphytochIoa wird  dor t  als H o r s t b i l d n e r  dar -  
geste l l t ,  wogegen es s ich h ie r  in W i r k l i c h k e i t  um eine 
re ichl ieh  ve rzweig te  K l e t t e r p f l a n z e  hande l t ,  d ie  u n t e r  
gf inst igen Bed ingungen  eine H6he  bis  zu 12 Metern  
e r re ichen  kann.  In  Sch luch ten  u n d  an s te i len  W a l d -  
h~ingen s ind  B~iume sowie S t r~ucher  von ih r  oft  g~nz- 
l ich t ibe rwueher t  und  bedeck t .  

Herrn Dr. C. E. HUBBARD, Royal  Botanic Gardens, 
Kew, England, sei bier gebtihrend gedallkt  ftir seine mir 
/iugerst wertvolle t t i lfsbereitschaft  in der Kl~rung man- 
cher zweifelhafter Fragell  betreffs der Ga.ttungen 2Sots - 
mophila R. Br. und Mallebrunia Kunth.  

BUCHBESPRECHUNGEN 
FOCKE, R.: Erbliche Sch~iden dutch ionisierende Strahlen. 
Leipzig: VEB Georg Thieme 1959. 7 8 S., 17 Abb., 15 Tab. 
Gzl. DM lo,45. 

In  Medizin, Naturwissenschaft  und Technik l inden 
ionisierende Strahlen in steigendem MaBe Anwendung. 
Dami t  ist  zwangsl~tufig ffir groBe Teile der Erdbev61kerung 
eme nlehr oder minder erh6hte Gonadendosis und daher  
eille gr6Bere Belastung mit  vererbbarell  SchXden ver- 
bunden. Es kann nieht  genug getan werden, um diese 
Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie ulld 
anderer Quellen ionisierender Strahlung dnrch erh6hte 
Sorgfalt  und st~ndige Verbesserung der technischen 
Schutzmit tel  auf ein MilldestmaB zu reduzieren. Eine 
weft gr6Bere Gefahr bi ldet  der milit/~rische MiBbrauch 
der Kernenergie, da gegell den tiber viele Jahre wirksa- 
men radioakt iven fall out yon Kernwaffenexplosionen 
keill allgemeiner Schutz m6glich ist. 1Kit dem vorliegen- 
dell 13tichlein will sich der Autor  aufkl/~rend und mahnend 
an weite Bev61kerungskreise wenden. 

Nach einer kurzen physikalischen Charakterisierung 
der ionisierenden Strahlen werden die fiir das Verst~tnd- 
nis des lJbertragungsmechanismus erblicher Strahlen- 
sch/idell auf die Nachkommen notwendigen genetischen 
Orundbegriffe erl~utert.  Das ~resen und die 13edeutung 
der Mutationell  wird naturgem~LB relat iv ausffihrlich be- 
handelt .  Schlieglich werden die dutch eine Erh6hung 
der Mutat ionsrate  zu erwartenden Folgen Ifir Leben und 
Gesundheit  der  Menschen besprochen, ferner such die 
wirtschaftl ichen Sch~den (z. 13. bei  Nutzt ieren und -pflan- 
zei1 durch das verst~Lrkte Auftreten leistungsgeminderter  
Mutanten), mi t  denen in der Folge von Kernwaffenex- 
plosionen zu rechnen ist. 

Der Inhal t  ist  im allgemeinen zuverl~ssig lllld klar, 
das Erscheinen ist  zu begrfifien. Ffir eine etwaige zweite 
Auflage bleiben jedoch einige Wfinsche offen. Das erste 
Kapi te l  z. t3. ist  etwas zu knapp ausgefallen; mail ver- 
miBt einige erklgrende Worte  fiber den 13egriff der Ioni- 
sierung, und ebenso k6nnte tiber die Natur  von Quantell- 
und Korpuskulars t rahlung etwas mehr gesagt sein. Der 
Begriff , ,Atomstrahlen" und seine Definition sind irre- 
ftihrend und falsch am Platze, so dab der Eindruck ent- 
steht,  es handele sich dabei  neben den Neutronen, ~-, 
fl-Strahlen usw. um eine besondere Ar t  von Strahlen. All 
einzelnen Stellen l inden sich weitere Ungenauigkeiten, 
u. a. im Literaturverzeichnis.  Tab. 4 und die zwei Seiten 

erkl~renden Textes solltell vielleicht nicht mit ten im 
Kapitel ,  solldern besser am Ende eingeschoben werden. 

