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Alle Muste r  s ind  t e t r a p l o i d  2 n = 36, auch  d ie jenigen  
be i  uns (H. E.  FlSCHE~ unver6f fen t l i ch t ) .  M6glicher-  
weise h a b e n  be ide  T y p e n  n e b e n e i n a n d e r  be s t anden ,  
oder  es g ib t  s i t  auch  heu te  noch.  Ob s ich B. patellaris 
als di-  oder  t e t r a p l o i d e  F o r m  yon  den  K a n a r e n  auf  ihr  
heu t iges  Area l  in Madei ra ,  N o r d w e s t a f r i k a  u n d  Sttd- 
span ien  a u s g e d e h n t  ha t ,  mtiBte an  Or ig ina lma te r i a l  
gepr i i f t  werden .  4 x -B. patellaris ze ichne t  sich du rch  
b re i t -d re i eck ige  Bl~itter aus.  D a g  diese V e r b r e i t e r u n g  
des  B l a t t e s  gegen t ibe r  d e m  von  procumbens in Ver-  
b i n d u n g  m i t  der  Po lyp lo id i s i e rung  s t eh t ,  i s t  nJcht 
ausgeschlossen  und  h~ t t e  ihre  Para l l e l e  in d e m  4 x-  
u n d  2 x - Z u c k e r r t i b e n b l a t t .  

Vom geo!ogischen Ges i ch t spunk t  aus  is t  auch eine 
andere  En t s t ehungswe i se  m6glich.  Nach  BURCI-IARD 
sind die wes ta f r ikan i schen  Inse ln  vu lkan i schen  Ur-  
sprungs  und  aus dem Meer aufgest iegen,  ohne j emals  
mi t  dem F e s t l a n d  ve rbunden  gewesen zu sein. Da-  
nach  mtiBte die Ur sp rungs fo rm in N W - A f r i k a  ent -  
s t anden  und  yon dor t  auf die Inse ln  geb rach t  worden  
sein. Sie war  offenbar se lbs t s t e r i l  und d ip lo id  ge- 
wesen.  Aus  ihr  h i t t te  sich B. procumbens en twicke l t  
haben  k6nnen,  v o n d e r  sich B. webbiana abgezweigt  
ha t .  B. patellaris kann  sich auch selbst~indig aus dem 
U r s p r u n g s t y p  dif ferenzier t  haben  und  sekund~r  auf  
das  F e s t l a n d  g e k o m m e n  sein. Es  g ib t  noch wei te re  
DenkmSgl ichke i ten ,  die jedoch ohno Pr t i fung des ge- 
samten  patellaris-Materials zu speku l a t i v  sein warden .  

Zusammenfassung 

Morphologische  und  phys io log ische  E igenscha f t en  
der  drei  W i l d a r t e n  B. procumbens, B. webbiana und  
B. patellaris werden  besch r i eben  u n d  K r e u z u n g s v e r -  
suche zwischen Zucker r i ibe  u n d  B. flrocumbens sowie 
B. webbiana mi tge t e i l t .  Die A r t b a s t a r d e ,  die  ke ine  
Wurze ln  b i lden ,  s ind  durch  Ke iml ingsp f rop fu ng  auf  
junge  Z u c k e r r i i b e n k 6 r p e r  m i t  8O~o Er fo lg  aufge-  
zogen worden .  Der  F r u c h t a n s a t z  war  sehr  schwach.  
E in ige  gene t i sche  B e o b a c h t u n g e n  der  F 1 - A r t b a s t a r d e  
werden  angef t ihr t .  Bewurze lungsve r suche  mi t  Che- 
m i k a l i e n  s ind  erfolglos ver laufen .  Das  6kologische  
Ve rha l t en  u n d  die  Phy logenese  de r  drei  W i l d a r t e n  
werden  d i s k u t i e r t .  
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BUCHBESPRECHUNGEN 
DITTRIOH, M.: Getreideumwandlung und Artproblem. Jena:  
VEB Gustav Fischer 1959.218 S., 37 Abb. Geb. DM 20,15. 

Die erstaunliche Tatsache, dab in einem Land mit  her- 
vorragenden Traditionen auf dem Gebiet der 14ulturpflan- 
zenforschung und -systematik in dell vergangenen Jah-  
ren das uralte Problem der GeLreidenmwandlung durch 
LYss~NKos These der sprunghaften Ents tehnng der Arten 
yon nenem auflebte, war fiir den Verf. AnlaB zu einem 
eingehenden Studium der Quellen und philosophischen 
Hintergri inde des dutch die Jahrhunderte  fortlebenden 
Transformationsgedankens. Wenn mall der historischen 
Darstellung folgt, die Verfechter nnd Kri t iker  des Trans- 
formationsproblems in chronologischer Folge an Hand 
ausfiihrlich zit ierter Quellen gteichermal3en zu \Vorte 
kommen li~Bt, n immt man um so erstannter  zur Kenntnis, 
wie seit 1948 in der Sowjetunion Roggen aus Weizen, 
Gerste aus ~reizen, Roggen aus Hafer, ja  sogar Erie aus 
Birke, Fichte  aus Kiefer usw. entstehen k6nnen. 

Dem Haupt te i l  des Buches folgt eine kurze Diskussion 
der Problemgeschichte der Transmutat io  frumentorum 
und der Geschichte des Artproblems. Im Anhang kann 
sich der Leser an Hand yon lO Tab. schnell fiber die ver- 
schiedensten Fragen, die mit  der Getreideumwandlung 
zusammenh~ingen, orientieren. Dem Verlag ist fiir eine 
ausgezeichnete Aussta t tung des Buches zu danken. 
Die Behandlung des gegenw~irtigen Standes des Problems 
schlieBt der Verfasser mit  einem Ausspruch M~TscI~yJRixs, 
dem der Ref. nichts hinzuzufiigen ha t :  ,,Die Menschen 
sind gew6hnt, sobald sie irgendein kleines Loch im Vor- 
hang gefunden, mit  dem die Natur  die Geheimnisse ver- 
deckt, und durch dieses Loeh einen geringftigigen Teil 
der Rgtsel erblickt haben, groBsprecherisch yon der 
Unterwerfung der Natur  zu reden, haargenau so, wie in 
der KRYLOWschen Fabel  die Fliege auf den I-I6rnern des 
Ochsen sich einbildete, dal3 sie mit  einem Pflug gepfltigt 
habe".  M. Zaeharias, Oatersleben 
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FOGKE, R.: EiMge genetische und evolutionistische Besonderheiten 
polyploider Formen und deren Bedeutung fiir die PVlanzenz;ichtung. 
Wissenschaftliche Abhandlungen Nr. 42 der Deutschen 
Akaclemie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
Berlin: Akademie-Verlag 1959. 12o S., 26 Abb., 44 Tab. 
DM 15,6o. 

