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Buchbesprechungen / Book Reviews 
Baker, H . G . :  Plants and Civilization. Fundamen ta l s  of 
B o t a n y  Series, edited by WILLIAM A. JENSEN and LEROY 
G-, KAVALJIAN. Belmont ,  California, Wadswor th  Publ.  
CoInp., Inc. 1965. V I I  -]- 183 S., 95 Abb. Brosch. $ L75. 

Es  ist fiir Biologen immer  wieder  reizvoll,  die vielf~l- 
t igen Verb indungen  zu beschreiben, die zwisehen dem 
Menschen und der Pf lanze bestehen.  Dabei , ,er lebt"  dann 
der Leser, dab er auch noeh im Zei ta l ter  der Atomenergie  
und des Wel t ramnf luges  v611ig yon der pflanzl ichen Pro- 
dukt i~n abh~ingig ist. 

Von H. G. BAKER sind mi t  viel  Geschick Beispiele aus- 
gew/ihlt  worden, die dem Ziel seiner Schrif t  dienen, dar- 
zustellen, wie die soziale und wir tschaf t l iche Entwick lung  
der Menschhei t  von der Pf lanzenwel t  abh/ ingt  und wie 
anderersei ts  der Mensch bei ihrer VerSmderung ni i twirkt .  
E r  beginnt  mi t  den Beziehungen,  die sich in der Vorzei t  
zwischen dem Sammler  und den Pf lanzen herausbi ldeten 
und die dann zu den Anfiingen des Ackerbaues  fiihrten. 
E r  endet  damit ,  dab er an einigen Beispielen dent ,,zivi- 
l isierten Menschen"  vor  Augen ftihrt, dab noch nianche 
pf lanzl ichen Rohstoffquel len  ihrer  Erschliel3ung harren. 
In  den dazwischenl iegenden Kapi te ln  geht  der Autor  
u. a. auf den Austausch von Kul turpf lanzen  zwischen der 
Al ten  und der Neuen Wel t  ein, der bereits vor  Kolumbus  
s ta t tge funden  haben  kOnnte, er schi ldert  die Bedeu tung  
der G/irungserreger,  erz/ihlt (lie Geschichte des Gulmnis, 
beschreibt  einige Hell-  und Gewiirzpflanzen und ihre Pro- 
dukte,  vergiBt aber  auch nicht, sich ausfiihrlicher niit  dem 
\Veizen und dem Mais, einschlieBlich der Erzeugung  yon 
l )oppelhybr iden,  zu besch~iftigen, h n m e r  wieder sind in 
die Beschreibungen kul turhis tor isch oder wir tschaft l ich 
interessante  Detai ls  eingestreut .  

Angeregt  durch diese lobenswerte und kurzweilige Dar-  
s te l lung wird mancher  Leser  gern die Hinweise Itir eine 
wei tere  Lekt i i re  am Ende  des Hef tes  aufnehnlen oder  sich 
sp/iter an H a n d  des ausftihrlichen Registers  tiber ent-  
fallene Einzelhei ten  orientieren.  

Man w0nsch t  dieser le icht  lesbaren Schrif t  vor  a l lem 
t inter  den Nicht -Biologen eine weite Verbrei tung.  

Lehmann, Gaterslebe~z 

Braun-Blanquet ,  J.:  Pf lanzensoziologie .  Grundziige der 
Vegetat ionskunde.  3. Aufl. W i e n - N e w  York:  Springer- 
Verlag 1964. N I V  + 865 S., 442 Abb., 88 Tab. Geb. 
DM ~7o, - . 

Das bekannte  S tanda rdwerk  ist  eine wer tvol le  metho-  
dische Grundlage  zur Erfassung und Gliederung der  
Vegeta t ionse inhei ten  sowie zur Analyse  und terminolo-  
gischen Durchdr ingung  der Umwel tbez iehungen  der 
Pflanzengesel lschaften.  Zugleich werden in dem Buch 
aber  auch Ergebnisse  und Prob leme diskutiert .  Der  
Schwerpunk t  l iegt  dabei  auf den Grundlagen  der Syn6ko- 
logie, den k l imat ischen und edaphischen Faktoren .  
Bemerkenswer t  sind ferner die Best rebungen,  Pf lanzen-  
gesel tschaften als 6kologisch-physiologische Einhe i ten  
und als Glieder syndynamischer  Prozesse zu charakter i -  
sieren. Auch Kryp togamengese l l schaf ten  werden ein- 
gehend beri icksichtigt .  

