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Kurze Mitteilungen 
Die 36. Deutsche Pf lanzenschutztagung 

verans ta l t e t  v o n d e r  Biologischen Bundesans ta l t  Iiir 
Land-  und Fors twir tschaf t ,  Braunschweig,  zusammen 
mit den Pf lanzenschutz / imtern  und den auf dem Ge- 
biete des Pf lanzenschutzes  t / i t igen Ins t i tu ten ,  f indet  
v o m  lo. bis ]4. Oktober  1966 in Bad  Godesberg 
s ta t t .  - -  Folgende Thema t ik  soll behandel t  werden:  
Viruskrankhei ten  ; pflanzenparasi t / i re  Nematoden  ; 
Unkrau tprob leme.  

Der Deutsche Verband Forstlicher Forschungs-  
anstalten gibt im E inve rnehmen  mi t  dem Pr/isidenten 
der I U F R O  bekannt ,  dab der n~ichste KongreB der 

I U F R O  vom 4 . - -9 .  Sep tember  ]907 in Mfinchen s ta t t -  
findet, h n  Zusammenhang  mi t  dem KongreB werden 
Gebiets- und Fachexkurs ionen  sowie gr6Bere Exkur -  
sionen durch das gesamte  Bundesgebie t  vorberei te t .  
KongreB-Sekre tar ia t :  Miinchen 13, Amalienstr .  52/II .  

VII. Internationaler Erniihrungskongreg 
In der Zeit  vom 3. bis 1o. August  ]966 findet in 

H a m b u r g  der , ,VII.  In te rna t iona le  Ern~ihrungskon- 
greB" s ta t t ,  der im Auf t rage  der In te rna t iona l  Union 
of Nut r i t iona l  Sciences (IUNS) alle drei J a h r e  zur 
F6rderung  der Forschung und des Austausches  wissen- 
schaf t l icher  In format ionen  verans ta l te t  wird. 

Buchbesprechungen / Book Reviews 
BRESCH, 0.: Klassische und molekulare Genetik. Ein Lehr- 
buch. Berlin-G6ttingen-Heidelberg: Springer-Verlag 1964. 
319 S., 161 Abb., 14 Tafeln. Brosch. DM 3 2 , - .  

Langsanl beginnt sich auf dem deutschcn Biichermarkt 
nun auch die durch das Fehlen genetischer Titel gekenn- 
zeichnete groBe und von vielen sehr schmerzlich empfun- 
dene Liicke zu schlieBen. Die in mancher Hinsicht bemer- 
kenswerteste Neuerscheinung auf diesem Gebiet ist zweifel- 
los das hier vorliegende Buch von C. BRESCH, yon dem in- 
zwischen ein unver/inderter Nachdruck herausgekommen 
ist. Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, ein Buch zu 
schaffen, das sowohl dem Studenten das notwendige V~qssen 
vermit teln als auch dem in benachbarten Disziplinen arbei- 
tenden Wissenschaftler das Verstgndnis genetischer Frage- 
stellungen und Theorien erleichtern soll. Dieses Vorhaben 
ist ibm sehr gut gelungen. An dieser Stelle sei gleich einer 
der groBen Vorzfige des Buches hervorgehoben: BRESCH 
versteht es gl/inzend, dem Leser nicht nur das Wissen um 
die Fakten zu vermitteln, sondern ihm gleichzeitig zu 
zeigen, auf welchem VVege diese Fakten ermittel t  wurden. 
-- Der Autor ffihrt zun/ichst das Lebermoos Sphaero- 
carpus donellii als Versuchsobjekt ein und bespricht die 
Kreuzungsanalyse haploider Organismen bis zur Ablei- 
tung der Lineari tgt  der Genanordnung aus den Rekom- 
binationsdaten. Dieses Anfangskapitel wird auch dazu 
benutzt, in die genetische Terminologie und Nomenklatur 
einzufiihren. Bevor im drit ten Kapitel  die Kreuzungs- 
analyse diploider Organismen besprochen wird, linden 
wir in Kapitel  2 eine kurze, jedoch sehr Mare Darlegung 
der cytologischen Grundlagen. Fragen der Mutabilit/it 
unter Einschlug der Genommutationen werden in 1Kapi- 
tel 4 er6rtert. Mit ,,Systeme der Sexualit/it" ist das Iol- 
gende Kapitel  iiberschrieben ; es enth~lt neben der Bespre- 
chung der verschiedenartigsten echten Sexualit~ttssysteme 
auch die Parasexualitfitsph/inomene bei Viren und Bak- 
terien. Damit  wird zu den molekularen Grundlagen der 
Vererbung iibergeleitet, die im Mittelpunkt der folgenden 
fiinf Kapitel  des Buches stehen. Hier werden in einer 
auch Iiir diejenigen, die nicht in unmittelbarer Beriihrung 
mit  der Molekulargenetik stehen, verst/indlichen Sprache 
die Fragen der Chemie und Biochemie des genetischen 
Materials, der molekularen Grundlagen der Proteinbio- 
synthese, des genetischen Codes und der Regulation der 
Funktion des genetischen Materials behandelt. Dieser 
Teil des Buches erscheint dem Rez. als am besten gelun- 
gen; es existiert  wohl z. Z. in deutscher Sprache keine 
besscre l)arlegung der Erkenntnisse iiber die molekularen 