Der Vertasser verfolgt das Ziel, ,,dem Pflanzenztichter 
mit  dieser Sehrift einige vererbungstheoretische und evo- 
lutionistische CIberlegungen, die zweifellos den  Erfolg der 
Polyploidieztichtung beeinflussen k6nnen, kritisch und 
zum Tell mit  eigenen Versuchen belegt darzubi~ten." 

Der erste Tell der Arbeit befaB* sich mit  den gene- 
tischen Besonderheiten autotetraploider Formen, wobei 
die modifizierten Spaltungsverh/iltnisse, das Leistungs- 
verm6gen unter  besonderer Beriicksichtigung der He- 
terosiseffekte und der populationsgenetischen IKonse- 
quenzen der Polyploidie, die Fertilit~Ltsverh~ltnisse und 
die Geschlechtsbestimmung an Hand der vorliegenden 
Literatur und eigener Untersuchungen unter Verwendung 
zahlreicher praktischer und theoretischer Beispiele dis- 
kutiert werden. Es schliel3t sich die Besprechun~ der 
,,Besonderheiten der nattirlichen und artifiziellen Poly- 
p!olden in der Evolution" an, und der letzte Tell der 
Schrift erl~tutert die aus  den vorangegangenen Ab- 
schnitten zu ziehenden Konsequenzen am Beispiel der 
Ztichtung tetraploider Kleearten, der damit  verbundenen 
Problematik und ihrer L6sungsm6glichkeiten. 

AIles in allem ist eine niitzliche, lesenswerte Schrift ent- 
standen, die dem Pflanzenzfichter manche Anregung 
vermitteln dfirIte. Riege~,, Gatersleben 

FRIEDRICN, G.: Taschenbuch der Feld- und Gartenfr/Jchte. 
Leipzig und Jena: Urania-Verlag 196o. 231 S., 6o Farb- 
u. 32 Schwarzweii3tafeln. Geb. D3/[ 8,40. 

Das Buch vermittelt  breiteren interessierten Kreisen 
Kenntnisse tiber die heimischen landwirtschaftlieh und 
g~rtneriseh angebauten Kulturpflanzen mit Ausnahme 
der Hell-, Gewfirz- und Zierpflanzen. V~Tirtschaftliche Be- 
deutung und Verbreitung, Heimat und Abstammung, 
Beschreibung und Kulturansprtiche werden in einem in- 
formativen Textteil ftir die einzelnen Arten abgehandelt. 
Fast  alle der angeffihrten Sippen sind abgebildet, leider 
ist die drucktechnische Ansfiihrung nor allem der Farb- 
tafeln 6fter unbefriedigend, einige der Tafeln (01rauke, 
Rote Rfibe) sind durch ,,Nichtpassen" verschiedener 
Farbpiatten fast unbrauchbar. Tabellen mit  anbau- 
technischen Daten und Dtingungstabellen geben ftir den 
Praktiker wertvolle Hinweise. Einige korrekturbediirftige 
Angaben, die den Wert des Buches aber nur unwesent- 
lich beeintr/ichtigen, fielen mir auf: Zwiebeln sind keine 
Organe, ,,die aus den Stengeln entstehen" (S. 14), sondern 
Blattspeicherorgane. Die Bltitenfarbe yon Vicia pannoni- 
c~ ist gelblieh oder r6tlich, nicht weiB (S. 36). Bei der 
~areiBen und Gelben Lupine sind durchaus platzfeste 
Soften vorhanden (S. 38)! Vom Sailor sind keine Wild- 
formen bekannt,  er ist bereits im Altertum als 01pflanze 
benutzt worden (S. 89). Die Heimat des Hopfens ist 
nicht Innerasien (S. 113), sein Wildareat erstreckt sich 
fiber groBe Teile der Holarktis. Zwetsehgen und Hafer- 
pflaumen werden jetzt im allgemeinen in einer Art zu- 
sammengefaBt (als Pr. domestice L., S. 182). - -  Noch 
problematische Angaben fiber Abstammung und I-Ieimat 
einzelner Xulturarten werden mitunter als gesicherte 
Erkenntnisse dargestellt (Apfel, Birne u. a.). 

Pete~, Harold, Galerslebes 

Nandbuch der Pflanzenphysiologie. Herausgeber: W. RUN- 
LAND. Band XIl:  Pflanzenatmung einschlieSlich G.~rungen und 
$~iurestoffwechsel. Redigiert yon J. WOLF. Ber]in/G6ttin- 
gen/Heidelberg: Springer 196o. 2542 S., 352 Abb. Gzl. 
DIVI 598,--. 

Der jetzt als der dreizehnte yon den vorgesehenen 
28 BXnden erschienene XII.  Band ist der bisher umfang- 
reichste des ganzen Handbuches der Pflanzenphysiologie 
(2542 Seiten, davon ~o74 in englischer und 38 in fran- 
z6sischer Sprache). Es ist zugleich der letzte Band, ffir 
dessen Einzelbeitr~Lge der ~96o verstorbene Herausgeber 
WlL~Xl.~ RU~InAXD noeh das Imprimatur  erteilen konnte. 
In  dem an den Anfang dieses Bandes gestellten Nachruf 
fiir W. RUHCA~D schildert der ~lteste seiner Schtiler 
(H. U~LRIC~) noch einmal den ~ugeren Ablaut seines 

Lebens und beleuchtet im Zusammenhang damit  - -  bei 
aller gebotenen Niichternheit der Darstellung - -  die 
Einmaligkeit der menschlichen und wissenschaftlichen 
Pers6nlichkeit RUHLANDS und seine ftir heutige Begriffe 
schon beinahe unvorstellbare Universalit~t auf dem Ge- 
samtgebiet der Botanik. 