Das inl Vergleich zur 2. Auflage unl iiber 3 ° Seiten 
angewachsene Li tera turverze ichnis  mach t  deutl ich,  wel- 
t he  F6rderung  die Vegeta t ionskunde  in den vergangenen  
Jah rzehn ten  erfahren hat ,  zumal  bedach t  werden niuf3, 
dab zu allen Problemkre isen  nur  eine Auswahl  der  ver-  
ft igbaren Ergebnisse  Ber i icksicht igung l inden konnte.  
\Vie in anderen Fachr i ch tungen  der Biologie wird auch 
in der Vegeta t ionskunde  immer  klarer,  dab die Erfor-  
schung der Grundlagen eines \Vissenschaftszweiges in 
wachsendem Umfang  yon den methodischen  For tschr i t -  
ten  benachbar te r  Diszipl inen abh/ingig ist. Der  Sys tema-  
t iker  wird sicher bedauern,  dab nur  an wenigen Stellen 
b io taxonomische  Untersuchungsergebnisse  e r f r t e r t  wer- 
den. 

Der  Autor  un te rbre i t e t  Vorschl/ige zur nomenkla to-  
r ischen Rege lung  von Vegetat ionseinhei ten,  deren Ziel 
-- ebenso wie in der  Taxonomie  -- die Stabil is ierung ist. 
Ausgehend yon dem botanischen Nomenlda tu rcode  sollte 
man  bei Emend ie rung  des floristischen lnhal ts  einer 
Assoziation den urspri inglichen Autor  nicht  in Klamnie rn  

setzen. Man hgitte dann die Mfglichkeit ,  (lies bei der 
l t angs tu fengnderung  einer Vegeta t ionseinhei t  zu tun, um 
auf deren urspri ingliche Stel lung hinzuweisen. 

Die Neuauf lage der , ,Pflanzensoziologie" darf  einer 
dankbaren  Aufnahme gewil3 sein, gibt  es doch in der 
Biologie nur  wenige Einzelwerke,  die so nachhal t ig  die 
En t fa l tung  einer Disziplin gef6rdert  haben wie das Hand-  
buch yon BRAUN-BLANQUET. S. Danert, Galersleben 

Crew, F. A. E.:  The Foundat ions  of Genetics. Oxfo rd -  
L o n d o n - E d i n b u r g h - N e w Y o r k - T o r o n t o - P a r i s - F r a n k f u r t  : 
Pe rgamon  Press 1966. 202 S., 23 Abb.,  7 Bildtafeln.  
Brosch. 21 s. 

Seit  der En tdeckung  der grundlegenden Vererbungs- 
gesetze durch den Augus t inerm6nch GREGOR MENDEL sind 
loo  J ah re  vergangen.  Dieses Jubi l / ium war ftir den Autor  
Anlag,  einen kurzen AbriB der  En twick lung  der Genet ik  
bis zunl gegenw/ir t igen Stande zu geben. In  e inem ein- 
le i tenden Kap i t e l  wird die Hybr id isa t ionsforschung bis 
MENDEL kri t isch dargestel l t .  E inen  grof3en Tell  des Bu-  
ches n i m m t  die Wtirdigung GREGOR MENDELS ein. Es  
wird klar  herausgestel l t ,  dab 31ENDEL der  erste war, der 
das par t ikul f i reWesen de rVere rbung  erkannte  und die ex- 
per intente l len Grundlagen  for eine exak te  Vererbungs-  
forschung schuf. Anschliel3end wird nSher auf die Nicht -  
beach tung  der MENDELschen En tdeckungen  sowie die 
endgii l t ige Anerkennung  seiner Gesetze, die yon CORREXS, 
TSCHERMAK und D~ VRIES wiederen tdeckt  wurden,  ein- 
gegangen.  Die wei teren Kapi te l  befassen sich mi t  der 
Gentheor ie  und der Genwirkung.  Zum Schlul3 geht  der 
Autor  auf einzelne Tei lgebiete  der Genet ik  wie Bioche- 
mische Genetik,  Humangene t ik ,  Cytogenet ik  u . a .  ein. 
Die mikrobiologische Genet ik  wird nur sehr kurz gestreift .  
Zu jedem Kapi te l  werden wesent l iche Arbei ten  zit iert ,  die 
ein Vert iefen des gebotenen Stoffes erm6glichen.  Beson- 
ders gefiel eine Zusammens te l lung  yon Por t rg ts  20 der 
bedeu tends ten  Genet iker  yon J.  G. KOLREUTER bis H.  J.  
~IULLER. Das Buch e rheb t  keinen Anspruch,  ein Lehr-  
buch der Genet ik  zu sein. Es  soil v ie lmehr  in a l lgemein 
verst~indlicher \Veise die wicht igs ten  Grundlagen  der  
Genet ik  bringen, ohne al lzusehr auf Einze lhe i ten  einzu- 
gehen. Dies e r ln fg l i ch t  allen biologisch interessier ten Le- 
sern, sich tiber den Inha l t  und die Bedeu tung  der Genet ik  
zu informieren.  H. Sttiber, Gatersleben 

Delver, It. P. : Een Onderzoek over de Stand van Aardbeien 
in Kennemer land .  A lkmaar :  Proefs ta t ion  voor  de Groen- 
te tee l t  in de Vollegrond in Neder land  1965. 74 S., 17 Abb., 
2 Tab. Brosch. hfl. 3,5 o. 