Der Zweck des kleinen 13fichleins, einen breiten Leser- 
kreis zu erreichen, ist durch einen entscheidenden Nach- 
tel l  leider in Frage gestellt, n~mlieh durch seinen relat iv  
zum Umfang viel zu hohell Preis. Dies ist  um so weniger 
verst~ndlich, als es keinerlei photographische Abbildun- 
gen enth~tlt. Ein niedrigerer Preis w~ire u. a. auch dureh 
eine einfachere Gestal tung des Einbandes m6glich ge- 
wesen. F. Scholz, Gatersleben 

LOBANOW, N.W.: Mykotrophie der Holzpflanzen. Aus dem 
Russischen fiberseLzt yon Inge Rawald,  wissenschaitliche 
Redakt ion:  Wolfgang Rawald.  Berlin: VEt3 Deutscher 
Verlag der Wissenschaften, 196o. 352 S., 87 Abb. Geb. 
DM 41,6o. 

Zusammen mi t  einer groBen Zahl yon Forstschulen ha t  
der Autor  seit 1946 die Mykotrophie der  Holzpflanzen 
im weiten Gebiet  der USSR untersucht.  Nach einer 
historischen Einlei tung berichtet  LoBA~ow fiber das 
Vorkommen mykorrhizaler  Bildungen an 75 Holzpflan- 
zen yon 3 ~ verschiedenen Famil ien und fiber den Grad 
der beobachteten Mykotrophie.  

Des weiteren besch~Ktigte er sich mit  den vermutl ichen 
und wirklichen durch Synthese-Versuch ermit te l ten Pilz- 
symbionten, mi t  dem in freier Kul tur  und dem der 
Pflanze verbundenen \u  Das dutch verschie- 
dene Symbionten verursachte unterschiedliche Wurzel-  
waehstum erm6glichte die Aufstellung einer 13estim- 
mungstabelle der Mykorrhizen-Typen. Die stofflichen 
Beziehungen der Symbiontel l  werden im Anschlug an 
die bedeutenden Ergebnisse der M~LI~schen Schule ge- 
schildert.  

Im angewandten Haup tkap i t e l  6 wird die 13edeutung 
der Mykotrophie ftir den Waldbau  er6rtert .  Die unend- 
lich weiten Fl~Lchen der USSR, mi t  Steppen aller Art ,  
in denell eine groBztigige Aufforstung im Gange ist, 
stellen Fragen. L. ber ichtet  fiber umfangreiche Versuche 
in sehr verschiedellen Teilen des Landes, die besonders 
mi t  Eichen und Kieferll angesetzt  wurden. Er  erlSmtert 
such die bedeutenden Erfolge der 13eimpfung des Bodens 
mi t  , ,Mykorrhizaerde".  

Das Buch enth~lt  viele ins t rukt ive Abbildnngen. Die 
Darstellungen der anatomischen Details  an verpilzten 
Wurzeln sind s tark  schematisch ulld lieBen sich noch ver- 
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bessern, zumal andere Autoren hervorragende Beispiele 
gegeben haben. So ist  das t-IARTmSChe Flechtwerk nut  
im Querschnitt  und nicht yon der Fl~tche dargestel l t  und 
die  Myzelien sind sgmtlich ohne Sehnallen gezeichnet. 

Burge[[, Wi&zburg 

Sortenratgeber Kartoffeln. Herausgegeben yon der Arbeits-  
gemeinschaft ffir landwirtschaft l iches Sortenversuehs- 
wesen. 2. Auflage. Frankfur t  am Muir': DLG-Verlags- 
GmbH. ~96o. 42 S., ~7 Tab. Broschiert  DM ~,8o. 

Die vorliegende, sehr kurz gefagte Besehreibung der 
westdeutschen Kartoffelsorten soll dem Prakt iker  die 
Sortenwahl erleichtern, der Wir tschaf tsberatung eine ge- 
schlossene Obersicht after Sorteneigenschaften vermit teln 
Und dem Handel  und den Genossenschaften zuverlgssige 
Angaben fiber die besonderen Ansprfiche und Leistungen 
der verschiedenen Soften machen. In  iibersichtlichen 
Tabel]en sind die Kartoffelsorten nach Reifezeit  und Ver- 
wendungszweck gruppiert  und in diesen Tabellen Angaben 
fiber das Jahr  der Zulassung, den Staudentyp,  die Wider-  
standsfghigkeit  gegen die wichtigsten Krankheiten,  St~r- 
kegehalt,  Knollenertrag, Knolleniorm, Fleischfarbe, Ge- 
schmack und sonstige EigenschMten zusammengestellt.  
Es foIgen dann ffir jede einzelne Sorte besondere Hinweise 
und anschlieflend Zusammenstellungen der Speisesorten 
mit  geringer Neigung zur Eisenfleckigkeit, der Speise- 
sorten'. 'mit'fgeri~ger Neigung zu Schorfbefall, der grol3- 
fallend'en Sorten der langfallenden Soften, der Expor t -  
sorten und eine Einteilung aIier Kartoffelsorten naeh 
ihren Kocheigenschaften. Eine {)bersicht fiber die Ver- 
mehrungsfl~tchen '955/59 zeigt sehr deutlich, welchen 
ungew6hnlichen ginfluB der Einbruch der neuen Stgmme 
des Y-Virus auf die AnbauflXchen einzelner Sorten, wie 
Aekersegen, Agnes, Augusta,  Bona, gefibt ha t  und wi t  
z .B.  andere Sorten, wi t  Carmen, Delos, Grata,  Loft, 
Magna und Mari t ta ,  ihre Anbauflgchen in diesen Jahren 
vergr613ern konnten. Pine Zusammenstellu~g tier Kenn- 
buchstaben der AnerkermnngsstelIen und t in  Ztichterver- 
zeichnis beschlieBen diesen Ifir alle iKartoffelbauer sehr 
niitztichen kleinen Band. Schich, Grofl-Li~sewit~ 