Der erste Tell des vorIiegenden Bandes wird mit  einer 
,,Einteitung und fJbersicht" des Bandredakteurs J.WoLF 
ergffnet, der in einer meisterhaften und sehr kompri- 
mierten Darstellung (die aber trotzdem mehr als 2oo Sei- 
ten lang ist) das Gesamtgebiet der Atmuug, der O~Lrungen 
und des S~iurewechsels mnreil3t. Diese Einleitung enth~lt 
auBerdem viele Nachtr~tge ftir die tibrigen und bereits 
Irtiher abgeschlossenen Beitr~ge des Bandes, und aus der 
Tatsache, dab WOLF 4 ~ Seiten Literaturzitate (meist aus 
dell Jahren 1958--6o) nachtragen mul3te, wird deutlich 
ersichtlich, wie sehr das Gebiet des pflanzlichen Energie- 
stoffwechsels in FluB ist. An dieser Stelle unternimmt 
WoLv auch den dankenswerten Versuch, Ordnung in die 
zum Teil recht verschieden interpretierten Termini zu 
bringen und sehl~gt in diesem Zusammenhange z. B. nor, 
alle Atmungsvorg~nge, die unter Aufnahme von Sauer- 
stoff nor sich gehen, als ,,oxydesmische Dissimilationen" 
zu bezeichnen und sie damit yon jenen zu unterscheiden, 
bei denen die Oxydation auf einem Entzug von Wasser- 
stoff (oder Elektronen) beruht. 

Mit/thnlichen Fragen setzt sich tibrigens unter anderem 
auch THOMAS in seinem historischen Beitrag fiber die Ge- 
schichte der Pflanzenatmung auseinander. Der erste Teil- 
band enthglt auBerdem 2 BeitrXge fiber die organischen 
und anorganisehen Materialien der Atmung bzw. der 
biologischen Oxydationen, i t  Einzelbeitrgge zum Ober- 
thema ,,Chemismus der biologischen Oxydationen und 
Oxydoreduktionen" sowie 26 Beitr~ige zum Thema ,,Wege 
des Abbaues yon Kohlenhydraten bei Sauerstoffatmung 
und G~rungen". 

Der zweite Teilband enthS~lt die Abschnitte ,,Analyse 
der Atmungsvorg~inge" mit den beiden Einzelartikeln 
, ,Atmungsquotient" und , ,Atmungs-Inhibitoren", ,,Bio- 
logie der Atmung" (Wechselbeziehungen zwischen At- 
mung und G~trung in h6heren Pflanzen (2 Beitr~ge), Ein- 
fliisse iiuBerer Faktoren auf die Atmung (~1 Beitr/~ge), 
Atmung und EntwicMung (8 Beitr~ge), Endogene Rhyth- 
mik der Atmung), ,,Siiurestoffwechsel der Pflanzen" 
(7 Beitr/~ge) und schlieBlich einen Beitrag fiber den 
,,Kreislauf des Kohlenstoffes". 

Die Einzelbeitr~tge der insgesamt 6o Mitarbeiter dieses 
Bandes k6nnen unm6glich in kurzer Form referiert wet- 
den. Sie sind im allgemeinen gut aufeinander abgestimmt, 
und der Bandredakteur hat durch viele FuBnoten die 
Querverbindungen zu verwandten Abschniiten dieses 
Bandes oder zu anderen B/inden des Handbuches herge- 
stellt. DaB so zentrale Vorg~nge wie z. B. der Abbau auf 
dem EMBD~N/MI~u in mehreren Ein- 
zelbeitr/igen erscheinen, das liegt in der Natur  der Sache 
begrfindet. Das Ausmerzen diesbeztiglicher Wiederholun- 
gen h~tte ein rigoroses Eingreifen des Bandredakteurs in 
die individuellen Auffassungen nnd Darstellungsweisen 
der Mitarbeiter erfordert, welches dem Ganzen sicher 
nicht zum Vorteil gereicht h~ttte. Jeder einzelne Beitrag 
ist mit einem Literaturnachweis ausgertistet, und der 
Gesamtband enth~Llt dariiber hinaus ein erfreulich aus- 
ffihrliches Sachverzeichnis 065 Seiten) bzw. 167 Seiten 
Subjekt-Index und ein 138 (dreispaltig bedruckte) Seiten 
umfassendes Autorenverzeichnis. 

Wenn der Band auch - -  wegen der rasehen Fortschritte 
auf diesem Spezialgebiet der P h y s i o l o g i e -  in Einzel- 
heiten bereits im Zeitpunkt seines Erscheinens iiberholt 
war (z. B. in bezug auf einige Fermente, welche hier noch 
zu denjenigen mit  unbekannter  Wirkgruppe gerechnet 
worden sind), so wird er doch fiir lange Zeit das unent- 
behrtiche Handbuch fiir d a s  Gebiet der Atmung, der 
G~trungen nnd des S;,turestoffwechsels bleiben. 

A, Schneider, Quedlinburg 

Nandbuch der Tierziichtung, herausgeg, v. J. HAMMOND, 
I.JOHANSSON und F. HARING. Zweiter Band: Haustiergenetik. 
Hamburg und Berlin : Paul Parey 1959- 615 S., 200 ~bb. 
Geb. DM 112,--. 