I m  Gar tenbaugeb ie t  yon Beve rwi jk - t t eemskerk  an der 
holl/ indischen Kiiste m i t  15o ha  Erdbeeranbau  wurde eine 
Unte r suchung  durchgeft ihrt ,  die der E r m i t t l u n g  der Fak-  
toren gait ,  welche das W a c h s t u m  der Erdbeersor te  ,,Ober- 
schlesien" beeinfluBten. Nach  einer kurzen Beschreibung 
des Gebietes wird auf die Unte r suchungsmethode  und die 
e rmi t t e l t en  Faktoren  eingegangen, h n  Sommer  1955 
sammel te  man  an 200 Erdbeers tandor ten  Angaben tiber 
Al ter  der Pflanzen,  Bodenentseuchung mi t  Formal in ,  An- 
zeichen yon Krankhei ten ,  Grundwassers tand und seine 
Schwankungen,  Bewiisserung und Profi laufbau.  Der  Zu- 
s tand  der  Pf lanzen wurde  boni t ier t .  

In  der Analyse  wurde naeh Zusammenh/ ingen zwischen 
den Le i s tungsmerkmalen  der Erdbeeren  und den ermi t -  
t e l ten  Fak to ren  gesucht.  In  ge t rennten  Abschni t ten  
wird der EinfluB der Krankhei ten ,  des Wasserhaushal tes ,  
der  Bodenentseuchung  mi t  Formal in  und einzelner Fak-  
toren der Bodenf ruch tbarke i t  untersucht .  Es ergab sich 
eine Korre la t ion  zwischen Wuchs  und Befall  durch ~,Vur- 
zelpilz (Verlicillium albo-alrem). Jedoch  s tanden die Be- 
fa l l s symptome auch in Beziehung zu ungtinst igen ~Vachs- 
tumsfaktoren ,  ~ihnlich wie beim Befall  durch Wurzelf/ iule 
(Pratylenchus penetrans). Bei hohem Grundwassers tand 
waren  Jahresschwankungen  sehr von  Nachtei l ,  w/ihrend 
sie sich bei niedrigerem Grundwassers tand vor te i lha f t  
auswirkten.  I{elat iv hohe Wintergrundwassers t / inde be- 
d ingten einen geringen Erfolg  der Bodendesinfektion.  Bei 
e inem p l t - W e r t  des Bodens yon 5,3--7,0,  gemessen in 
KC1, zeigten die Erdbeerpf lanzen  opt imale  Entwicklung.  
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Der  p H - W e r t  s tand  in AbhAngigkeit  yon der  Wasser-  
und PzOs-Versorgung des 13odens. Die En twick lung  der 
Pf lanzen wurde  deut l ich v o m  Gehal t  an wasser- bzw. 
zitronensAurel6slicher PhosphorsAure beeinflugt .  Aus den 
gefundenen Beziehungen werden SchluBfolgerungen kau- 
saler Ar t  gezogen. Die Ergebnisse sind ausftihrlich und 
i ibersichtl ich in englischer und deutscher  Sprache zusam- 
mengefaBt.  G. Schdnberg, Dresden-Pillnitz 

Dubinin,  N . P . :  Molekulargenetik. Aus dem Russischen 
f ibersetzt  yon HARALD BREYER, wissenschaftl .  Redak t ion  
der  deutschen Ausgabe : ANDREAS J. MOLLER. Jena :  V E B  
Gns tav  Fischer  Verlag 1965 . 168 S., 89 Abb.,  7 Tab.  
13rosch. M D N  18,1o. 

Die Molekulargenet ik  ist  ein Gebiet,  aus dem Ver6ffent-  
l ichungen fiber neue Erkenntnisse  so rasch aufe inander  
folgen, dab es nu t  Itir den Fachve r t r e t e r  m6glich ist, die 
En twick lung  zu i iberschauen. Da  es sich dabei  aber  um 
die Er forschung  al lgemeiner  Lebensprozesse handel t ,  ist  
ein groBer Personenkreis  daran  interessiert ,  informier t  zu 
werden.  T ro tz  zahlreicher Einzelver6ffent l ichungen fehlt  
es noch an einer guten  zusammenfassenden Darstel lung,  
so dab die deutsche 13bersetzung des 13uches yon DUBI- 
1~I~ zu begrfiBen ist. 