ZIMMERMANN, W.: Die Phylogenie tier Pflanzen. Ein 0berblick 
iiber Taisachen und Probleme. Zweite Aufl. Stuttgart : Gustav 
Fischer ~959. 777 S. 33~ Abb. Geb. DM ~ 8 , - - .  

Die zweite Auflage der Phylogenie der Pflanzen muB 
in erster Linie als groBangelegte Zusammenfassung der 
Gedankenggnge des Verfassers fiber dieses immer wieder 
aktuelle Thema, weniger dagegen als ein Handbuch tiber 
unser gesamtes derzeitiges Wissen angesehen werden. 
Zwar wird in dem umfangreichen Werk  versucht, die  
pal~tobotanischen Grundlagen eingehend darzustellen; die 
neueren Ergebnisse der pflanzengeographischen For- 
schung (vor allem hinsichtlich der Entwicklung der Erd-  
rgume und ihrer Vegetation in der Erdneuzeit) sind je- 
doch nur an wenigen Beispielen in vorwiegend mit tel-  
europ/iischer Sieht behandelt .  Auch die For tschr i t te  der 
Genetik, insbesondere der Cytogenetik, werden in ihrer 
Auswertbarkei t  ffir phylogenetische Fragen nut  gele- 
gentlich herangezogen. 

Wenn es dem Verfasser darum geht, die , ,Phylogenie 
der Pflanzen" , ,wirklichkeitsgetreu zu schildern", so 
h/ttte er die Ltickenhaftigkeit  unserer Kenntnisse, die er 
im speziellen Teil mehrfach hervorhebt,  yon allem Anfang 
an klar  herausstellen miissen. Daraus h~tte sich eine 
Oberpriifung aller Forschungsrichtungen der Botanik  und 
Geologie in ihrer Aussagekraft  ffir die l%konstrukt ion 
einer Phylogenie der Pflanzen ergeben miissen. Dagegen 
beschrgnkt  sich Verf. auf eine dureh das gauze Werk  
hindurchziehende Diskussion tiber die Bedeutung der mor- 
phologischen Arbeit .  Durch eine Gegeniiberstellung in be- 
schreibende, , , idealistische" und analytische Morphologie 
engt er den Wef t  der vergleichend-morphologischen Un- 
• yon denen doeh jede Betraehtung auszu- 
gehen hat, unnihtigerweise ein. Bet den verschiedenen 
Auseinandersetzungen fiber , , idealistisehe" Morphologie 
und Morphologie in phylogenetischer Sicht, die  er ge- 
legentlieh mi t  der New Morphology der angloamerika- 
nischen Autoren in Verbindung bringt,  kann man sieh 
aber des Eindrucks nicht erwehren, dab sich die phylo- 
genetisch-morphologischen Ableitungen auf eine sehr 

starre Vorstellungswelt beziehen. Am bedenklichsten 
erscheint es dem Re/;, wenn die sogenannten Elementar-  
prozesse, die sich aus der Telomtheorie ergeben, auf Fra -  
g e n d e r  Gestaltung aller Kormophyten,  einschlie/31ich der 
Moose, gleichartig angewandt  werden. Dean nach den 
Darstellungen ZZ~aER~atCNS solt doch wohI das t31att 
t ines 13grlapps aus demselben Grundorgan bestehen wie 
eine Blattfieder,  der  Abschni t t  eines Leitbfindelsystems, 
der Sektor  eines Staubblat tes  bzw. eines Iniegumentes 
der Angiospermen oder der Sporophyt  yon Anthoeeros. 
Wir m6chten in keiner Weise einer yon den Angiospermen 
ausgehenden morphologisch-typologischen Methode das  
Wort  reden, wenn es darum geht, phylogenetische Aus- 
sagen zu machen, es zeigt sich ja  auch im Hinbl ick auI 
das Tierreich, dab verschiedenartige Organisationsformen 
der Organismen vorkommen, nebeneLnander auf t re ten 
oder erdgeschichtlich einander abl{hsen. Soil man aber  das 
charakterist ische Bild des Aufbaus ether Angiospermen- 
pflanze mi t  ihren Grund0rganen SproB, Blat~ und Wurzel  
nut  deshalb verwerien, weil es gelegentlich schematisch 
auf ursprfingliche Typen der Farnpflanzen angewandt  
wurde ? 