Unter der Redaktion yon IVAR JO~ANSSO~ wird ira 
2. Band ill Fortsetzung der biologisch physiologischen 
Grundlagen der Tierzucht nunmehr eine grundlegende 
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Orientieruilg fiber die Probleme der Haustiergenetik ge- 
geben. In  dem 1. Hauptabschnit t  tiber die altgemeinen 
Grundlagen der Haustierzucht gibt S. BERGE einen ge- 
schichtlichen {3berblick fiber die Lehre yon der Fort- 
pflailzung und der Vererbung vor MENDEL und erl~tutert 
die Zuchttheorien und Zuchtmethoden des vorigen Jahr- 
hunderts. Die Geschichte der Stammbiicher ffihrt aus 
der Vergangenheit bereits in die Gegenwart tierztichte- 
fischer Arbeit. Der Begriff der Rasse wird biologisch und 
konventionell betrachtet. Gemeinsam mit O. VeNGE be- 
handelt I. JOHANSSON im 2. Kapitel die moderne Ver- 
erbungslehre auf M~NDELscher Grundlage, wobei Ab- 
bildungen den Text erggilzen. Ngchst den Vererbungs- 
gesetzen MENDELS werden die materiellen Gruildlagen 
der Vererbung, die Mutationen, Genstruktur und Gen- 
funktion sowie die Fragen der extrachromosomalen Ver- 
erbung dargestellt. A. ROBERTSOX bearbeitete die Popu- 
iationsgenetik uild quanti tat ive Vererbung, wobei die 
Methode der Pfadkoeffizienten nut  kurz gestreift wird, 
sonst aber die Grundlagen ffir diese neue populations- 
genetisehe Betrachtungsweise beachtlich Mild. Seine Be- 
merkung, dab Selektionsindizes ,,kein Ersatz fiir ein 
Zuchtprogramm sind, sondern nur  ein Weg, aus einem 
bereits gestarteteil einen kleinen zusgtzlichen Fortschritt  
zu gewinilen", unterstreicht die 13eschrgnkung aller 
Voraussagen. Der 2. Hauptabschnit t  des Buches gilt der 
Darstellung der Vererbung verschiedener Eigenschaften 
beim Haustier. J. RENDen hat die Forschungsergebuisse 
der Vererbung yon Farbe und Zeichilung bei S~iugetieren 
und Gefltigel dargestellt und mit  Bildern belegt. E i n  
weiteres Kapitel, das ebenfalls J. RENDEL schreibt, be- 
handelt die Blutgruppen der verschiedenen Haustiere, 
wobei die Technik und praktische Anwendung der Blut- 
gruppenforschung er6rtert werden. Ein Kapitel widmet 
E. LAUPREC~T anatomischen und physiologischen De- 
fekten mit  Darstellung des Vererbungsmodus bei den 
verschiedenen Haustieren unter Verwendung yon tabella- 
rischen {3bersichten and guten Bildern. In  dem Kapitel 
Krankheitsresistenz setzt sich K. ER~KSSON mit Kon- 
stitution und Resistenz sowie ihrer Ausnutzung in der 
Krankheitsbek~tmpfung auseinander. Mit der Eigen- 
schaft Fruehtbarkeit  (aul3er beim Gefltigel) ulld ihrer 
Erblichkeit befaBt sich O. VENGe, der unter Benutzung 
einer reichen Literatur Fruchtbarkeit,  Sterilit/it, Inter-  
sexualit/it, prae- und postnatale Entwieklung behandelt. 
Das 9. Kapitel ist dem Eigenschaftskomplex Euter und 
Milchleistung gewidmet nnd yon I. JOHANSSON auf Grund 
eigener Forschungen und einer umfangreicheil Literatur 
in seiilen komplizierten Zusammenhgngen tibersichtlich 
und kritisch dargestellt. Der Verfasser des lO. Kapitels 
K6rperform, Mastleistung und Schlachtqualitiit, F. HA- 
RINa, hat  umfangreiche eigene und aildere Forschungs- 
ergebnisse sorgfgltig zusammengetragen, um Erblichkeit 
und selektiven Weft ftir die Ziichtung der einzelnen 
Schlach.teigenschaften abzuschgtzen. H .B .  C a ~  gibt 
eiilen Uberblick tiber Wolleistung und ~roll- und 
Pelzqualit~tt, wobei besoilders die genetischen Gesichts- 
punkte der Wollproduktion und -qualitgt nach den 
neuesteil Forschungsergebnissen berticksichtigt werden. 
Die Vererbung der Produktionseigenschaften des Ge- 
fltigels wird sachkundig und tibersichtlich an Hand einer 
ersch6pfenden Literaturtibersicht yon H. HAVER~ANX 
zur Darstellung gebracht. SchlieBlich unternimmt es 
O. V~NaE, verschiedene andere morphologische sowie 
physiologische Eigenschaften abzuhandeln. Der 3. groBe 
Abschnitt  des Werkes tiber Znchtmethoden und Durch- 
ftihrilng der Zucht wird hinsichtlich der Zucht- und Se- 
lektionsmethoden voil den beiden Fachexperten I. Jo- 
eaxssox und JAY L. Lusu in allgemeinen grundlegenden 
und speziell ftir die einzelnen Haustiere gedachten Aus- 
ftihrungen abgehandelt. Dieser hervorragende Beitrag 
vermittelt  klare Vorstellungen tiber Begriffe und Me- 
thoden der Selektion und Paarung nnd ihre !~rirksamkeit 
auf die Population. SchlieBlich geben H. L6RTSCHER, 
C. GeRWlO und M. MENzI einen abschlieBenden IJberbliek 
tiber die Verfahren und Methoden bei der praktischen 
Ztichtung yon Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein und 
Gefliigel, wghrend I. JonaNssoN dies fiir Kaninchen und 
Pelztiere tut. Im Schlul3kapitel gibt schlieglich noch 
I. Jo~IAXSSON eine absehlieBende Betrachtung tiber bis- 
herige Ergebnisse und Zukunftsm6glichkeiten der Hans- 
tiergenetik. 

Dieses bedeutsame und inhaltsreiche Gemeinschafts- 
werk zeigt die Fortschritte in der Haustiergenetik, die 
seit KRONACHERS Buch vor 3 ~ Jahren durch intensive 
Forschung erreicht worden sind. Der Praktiker, der Iloch 
am Anfang der Vererbungslehre zun/ichst nu t  zur Klar- 
heir der Begriffe vordringen konnte, fiildet nunmehr be- 
reits Anleieuilg ftir die Zuehtplanung uild Zuchtmethodik. 
Die Anftihrung der einsehlggigen Literatur an jedem 
SehluB eines Kapitels veranlal3t zum Quellenstudium. 
Der ztichterisch und biologisch interessierte Leser finder 
in dem Werk eine zusammenfassende Darstellung dessen, 
was moderne Haustiergenetik zum Inhal t  und Ziel hat. 
Daffir gebtihrt den Autoren der Dank der Leser wie dem 
Verlag Itir seine gute Ausstattung des Werkes. 

W. Stahl, Rostock 

HEILBRONN, A., und C. KOSSWIG: Principia genetica. Grund- 
erkenntnisse und Grundbegriffe der Vererbungswissenschaft. 
Hamburg u. Berlin: Paul Parey 196z. 4 ~ S. Brosch. 
DM 4,80. 