13esonders he rvorzuheben  ist, dab der  Fischer-Verlag 
nicht  nur  eine t Jberse tzung der russischen Ausgabe her- 
ausgebracht  hat ,  sondern dab yon der  Redak t ion  an we- 
sent l ichen Stellen versuch t  worden  ist, den neuesten 
Stand  der  Molekulargenet ik  darzustel len,  wie es z. t3. die 
Code-Tabelle zeigt, die erst im Sommer  1965 publizier t  
wurde  und schon in dem im Oktober  erschienenen 13uch zu 
f inden ist. Auch  durch die Kti rzung des Textes  und die 
Aufnahme  neuer  Abbi ldungen ha t  das Buch  sehr ge- 
wonnen.  

Die , ,Molekulargenet ik"  ist n icht  nu t  eine Quelle, aus 
der  m a n  sich Wissen aneignen kann,  sondern sie zeigt  
zugleich, dab in der Sowje t -Union  ftir die biologische 
Wissenschaf t  eine neue Epoche  angebrochen ist, in der die 
Er forschung  der biochemischen Grundlagen der 13iologie 
ihren gebfihrenden Pla tz  erhal ten  hat .  Sehr erfreulich ist, 
dab auch die Vererbungsprozesse beim Menschen wieder  
Gegenstand der Genet ik  sind, und die Tatsache,  dab im 
Original  noch mehr  als in der i3bersetzung dar in  ent-  
ha l ten  ist, zeigt uns, dab auch diese R ich tung  der Genet ik  
in der Sowje t -Union  wieder  gepflegt wird. 

Die , ,Molekulargenet ik"  war  yon DUBININ zunAchst 
als populArwissenschaftl iche Dars te l lung ve r fag t  worden.  
Man kann daher  n icht  den folgerichtigen Aufbau  eines 
Lehrbuches  e rwar ten ;  z. 13. sind auf Seite 25 und 26 be- 
reits  Po lynuk leo t idke t t en  abgebildet ,  der chemische Auf- 
bau  yon NukleinsAuren wird aber  erst  20 Sei ten sparer  
erlAutert.  Der  W e r t  yon 13uchstabenAnderungen zur Ein-  
deu tschung  wie beim Wor t e  , ,Cistron",  das zu , ,Zistron" 
wird (aber ftir den , ,Cis-Trans-Test"  wird wei te rh in  ,,Cis" 
mi t  c geschrieben), erscheint  sehr zweifelhaft ,  denn die 
Able i tung  des Cistron yon cis wird k a u m  noch bemerk t  
werden.  Einige  Abbi ldungen wie z. ]3. 9, 27, 40, 80 ent-  
ha l t en  kleine Ungenauigkei ten ,  die bei einer Neuauf lage  
korr igier t  werden  sollten. 

I )er  T e x t  ist in fltissigem und un te rha l t s amem Ton ge- 
schrieben, so dab es j edem leichtfal len wird, sich mi t  die- 
ser Lektf ire  die Grundlagen der  Molekulargenet ik  anzu-  
eignen, fiber die er auf  einigen Gebieten,  wie z. t3. den 
Mutat ionen,  recht  umfangre iche  Kenntnisse  e rwerben 
kann.  

Das 13uch kann einem brei ten  Leserkreis  empfohlen  
werden.  E. Gi~nther, Grei/swald 

Fraser, J.: Treibende Welt. Eine Naturgesehichte des 
Meeresplanktons. VerstAndliche Wissenschaft ,  85. 13d. 
t ]berse tz t  u. bearb,  von  IRMTRAUT und GOTTHILF HEMPEL. 
13erl in-Heidelberg-NewYork:  Springer-Verlag 1965. X I +  
151S., 43 Abb. 13rosch. DM 7,80. 
Das vof l iegende schmucke 13Andchen ist  eine gestraff te  
deutsche Ausgabe des 1962 erschienenen englischen Ori- 
ginals , ,Nature  Adrift ,  the  S tory  of Marine P l a n k t o n " .  
Auf  eine Dars te l lung der  Methoden  des P lank tonfangs  
folgen Abschni t te  tiber die wicht igs ten  Gruppen  der  
Plankter ,  denen sich Kapi te l  fiber ihre geographische und  
jahreszei t l iche Vertei lung,  die Nahrungske t t e  im Meere, 
die 13eziehungen des P lanktons  zur Fischerei ,  Le i t fo rmen  
des  P lank tons  zur Erfassung der  Meeresstr6nlungen und 