Nach dem Studium der Ausfiihrungen Zi~a~a~aAN:vs 
fiber die Angiospermen, die im Vergleich zur ersten Auf- 
lage besonders s tark  erweitert  wurden, kommt  man yon 
dem Gedanken nicht los, dab die  alte vergleichende Mor- 
phologie doch vim sicherere Grundlagen fiir eine Zaxono- 
mische Durchdringung der F0rmenmannigia l t igkei t  und 
aueh zu einem phylogenetischen Verstfi~ndnis der eiuzelnen 
Sippen gibt  als eine zu allgemein gehandhabte Telom- 
morphologie. Man beachte doch nnr einmal, was VerL 
z .B.  fiber die Bildung tier Schildbl~tter  sagt  (S. 593): 
,,Bei Schildblgttern, wie wir sie etwa in der Gattung Tro- 
paeolum linden, wachsen die die BlattflXche bildenden 
Telome nieht  mehr in der zur SproBachse tangentialen 
Ebene ~ns, sondern in einem Kreis  senkrecht zurri lBlatt- 
stiel". Is t  diese Beschreibung mi t  emer vergleichend- 
morphologisehen Durehdringung des Tatsachenbestan- 
des, wie sie etwa yon T~ozz vorgelegt wurde, in wissen- 
schaftlicher Genauigkeit  wirklich ebenbfirtig ? Hinsicht-  
lich der Anssagen der, , idealist ischen" Morphologie whre eS 
sicher besser gewesen, diese, wie es e twaTaIc~T, j ,N getan 
hat, kri t isch auszuwerten, als sie dureh eine neue, aber 
doch nur schematische Betraehtung ersetzen zu wollen. 
Erfreulich bleibt,  dab t rotz  dieser Grundhal tung dennoch 
manehe wichtigen Einzelfragen im Sinne dervergleichen- 
den Morphologie entschieden werden, z. B. die fiber die  
Blat tna tur  der  Karpelle und Stamina bet den Angiosper- 
men. Auch hinsiehtlich der Schaffung taxonomischer  Be- 
griffe vermeidet  Z~=MZRM AN N in der richtigen Erkenntnis ,  
dab es sich doch meistens nur um die Charakterisierung 
best immter  Organisationsstuien handelt ,  nnn6tige Neu- 
erungen, wi t  s i t  heute, meist  unter  dem Hinweis auf eine 
phylogenetische Deutung, fiblieh geworden sind. Sehr 
f ruchtbar  werden Zr,,a~a~R~aANNS Betrachtungen sicher 
dort, wo bisher yon der Angiospermen-Morphologie aus- 
gehende Vergleiche zu weir getrieben wurden, etwa bet 
der Deutung der pel ta ten Sporophylle von Equisetum 
und Taxus oder bet der Beurteilung der weiblichen Blfiten 
yon Gingko. 

Dort ,  wo sippenphytogenetische Zusammenhgnge nicht 
aufzudecken stud, verfolgt Verf. die yon ihm besonders 
gesch/*tzfe Merkmalsphylogenie. Indem er annimmt,  dab 
bet vielen Organismen alterti imliche und wetter entwiekelte 
Strukturen nebeneinander auftreten, versucht er, unter  
Auswertung vergleiehend-morphologischer Beobachtun- 
gen an der heutigen Flora  und uneer Einbeziehung der 
grgebnisse der Palgobotanik ffir bestimrnte Organe und 
Organsysteme Entwicklungsreihen herauszuarbeiten. 
Dabei werden meist  die ontogenetischen Beobach• 
and die phylogenetischen Deutungen zu eJner Hologenie 
der betrefgenden Sippen verkniipft.  ~s branch• wohl 
kaum betont  zu werden, dab in den AusItihrungen 
ZI~ah~ERMaN~CS viele neue Ergebnisse, insbesondere der 
Pal/~ontologie und aueh eine gauze l~eihe eigener Be- 
obaehtungen des Verfassers zusammengeffigt worden 
stud, die das Buch ebenso wie die vielen hervorragend 
wiedergegebenen Abbildungen aueh fiir denjenigen, der 
seiner  Gesamtkonzeption nicht ohne weiteres folgen kann, 
zu einem wertvollen Nachsehlagwerk machen. 

H. Meusel, Halle/S. 