Eiile kleine Brosehtire mit  32 Textseiten, 2 ~  Seiten 
Register und 2 Seiten Vorbemerkungen. Der Text be- 
steht aus 294 numerierten Sgtzen, die eine L{inge yon 
1 bis h6ehsteils lo Zeilen haben. Diese 294 ,,verbindungs- 
los aneinander gereihten Aussagen" stellen die Verfasser 
zur Diskussion und bit ten um kritische Prtifung; sie 
hoffen auch, mit  diesen S~ttzen dem deutschen Studenten 
behilflich zu sein. Wie die Verfasser im Vorwort berich- 
ten, waren die ,,Principia" erstmalig vor 23 Jahren zu- 
sammengestellt und mit  der Zeit ,,den Fortschritten 
unserer Wissensehaft entsprechend" erweitert worden. 

Eine Diskussion tiber diese Sgtze wird ftir einen Ge- 
netiker-Fachmann wahrscheinlich wenig interessant sein, 
da das Material der ,,Principia" im groBen ganzen den 
Interessen der allgemeinen Genetik der dreil3iger und An- 
fang vierziger Jahre entspricht nnd nut  einige Sgtze sich 
mit den Problemen der Nachkriegsgenetik befassen. Ftir 
den Studierenden werden sich die ,,Principia" schwer 
erschliel3en, weft die Reihenfolge der Sgtze silbjektiv ist; 
vor allem aber wird der Student (der Fachmann tibrigens 
auch !) sieh kaum orientieren k6nnen, da das Material in 
k e i n e r  Weise gegliedert ist. Aulaerdem, was kann ein 
Student z. B. mit  dem Satz 172 anfangen: ,,Es ist zweck- 
m/iBig, die idiotypischen Elemente des Protoplasmas als 
Idioplasma sensu strictiori oder Plasmon dem nur als 
Ausftihrungsorgan des Idiotypus fungiereilden Plasma- 
anteil, dem ,Strukturplasma' und seinen Sonderorganen 
gegentiberzustellen"? AuBer , ,Strukturplasma" gibt es 
noch einige neue Wortsch6pfungen wie z.B.  ,,Mutat", 
die vielleicht nicht notwendig s'ind : die Genetik hat sowie- 
so schon eine zu umfangreiche Terminologiel Das ganze 
Biichlein maeht besonders wegen seiner - -  heute kaum 
gebrguchlichen - -  Brevierform und einer beinahe ab- 
sichtliehen Ungegliedertheit des Materials sowie wegen 
des Verzichtes auf Mare Bildschemata den Eindruck eines 
etwas romantischen U n t e r n e h m e n s . . .  

Greben~ikov, Gatersleben 

6e Jaarverslag (6. Jahresbericht) Proefstation voor de Groente- 
teelt in de voile Grond in Nederland. Alkmaar: z96o. 139 S., 
34 Abb., 36 Tab. Brosch. hfl 2,--. 

Auch der 6. Jahresbericht gibt einen guten Einblick 
in die Ziele u. Durchftihrung der Arbeiten, doch steht 
einer Verallgemeinerung der Erkenntnisse entgegen, dab 
meist nur  1--2j~ihrige Ergebnisse aufgeftihrt werden. 

Eiiler Beschreibung der Station in persoileller und sach- 
licher Sicht folgen die 34 Publikationen des Jahres z96o 
sowie einige interessante Erfahrungen aus der Gestaltung 
der ,,Fiorade" in Rotterdam. 

Nach kurzen Angaben tiber die Jahreswitterung wird 
ausgeftihrt, dab ffir den holland. Gartenbau die W a s s e r -  
a b f i i h r u i l g  ebenso wichtig ist wie die Beregnuilg. 
K u l t u r t e c h n i s c h e  A r b e i t e n  zeigen, dab je nach 
Boden uild Fruchtar t  optimale Ertrgge, gute Qualit~it 
und frtihe Ernte bei 3o--9o cm Grundwasserstand erreicht 
werden. Die ftir Holland aktuelle Frage tiber die Ver- 
wendung salzhaltigen GieBwassers wurde in Angriff 
genommen. 

D t i n g u n g s -  u. B o d e n b e a r b e i t u n g s v e r s u c h e  mit  
Besandung, Torf- und Staildunggaben wurden Ilnter 
pflanzenbaulichen Gesichtspunkten, aber auch im Hin- 
blick auf die Arbeitsproduktivitgt durchgeftihrt. 
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Die Z i i c h t u n g  yon Frfihkartoffeln erstrebt Wider- 
standsf~Lhigkeit insbes, gegen Phytophthora und Y-Virus. 
Dutch Einkreuzung yon Solarium goniocaliz (Peru) soll 
die Kochqualit~Lt verbessert werden. Bei Spargel wurden 
erstmalig Leistungsprfifungen abgeerntet: Einzelpflanzen 
erbrachten  den 4--8facben Ertrag des Landesdurch- 
schnittes yon 2oo g. 

Auch in Alkmaar treten Schwierigkeiten auf, bei Boh- 
nen die dutch Einkreuzung yon Wildformen erstrebte  
Widerstandsf~Lbigkeit mit  Qualit~.t zu verbinden. 

In  Zusammenarbeit  mit dem JVT V~rageningen und 
dem NAKG werden S o r t e n p r f i f u n g e n  durchgeffihrt. 
Die Beurteilung der Soften erfolgt praktisch mit  den 
gleichen WertmaBstS~ben wie bei uns, da auch die Zucht- 
ziele sehr ~Lhnlich sind. 

A n b a u - V e r s u c h e  werden i i i sbesondere  fiber An- 
zuchtmethoden, Saatst~rke und Erntezeit  durchgeffihrt. 
Bei Fruehtfolgearbeiteii l inden die betriebswirtscbaft- 
lichen Fragen stS.rkere Beachtnng. 

Untersuchunge n fiber Erreger,  Schadbild u. Bek~Lmp- 
lung wurden ffir wichtige K r a n k h e i t e n  der HaiipL- 
kulturen vorgenommen, z. B. Samenfibertragbarkeit voa 
Salat-Mosaik, Phoma lingam und die virose ,,Frfihjahrs- 
krankheit" bei M6hren. 