das Verhal ten  der Zooplankter  anschlieBen. Kurze  Ab- 
schni t te  diskut ieren schlieBlich die Frage  der  Heran-  
ziehung des P lanktons  fiir die menschliche ErnAhrung 
und die M6glichkeit  einer Dfingung yon Meeresgebieten. 
Das 13fichlein ist  t iberaus reich und hervor ragend  illu- 
striert .  Die deutsche ~)bersetzung ist  n icht  immer  ganz 
glficklich, e twa wenn bei der Reminera l i s ierung der ab- 
gestorbenen P lank te r  in den t ropholy t i schen  Horizonten,  
also bei einem Abbauvorgang ,  yon einem , ,Wiederauf-  
bau von NAhrstoffen" s t a t t  von  einem Wiederfre iwerden 
der NAhrstoffe gesprochen wird (S. 87). St6rend ist 
auch, dab im laufenden T e x t  (nicht aber  in den Unte r -  
schrif ten der Abbi ldungen und im Register) auger  den 
Gat tungs-  und Ar tnamen  auch die 13ezeichnungen der 
verschiedenen Larvenfo rmen  (Planula, Trochophora ,  
Cypris usw.) in Kurs ivschr i f t  erscheinen, was an einigen 
Stellen den nicht  fachkundigen Leser  irreffihren kann. 
SchlieBlich ware  zu wtinschen, daB die sprachlich falsche 
\ ¥o r tb i l dung  , ,p lanktonisch"  s t a t t  , ,p lankt isch"  aus dem 
deutschen Fachschr i f t tum endlich verschwinden wfirde. 
Diese bei einer Neuauf lage  leicht  abzuste l lenden kleinen 
MAngel beeintrAchtigen aber  k a u m  den W e r t  des Btich- 
leins, das bei aller Kfirze fast  einen Gesamtt iberbl ick tiber 
die wicht igs ten  Fragen  und Probleme der Meeresbiologie 
bietet .  Schrdder, Jena 

Goerttler, V.: Vom literarischen Handwerk der Wissen- 
schaft. Eine  Plaudere i  mi t  Zi ta ten  und Aphorismen.  Ber- 
lin und H a m b u r g  : Paul  Pa rey  1965. 284 S. Geb. DM 26, - - .  

~Tenn ein p rominen te r  Ver t re te r  seines Faches  (der 
Verf. ist  VeterinArmediziner)  emer i t ie r t  ist, ha t  er oft  
Lus t  und M6glichkeit,  ein \ ¥ e r k  zu schreiben, das auf  
seinen irf iheren Facharbe i t en  zwar beruht ,  aber  ein viel  
brei teres Gebiet  umfaBt.  Diese M6glichkeit  ha t  GOERTT- 
LER --  dem Spruch von  G. Chr. LICHTENBERG folgend 
, ,Ein N o t h  und Htilfs Bfichlein fli t  Schrifsteller k6nnte  
gu t  werden"  -- m i t E r f o l g  ausgenutzt .  Es  ist  freilich nicht  
das erste solche 13uch seit  LICHTENBERGS Zeiten, es wirk t  
aber  ~risch und nicht  alltAglich. 

Das 13uch ist folgendermaBen aufgebaut .  Jedes  Kapi te l  
bes teh t  aus dem T e x t  des Verfs. und aus einer mehr  oder  
weniger  ausgedehnten  Sammlung  yon Aphor i smen und 
Zitaten,  die das T h e m a  des Kapi te l s  betreffen.  In  man-  
chert Kap i t e ln  ist  der Zi ta tente i l  sogar umfangre icher  als 
der T e x t  des Verfs. A m  E n d e  des Buches  bef inden sich 
zwei Autorenregis ter ,  das eine in der fiblichen F o r m  einer 
Li teratur l is te ,  das andere  ohne Publ ika t ionsangaben,  nur  
mi t  biographischen Hinweisen,  yon welchen der Verf. 
sagt, sie seien . . . . .  durchaus  subjekt iv .  Es  sind z . T .  
wel t  zurtickliegende, of t  zufAllige 13ildungs- und Leseein- 
drticke, die keinen Anspruch darauf  erheben, al lgemein- 
gtiltige Wer tungen  zu sein."  Mit  diesem Satz lassen sich 
auch viele Zi ta te  rechtfer t igen,  die denl einen oder ande- 
ren  Leser  (und dem Ref.) viel le icht  als fiberiltissig er- 
scheinen. Es  ist  n icht  recht  zu ersehen, warum ein Zita- 
t enau to r  in die erste und ein anderer  in die zweite Liste 
gera ten  ist, zumal  es auch FAlle gibt, in welchen ein Autor  
in dell b iographischen Hinweisen vo rkommt ,  ohne fiber- 
haup t  im 13uche zi t ier t  zu sein. Dieser , ,dokument ie rende"  
Teil (27 Seiten) scheint  uns f iberhaupt  -- ftir ein Buch, das 
den j ungen Wissenschaf t lern zeigen soll, w i  e man  wissen- 
schaft l iche Arbe i ten  schreibt  --  der schwAchste Tell  des 
13uches zu sein. Es  ist  z. 13. meis t  n icht  ersichtlich, aus 
welchem W e r k  des Autors  das Zi ta t  s t ammt .  Auch das 
Sachregis ter  ist  leider nicht  da, obwohl  der  Verf. im T e x t  
seine Notwendigke i t  be ton t  und schreibt,  ,,LICHTENBERG 
wfinschte einen 13efehl, kein 13uch ohne den vollstAndigen 
Index  zu d rucken"  . . .  Ftir  die zweite Auflage des 13u- 
ches (denn das 13uch ha t  alle Chancen, ein langes Leben zu 
haben) ges ta t ten  wir uns, dem Verf. ein Zi ta t  zu empfeh-  
len, das in sein Buch  gut  passen wtirde (das Original  is t  
englisch) : , ,Ein Mensch, der ein Buch  ohne Regis ter  ver-  
6ffentlicht,  sollte zehn Meilen h in ter  die H611e v e r d a m m t  
werden, wo selbst der Teufel  vo r  b rennender  Nesseln n icht  
hingelangen k a n n "  (John 13AYNES, Ende  18. Jahrh.) .  