Grundlagen der Vererbung. Das sich hieran anschlieBende 
und mit  ,,Probleme sekundgrer Genwirkung" fiberschrie- 
bene 11. Kapitel befriedigt nicht ganz. Hier werden Ge- 
schlechtsausbildung, Modifikationen, Vererbung quan- 
t i ta t iver  Merkmale, Positions-Effekt und die nicht-chro- 
mosomale Vererbung abgehandelt, wobei die Vereinigung 
dieser verschiedenartigen Probleme in einem Kapitel allzu 
erzwungen erscheint. Das Buch schlieBt mit  einem kurzen 
Exkurs in spezielle Fragen der Humangenetik.  -- Autor 
und Verlag (das Buch hat  bei guter Ausstattung einen 
erstaunlich niedrigen Preis) haben der Genetik in Deutsch- 
land mit  diesem Lehrbuch einen guten Dienst erwiesen. 

H. BOhme, Gatersleben 

COLBERT, E. H.: Die Evolution der Wirbeltiere. Eine Geschichte 
der WirbelUere durch die Zeiten. Obersetzt und eingeleitet 
von G. HEBERER. Stut tgar t  : Gustav Fischer Verlag 1965. 
426S., 122Abb. Geb. DM 52 , -- .  

Die Geschichte der Entwicklung der Tierwelt gehOrt 
seit der groBen Erweiterung unserer Kenntnisse der Fossi- 
lien im letzten Jahrhundert  zu dem wichtigsten Wissen 
fiber die LebensguBerungen auf der Erde. Diese Kennt-  
nisse werden bald zum Elementarwissen jedes..Biologen 
geh6ren~ -- Eine knapp gefaBte, inhaltsreiche Ubersicht 
der erdgeschichtlichen Entwicklung der Wirbeltiere, die 
sich auf der Fossiliiberlieferung aufbaut, liegt hier vor. 
19o9 erschien die deutsche Ubersetzung von CHARLES 
])~P~RET : ,,Die Umbildung der Tierwelt, eine Einfiihrung 
in die Entwicklungsgeschichte auf palaeontologischer 
Grundlage". DI~PI$.RET, der geniale franz6sische Palaeon- 
tologe, hat neben den Gesetzen, welche die Veriinderungen 
in den Stammreihen der Wirbeltiere bestimmen, eine 
Reihe von Stammb~iumen aufgestellt. Das inzwischen 
vergangene halbe Jahrhundert  brachte eine Ftille von 
Neuentdeckungen in der Palaeontologie, besonders durch 
nordamerikanische Forscher, die eine Neutibersicht sehr 
erwiinscht machten. COLBERT, der Leiter eines der grOBten 
Museen der Naturgeschichte in New York, hat  sie zu- 
sammengestellt.  In 3 ° Kapiteln, die von den Anfgngen 
der Wirbeltiere bis zu den h6chsten S~iugetieren fiihren, 
wird vor uns aufgerollt all '  das, was bisher von den Ab- 
wandlungen der Tierwelt im Verlaufe der Erdal ter  be- 
kannt  wurde. I)as Auftreten des Unterkiefers, die Wan- 
derung der Riickgratt iere vom Wasser auf das Land, das 
Erscheinen des Amnioteneies, das die Landwirbeltiere 
von der Abhiingigkeit vom Wasser befreite, das Auf- 
trcten yon zwei Gruppen gewaltig groBer Saurier mit ver- 