Die chem.  U n k r a u t b e k ~ L m p f u n g  erforderte zahl- 
reiche Versuehe, da sie wegen der geringen Anzahl teurer 
Arbeitskr~tfte auch im holls Gartenbau unent- 
behrlich ist. Zusammenfassend wird darauf hingewiesea, 
dab die im 4- Jahresberieht angeffihrte Umstellung der 
Gartenbaubetr iebe  weitergeht, da die Erzeugung der 
Massengemfise fiir die Konservenindustrie immer st~Lrker 
in den landwirtschaftlichen t3etrieben erfolgt, die leichter 
mechanisieren kSnnen. H. Lange, Quedlinburg 

K~NEKAMP, A. H.: Oer GrUnlandbetrieb. Gegenwarts- und 
Zukunftsfragen fur den PrakUker. Stuttgart: Verlag Eugen 
Ulmer 1959. 274 S., 62 Abb. 13rosch. DM 12,8o. 

Der  Grfinlandwirtschaft f~tllt be i  der Rationalisierung 
der landwirtschaftlichen Erzeugung eine groBe Aufgabe 
zu. Sie ermSglicht es, fiber moderne Weideverfahren 
hohe Fl~ichenproduktivit~Lt mit  niederem Aufwand zu 
vereinen. Aus dieser Sicht sind in dem Buch mehrere 
Kapitel dem Problem der Ausdehnung und Intensivierung 
der Weide gewidmet. Die reine 3/I~thwiese sollte so weft 
wie mdglich der ertragsreicheren 3/i~Lhweide Platz machen. 
Hierzu werden die weidetecbnischen Einrichtungeii in 
ihrer neuesten Entwicklung beschrieben, wobei die Rin- 
derweiden im Mittelpunkt der Betrachtungeii stehen. Da- 
neben werden  aber auch Schweine-, Schaf- sowie Hfihner 
weiden und - -  was selten geschieht - -  der Weidebe tr i eb  
in Gestiiten behandeIt. Die Beispiele der d~Lnischen 
Futterbauwirtschaft  uiid der holliindischen Weidewirt- 
schaft runden das Bild fiber die verschiedenen S y s t e m e  
der F u t t e r e r z e u g u n g  ab. Die letzten Kapitel des Buches 
befassen  sich mit  den Formen und MSglichkeiten der 
Fiitterkonservierung, deren richtige Durchffihrung der 
Verfasser  als eine wichtige Voraussetzung fiir die Intensi- 
vierung der Griinlandnutzung bezeichnet. Die Silage- 
gewiniiung und kfinstliche Trocknung wird eingehend be- 
handel t .  Die vielfS.ltigen Fragen der Grfinlandbewirt- 
schaftung werden in fibersichtlicher Form dargeboten und 
zeugen voii einer langj~Lhrigen und erfolgreichen For- 
schungsarbeit des Verfassers .  D a s  Buch ist fiir den Prak- 
tiker und den Wirtscbaftsberater @ine wertvolle Hilfe im 
Streben nach hSheren Leistungen vom Grfinland. 

H. Buschi~g, Paulinenaue 

K(JHN, A.: Grundrig der allgemeinen Zoologie. 14. verbesserte 
und vermehrte Auflage. Stuttgart :  Georg Thieme Vet- 
lag 1961. 3oo S., 229 Abb. Gebunden DM 18,8o. 

Die 14. Auflage des bereits  fiber mehrere Jahrzehnte 
bew~Lhrten ,,GrundriB der allgemeinen Zoologie" von 
A. Kt~HN liegt knapp 4 Jahre nach Erscheinen der vor- 
hergehenden jetzt vor. Die Sorgfalt und Umsicht, die 
das  Buch von Anfang an ausgezeichnete und einen wesent- 
lichen Grund ffir seineii bisherigen Erfolg darstellt und 
die bei jeder Neuauflage in Erscheinung trat, sind auch 
jetzt wieder spfirbar. Grnnds~ttzliche Vergnderungen 
erfolgten nicht. A b e t  es wurden erneut an mehreren  
Stellen Verbesserungen, Erggnzungen oder Neueinffi- 

gungen textlicher und bildlicher Art vorgenommen. Un- 
serer heutigen Auffassung fiber den Feinbau der Zelle 
und ihrer Strukturen entsprecheiid ist ein kurzer Abschiiitt 
fiber ,,das Geffige der tierischen Zelle" neu aufgenommen. 
AuBerdem sind gewisse Erweiterungen in den Gebieten 
der Muskelphysiologie, Nervent~Ltigkeit (hier vermiBt 
man den Begriff Neuron), Neurosekretion, tierische Sym- 
biose, Bau des Nucleins~iuremolektils, zur Verhaltens- 
physiologie, se lbs t  bei  solchen zu klassischen BestS~nden 
z~thlenden Gebieten wie Bau des Primocardialcraniums 
u .a .  eingeffigt worden. DaB dabei  aber der Charakter  
e ines  Grundrisses  fiber diese  Zeitspanne mit  ihrer enormen 
Bereicherung an Einzelerkenntnissen einerseits und den 
Wandlungen mancher grundlegender Konzeptionen an- 
derseits e r h a l t e n  gebl ieben  ist, bildet das besonders  Be- 
eindruckende dieses Buches und damit  der Arbeit seines  
Verfassers .  Erfreulich, dab diese Auflage auch wieder 
das ausgezeichnete ~uBere Format  tr~tgt, das seinem 
Inhal t  zukommt. M. Geesch, Jena. 

LINSKENS, H. F., und LUISE $TANGE: PrakUkum der Papier- 
chromatopraphie. Aiileitung zu Ubungen in der papierchro- 
matographischen Untersuchung pflanzlicher Inhaltsstoffe. 
Berlin-G6ttingen-Heidelberg: Springer, 1961. 5i  S., 
27 Abb., 14 Tab. Ringbuch brosch. Glanzfolie DM 9,80. 

Die vorliegende Anleitung ist im allgemeinen recht 
geschickt zusammengestellt nnd ermSglicht ein sicheres 
Erlernen der papierchromatographischen Methodik mit  
einfacheii Mitteln. An manchen StelIen erscheint aller- 
dings die Vereinfachung etwas zu weft getrieben zu sein, 
u n d e s  kann leicht bei einem ungefibten Praktikanten zu 
fehlerhaften Ergebnissen und z u  unzul~tssigen SchluB- 
folgerungen kommen. So dfirfte beispielsweise nach der 
in der 9- Ubung angegebenen Arbeitsmethodik kaum eine 
ausreichende Trennung yon Flavonfarbstoffen in gelben 
Blfitenextrakten zu erzielen sein. Besonders mul3 die 
Zvceckm~tBigkeit der in der 12. idbung beschr iebenen 
Autoradiographie angezweifelt werden, da sie sinnvoll 
ohnehin nur  nnter  Anleitung eines  erfahrenen Analyti- 
kers ausgeffihrt werden kaiin. Einfache und zweck- 
m~iBige Arbeitsanleitungen sind sehr zu begrfil3en, sie 
diirfen aber keinesfalls zu einem unziiliissigen Dilettan- 
tismus ffihren. H. Fviedrich, Mi~nster 

POERINK, IR. H. JONGE: Rand in witte kool. Proefstation 
voor de Groenteteelt in de volle Grond in Nederland. 
MededelingNo. 19. Alkmaar: 1961.63 S., 28 Abb., 28 Tab. 
f. 2,25. 