LICHTENBERG, NIETZSCHE u n d  TUCHOLSKY s ind  die 
meis tz i t ier ten  Autoren  des Buches. Ob jek t iv  gesehen ist 
nat t ir l ich nichts  gegen dieses e twas unerwar te te  Tr ium-  
v i r a t  zu erwidern, solange die Autoren  ohne d i rekten  Be- 
zug auf moderne  wissenschaft l iche Probleme zi t ier t  wer- 
den (etwa in Fragen  der deutschen Sprache, der Schrift-  
stellerpsychologie, der F o r m  des Geschriebenen usw.), 
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wenn aber LICHTENBERG (heute!) als Kronzeuge gegen 
eine verst~rkte Anwendung der mathematischen Statistik 
in den gegenwArtigen Publikationen angefiihrt wird, so 
klingt das wenig fiberzeugend. Aber so etwas kommt nur 
einmal (S. 68) vor. Sonst ist GOERTTLER in der Auswahl 
der Sprfiche keinesfalls als einseitig zu bezeichnen, er 
bringt sowohl ,,pro" wie , ,contra" (z. B. S. 41), was eine 
gesunde ,,obj ektive" Stimmung des Buches gewXhrleistet. 
Die Auswahl der Autoren ist tats~chlich sehr breit: yon 
K6nig SALOMO bis I{ODA I~ODA. 

Ehrlich gesagt, ist das Buch sehr gut und vor allem sehr 
nfitzlich. Seine St/irke liegt aber nicht in der ,,Plauderei 
mit Zitaten und Aphorismen" -- die dem einen Spal3 
machen, dem anderen/irgerlich sein k6nnen --,  sondern 
in den guten klugen 1Ratschl/igen fiir die jfingeren und 
/ilteren Wissenschaftler (einschlieBlich leitendes Personal 
der Insti tute und Redaktionen), w ie  man wissenschaft- 
liche Ver6ffentlichungen schreibt (die Frage w a r u m  ist 
auch nicht vergessen), wie man Material sammelt, wie 
man Referate, Buchbesprechungen, Nachrufe und Glfick- 
wfinsche schreiben sollte usw. Auch die Abschnitte fiber 
Durchsicht des Manuskriptes, fiber populAr-wissenschaft- 
liche Arbeiten, fiber Polemik, Plagiat, Satzzeichen, Fremd- 
w6rter und Fachausdrficke sind aus reicher Erfahrung 
eines langj/ihrigen Lehrers und ehrlichen \¥issenschaft- 
lets gesch6pft. Stilistische Ratschl/tge sind unterstii tzt  
durch Abhandlungen von Philologen und Dichtern. 

Auf S. 113 des vorliegenden Buches steht ein Zitat aus 
Hermann HESSE: ,,Die Kritik eines Autors hat  nicht zu 
untersuchen: Ist  der Inhalt  eines Buches dem Kritiker 
bequem und lieb ? Sondern: Ha t  der Autor sein Thema 
wirklich bew/tltigt ?" Wir beantworten die Frage mit ei- 
nem eindeutigen Ja  und empfehlen das Buch allen \Vissen- 
schaftlern, die ihre Verantwortung vor den Lesenden und 
Lernenden fiihlen. I. Greben$~ikov, Gatersleben 

Heilbronn, A., und C. Kosswig: Principia Genetica. Grund- 
erkenntnisse und Grundbegriffe der Vererbungswissen- 
schaften. 2. Aufl. Hamburg und Berlin : Verlag Paul Parey 
1966. 43 S. Broschiert DM 5,80. 

Der Ref. ffihlt sich in einer h6chst unangenehmen Lage. 
Vor 4 Jahren hat  er die erste Auflage des vorliegenden 
Heftes besprochen, wobei in der Besprechung keine Be- 
geisterung zu spfiren war. Auch alle ihm bekannten Be- 
sprechungen und Meinungen waren kfihl. Besonders 
wurde den Verfassern unmoderne, brevierartige Form und 
Inhalt  des Buches, ohne jegliche Illustration und Sche- 
mata,  vorgeworfen. Und siehe da -- es kommt bald die 
2. Auflage! Die .~nderungen sind ganz unbedeutend. An- 
start  294 sind es 298 Punkte geworden, anstat t  4 ° Seiten 
sind es 43 (wobei 2 Seiten auf ein lO Zeilen langes Vorwort 
zur 2. Aufiage entfallen). Daffir kostet das Buch 5,80 
anstat t  4,8o DM. 

Lange hat  der Ref. iiberlegt, was die Ursache des Er- 
folges sein k6nnte und eines Tages kam die Erleuchtung: 
die Kiirze ! Wenn sich ein Student mit  einem Ballast von 
4 ° locker gedruckten Seiten zur Prfifung wagen dart -- 
was braucht er mehr ? Dafiir kann man ruhig auch fiber 
5 Mark bezahlen! I. Greben$¢ikov, Gatersleben 

Kiihn, A.: GrundriB der Vererbungslehre. 4. verbesserte 
und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Heidelberg 1965. 
284 S., 219 Abb. Geb. DM 26,--.  

Das genetische Bild der Biologen der Nachkriegsgene- 
ration ist wohl am nachhaltigsten yon dem hier in seiner 
4. Aufl. vorliegenden Grundril3 der Genetik gepritgt wor- 
den. Schon unter diesem Gesichtspunkt hat  sich der 
,,KOHN" unsch~tzbare Verdienste erworben, und auch 
heute gibt es wohl keine bessere deutschsprachige Ein- 
ftihrung in die klassische Genetik. In der vorliegenden 
Auflage sind wieder eine Reihe yon VerAnderungen vor- 
genommen und neue Abbildungen und Abschnitte ein- 
geffigt worden, wobei vor allem jfingste Ergebnisse der 
Molekulargenetik berficksichtigt sind. 

So ist z. B. ein Kapitel  fiber den genetischen Code und 
seine Realisierung hinzugekommen und der Abschnit t  
fiber die cytoplasmatischen Erbfaktoren ist erweitert  wor- 
den. 

Dieses Buch wird auch weiterhin eine wesentliche Stiitze 
bet der genetischen Ausbildung sein und kann wieder auf 
das beste empfohlen werden. 

J.  Sch6neich, Gatersleben 

Die Kulturpflanze. Berichte und Mitteilungen aus dem 
Institut fiir Kulturpflanzenforschung der Deutschen Aka- 
demie der Wissensehaften zu Berlin in Gatersleben, Krs. 
Aschersleben. Hrsg. yon S. DA~ERT, P. METZNER, W. R. 
M/~TLLER-STOLL, A. I{IETH, H. SAGROMSKY, K. SCHREIBER, 
H. STUBBE, Schriftleitung: S. DANERT. Band XI I I .  
Berlin: Akademie-Verlag 1965. 799 S., 185 Abb., 49 Tab. 
Brosch. MDN 15o,--. 

Der vorliegende Band XII I ,  mit  799 Seiten der bisher 
st~trkste dieser Reihe, beginnt nach bew~hrtem Muster 
mit  dem Jahresbericht 1964 des Insti tutes ffir Kultur- 
pflanzenforschung Gatersleben. 

\¥ie iiblich, erstatten zunitchst die Abteilungen, welche 
durch die Grfindung der Abteilung ()kologische Pflanzen- 
physiologie inzwischen auf sieben selbst~ndige wissen- 
schaftliche Einrichtungen angewachsen sind, Rechenschaft 
fiber die im Berichtszeitraum geleistete Arbeit. Die sehr 
lesenswerten ~bersichten ffihren in kurzer, prXgnanter 
Form zu den Schwerpunkten des Gaterslebener For- 
schungsprogramms und gew~hren dem Leser einen guten 
Einblick in den Umfang und die Vielseitigkeit der bear- 
beiteten Probleme. 

Es folgen ein Bericht fiber die 2. Mongolisch-Deutsche 
Biologische Expedition (1964), Angaben tiber Insti tuts-  
bauten, eine Aufstellung fiber Kolloquien im Inst i tut  und 
fiber Vortr~ge, die yon Mitarbeitern an anderer Stelle 
gehalten wurden, sowie das Publikationsverzeichnis 
(74 Arbeiten). 