Seit etwa lo Jahren wird der ,,Tabakskrankheit" bei 
WeiBkohl stirkere Beachtung geschenkt, da dureh sie 
z.T.  beachtliche Ausf~lle verursacht werden. Unter  
, ,Tabakskrankheit" oder ,,rand in kool" wird das Auf- 
treten einer mehr oder weniger zusammenh~ngenden ring- 
f6rmigen Zone braun bis  schwarz  verf~irbter BlOtter 
bzw. Blatteile verstanden, die erst beim Durchschneiden 
des Kohles sichtbar werden. Besonders  s tark werden 
Herbs t -  und auch Lagerkohl befallen. Die Krankheits- 
ursache konnte noch nicht ermittelt  werden, es lieBen sich 
weder  Bakterien, Pilze oder Viren isolieren. Umfang- 
reiche Versuche dienten der Frage, inwieweit der Krank- 
heitsbefall durch Umweltfaktoren beeinfluBbar ist. Mit 
Ausnahme des Stickstoffes fibten Pflanzennihrstoffe und 
Spurenelemente keinen fSrdernden Einflufl auf das Auf- 
treten der Krankheit  aus. Als befallsfSrdernde Faktoren 
wurden in den Versuchen festgestellt: zu mastige BSden, 
zu groBer Pflanzenabstand, zu sp~te Ernte sowie eine 
lingere Lagerung des Herbstkohles vor der Verarbeitung. 
Anch eine unsachgemiBe, vor allen Dingen zu warme  
Lagerung des Dauerkohles wirkte sich negativ aus. 
Sortenversuche ergaben eine unterschiedliche Anf~llig- 
keit. So waren die Sorten ,,Roem van Enkhuizen" nnd  
,,Succes enz." in mehrj~.hrigen Versuchen am wider- 
standsf~Lhigsten. Hiermit ist der Hinweis gegeben, dab 
der Zfichtung in der Bek~mpfung dieser t~rankheit vor- 
l~ufig die gr6Bte Beachtung geschenkt werden muB. 

D i e s e  l e senswerte  Schrift zeigt sehr eindringlich das 
schnelle und energische Aufgreifen yon wichtigen gXrt- 
nerischen Problemen und unterstreicht somit die hohe 
volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Wirtsehafts- 
zweiges. Fabig, ~2uedlinburg 
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SMITH, KENNETH M., and MAX LAUFFER, Advances in Virus 
Research. Volume 7. New York and London : Academic Press 
Inc. 196o/196L 397 S., 38 Abb., 29 Tab. Gebunden 
$ SO,--. 

Die im vorliegenden 13and enthaltenell Sammelreferate 
aus dem Gesamtgebiet der Virologie sind durch ein 
hohes Niveau gekennzeichnet, woftir die Namen der 
j eweiligen Verfasser biirgen. Den Herausgebern gebfihrt 
hierfiir in gleicher Weise Dank und Anerkennung. Im 
Rahmen dieser 13esprechung soll lediglich auf die Bei- 
trgge eingegangen werden, die pflanzenpathogene Viren 
zum Gegenstand ihrer Er6rterung machen. B. D. HARRI- 
soN-Rothamsted befaBt sich rail der Biologie bodell- 
biirtiger Pflanzenviren. Vor wenigen Jahren noch ein 
Gegenstand spekulativer Erw~gungen, haben sich jetzt 
erste Anhaltspunkte dafiir ergeben, daft wir von realen 
Ausgangspunkten aus (z. I3. l'3bertragung durch Nema- 
toden) das angeschnittene Problem im Sinlle einer ersten 
Erkellllltnis er6rtern k6nnen. Auger Frage steht, dab 
diesen Viren eine welt gr6gere wirtschaftliche 13edeutung 
zukommt, als bisher angenommen wurde. Der Begriif 
bodenbiirLige Viren umfagt Viren unterschiedlicher Ty- 
pen hinsichtlich ihrer Wechselwirkung zum 13oden. Hier 
i s t e s  Aufgabe zukiinftiger Forschung, noch manche 
Frage zu klgren. Zu dieser Gruppe yon Viren gehAren 
solche mit  stgbchenf6rmigen und andere mit  kugel- 
f6rmigen (isometrischen) Partikeln. Es scheinen keine 
engen Affinitgten zu Virell zu bestehen, die luftgebuudene 
Vektoren besitzen. Es ist bisher kein Virus bekannt,  
das auf beide Arten ~ibertragen werden kalln. J . H .  
HiTcmNso~-Cambridge und A. D. Tuo-~so~-Cambridge 
befassell sieh m i t d e r  Variation bet Pflanzenviren. Auf- 
gabe dieses Bei t rageswar  es, biologische, physikalische 
und chemische Eigenschaften yon Virusstammen zu ver- 
gleichen und die Frage ihrer Elltstehung ngher zu be- 
leuchten. Fragen der technischen Seite dieses Problems 
folgen Ausfiihrungen tiber Kriterien zur Stammidentifi- 
zierung, zur Isolierung und Erhaltung yon Stgmmen, 
der Hgufigkeit der Mutation, der Stammesunterschiede, 
der Entstehung der Stgmme und der wirtschaitlichen 
Bedeutung. 13akteriophagen sind heute Modellobjekte 
fiir das Studium der Virusvermehrung, der Rekom- 
bination und anderer Phgnomene. Bet den Pflanzen- 
viren ist unsere Erkenntnis in biologischer Sicht weitaus 
geringer. Daher erkl/~rt es sich auch, dab genetische 
Studien bet ihnen nieht mi t  gleicher Prgzision wie bet 

13akteriophagen durchgeftihrt werden k6nnen. Vielleicht 
kann hier die Einzellkultur zuktinftig ttilfe leisten. 
Methodische M6glichkeiten werdell gewiesen, gleichzeitig 
wird jedoch darauf hingewiesen, dab es bisher nicht 
geluKgen ist, intakte Zellell zu infizieren. - -  MYRox K. 
BRaKKz-Lincoln gibt eine I~Ibersicht fiber die Dichte- 
gradientenzelltrifugation und ihre Anwendung auf Pflan- 
zenviren. Dieses Verfahren hat sich in vielell F~llen zur 
Trennung yon Partikehl llach GrABe und Dichte als 
brauchbar angeboten, es erm6glicht eine wirksame Tren- 
hung auch bet kleinen Virusmengen. Zur Zeit wird die 
Dichtegradientenzentriiugation gelegentlich zur Messung 
der Sedimentatiollskoeffizienten und zur Virusidentifizie- 
rung verwendet. Ihre eigentliche 13edeutung erstreckt 
sich auf die Virusreinigung, den Nachweis der Korre- 
lation der Infektiosit~Lt m i t d e r  PartikelgrABe und die 
Idelltifizierung der infekti6sell Partikel. - -  13esondere 
Beachtung verdient der umfangreiche 13eitrag yon A. 
KL~o-Londoll und D. L. D. CASPAR-13oston fiber die 
Struktur kleiner Virell. Der Struktur des M.odellobjektes 
pflanzlicher Viren - -  dem T V M - -  ist eill gr6gerer Ab- 
schnitt  gewidrnet, der sehr anschaulich dell derzeitigen 
Stand unserers Wissens widerspiegelt. Hieran schliegt 
sich die sebr viel schwierigere Frage der Struktur kugel- 
i6rmiger Viren, die ungleich schwierigere Untersuchungs- 
objekte darsteiten. Vide Teilfragen harren hier noch 
ether endgtiltigen Klgrung. Die bisherigen Feststellungen 
fiber die Substruktur des TMV und kristalliner kugel- 
f6rmiger Viren gestatten einzelne VeraIlgemeinerungen 
fiber den Vorgang der Zusammensetzung sog. kleiner 
Viren. M6glicherweise werden erst Untereinheiten ge- 
bildet, bevor das eigentliche Virus aufgebaut wird. Die 
KrMte, die die Proteinuntereinheiten im Virus zusammen- 
halten, sind ghnlich denell zwischen den Proteinmole- 
kiilen im Kristall. Die Konfiguration der RNS wird be- 
s t immt dutch die regelmXBige Verpackung mit dem 
Protein. Wir k6nnen uns vorstellen, dab die Protein- 
untereinheiten und die RNS die regelmgBige Struktur 
als eine Art ,,C-Kristallisation" zweier sehr ungleicher 
Komponenten bilden. Der Infektionsmechallismus l~tBt 
den umgekehrten Ablauf des Prozesses erkennen. Nach 
gewisser Zeit in der Nachbarschaft eiller anf~lligen Zelle 
bricht die Partikel auseinander und gibt die iniekti6se 
Nukleinsgure fret. - -  Die Lekttire des vorliegellden 
13andes ist nicht nur  dem Virologen, solldern jedem 
interessierten Biologen zu empfehlen. 

M. Klinkowski, Aschersleben 

REFERATE 
PANOS, D. A.: A contribution to explaining the potential variability 
of Vicia [aba L. (Ein Beitrag zum Verstgndnis der poten- 
tiellen Variabilitgt yon Vicia [aba L.) Hellenic Agric. Res. 
SLat., Larissa, Greece. Euphytica 9, 57--73 (~96o). 

In  Griechenland und anderen Mittelmeerlgndern hat  die 
Ackerbohlle eine sehr groge wirtschaftlicbe Bedeutung, 
und zwar vor allem fiir die menschliche Ernghrung, zum 
Tell auch als Griindiingungspflanze. Bisher aber stehen der 
griechischen Landwirtschaft im wesentlichen nur Land- 
sorten zur Verfiigung. Cber einige Erfahrullgen aus der 
oifenbar erst ill den Anfgngen steckenden Ziichtungsarbeit 
wird hier berichtet. An verschiedenen Orten mehrjghrig 
durchgeifihrte Ertragsversuche mit  jeweils e ine r  ange- 
paBtell Landsorte und einem Zuchtstamm, der auf Se- 
lektion aus einer Landsorte zurtickgeht, erwiesen meist 
eine Uberlegellheit der Lalldsorten. Aus der Selektion 
und PriiiUllg fret abgebltihter und gebeutelter Pflanzen 
ergibt sich, dab die Variabilitgt bet dell Naehkommen der 
fret abgebliihten Pflanzen im allgemeillen merklich h~Aher 
ist als bet denen der gebeutelten (zurtickzufiihren auf 
spontane Fremdbefruchtung). Es wird daher vorge- 
schlagen, das Leistungsverm6gen yon Landsorten dutch 
fortgesetzte positive Selektion zu verbessern. 
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Da die Situation der Reisversorgullg Indonesiens kri- 
tisch ist, leitete die Regierullg eine Kampagne ein mit  dem 
Ziel, die eigene Nahrungsproduktion zu erh6hen. Deshalb 
sind auctl Fragen des Zwischenfruchtbaues besonders 
aktuell. Ill dem hier publizierten Vortrag geht es um 
folgende Fragell: Ist ein 6konomischer Zwischenfrucht- 
bau m6glich, ohne die Ertrgge der Hauptfrucht wesentlich 
~u reduzieren, ulld welche Fruchtfo!gen sind zu empfeh- 
lell ? Eigelle Versuche mit  verschiedenen tropischen Pflan- 
zen und solche, die in Nigeria durchgeffihrt wurden, zeig- 
ten, dab der Zwischenfructltbau allfangs infolge besserer 
13odenbearbeitung ulld Diingung einen giinstigen Einflug 
auf die Hauptfrucht austibt. Werden jedoch lgllger als 
zwei Jahre hintereinander Zwischenfriichte angebaut, 
wird die Hauptfrucht beeintrgchtigt. Es wird Iolgende 
Fruchtfolge mit  zwei Zwischenfrtichten ffir den Reisan- 
bau empfohlen: tZeis - -  Leguminosen (als Griindtingung) 
- -  tZeis - -  ,,palawidja" - -  Reis. 
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