Die 22 Originalarbeiten (Teil II) entstammen einem 
weiten Feld wissenschaftlicher Forschungsarbeit und 
lassen sich mehr oder weniger in Themenkreise einordnen, 
die grob mit  den Stichworten Systematik (6), Naturstoff- 
und Phytochemie (6), Pflanzenphysiologie (7) und Gene- 
tik (3) umschrieben werden k6nnen. 

Im ersten Themenkreis behandelt  S. DANERT die 
systematische Gliederung und Nomenklatur yon Malva 
verticillata L. Die \¥ildsippen werden als var. neuroloma 
gefal~t, unter den Kultursippen wird zwischen var. ver- 
ticillata, var. chinense und var. crispa unterschieden. Die 
Art  M. crispa und 3 weitere werden eingezogen. 

A. RIETH hat  aus Algenproben mittelasiatischer Her- 
kunft (Tadshikistan) zweiVaucherien-Spezies isoliert und 
nach Artreinkultur als Vertreter von V. woroniniana und 
V. debaryana Woronin bestimmt. 

Mit seinem Notulae cucurbitologicae IV steuert J .  
GREBEN§~IKOV eine weitere Notiz zur Kreuzbarkeit  yon 
Cucurbita-Arten bet. 

CHR. O. LEHMANN und F. SCHWANITZ beschreiben eine 
690 Nummern umfassende Kollektion mittelamerikani- 
scher Primitiv- und Landsorten der Kulturtomate,  in 
welcher sich nahezu ihre gesamte Formenmannigfaltig- 
keit widerspiegelt. 

J. SCHULTZE-h~OTEL und J. KRAUSE stellen, belegt durch 
gute Abbildungen, Reste yon Kulturpflanzen und Un- 
kr/tutern aus einer frfiheiszeitlichen Vorratsgrube yon 
Bosenburg (Kr. Eisleben) vor, in der, erstmalig ffir Mittel- 
deutschland, auch Proben yon Spelzweizen nachgewiesen 
werden konnten. 

H. SCHLI~TER hat  die reinen Fichtenforste des Wuchs- 
bezirkes ,,Mittlerer Thfiringer \¥a ld"  vegetationskund- 
lich untersucht und mit  Hilfe yon 6kologisch-soziologi- 
schen Trennartengruppen gegeneinander abgegrenzt. 

Aus dem Gebiet der Naturstoffchemie berichten M. v. 
ARDENNE et al. in zwei Mitteilungen tiber Sterine und 
Triterpenoide in Kultur- und Wildkartoffeln, die mit  
Hilfe moderner Verfahren (Molekfil-Massenspektrogra- 
phie, Gas-Dfinnschicht- und S/iulenchromatographie, JR-  
Spektrographie) best immt werden konnten. Beide Ar- 
beiten sind mit  genauen Arbeitsvorschriften versehen. 

O. AURICH et al. haben als Grundlage fiir sp/itere natur- 
stoffchemische Arbeiten 317 Pflanzenarten aus 73 Fami- 
lien der einheinfischen Flora und des Gaterslebener Sorti- 
ments phytochemisch untersucht. Fiir die Analysen 
wurde ein ausffihrlich beschriebenes Standardverfahren 
verwendet, das ffir orientierende Bestimmungen yon 
Alkaloiden, Saponinen, Triterpenen und Sterinen geeignet 
ist. 

\¥.  BAUDISCH gibt in einer kurzen Mitteilung die Ana- 
lysenwerte tiber den AscorbinsAuregehalt yon loo Lyco- 
persicon pimpinelli/olium-Mutanten bekannt. Die Frfichte 
der Mutanten weichen in ihrem Ascorbins/turegehalt um 
75 bis 14o°~/o v o n d e r  Ausgangsform ab. 
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G. SEMBL)NER et  al. ver6ffent l ichen als I. Mi t te i lung 
einer Serie fiber die Bibl iographie  der Gibberel l in-Unter-  
suchungen an Kul turpf lanzen  eine in a lphabet i scher  An- 
ordnung gehal tene  Liste fiber die bis 1964 fiir Solanum 
luberosum L. vor l iegenden 144 Publ ika t ionen.  

(;. SCHNF.IDI,2R, G. SEM13DNI~LR und  K. SCHREIBER h a b e n  
das gesamte vor l iegende Mater ia l  auf dem Gibberell in-  
Gebiet  gesichtet ,  klassifiziert  und 688 Gibberell in-Ver-  
b indungen in 8 Tabel len  mi t  ihren wicht igs ten  chemischen 
und physikal ischen Da ten  gekennzeichnet .  

Die Pflanzenphysiologie  ist m i t  7 Arbei ten  ve r t r e t en :  
I ~. APEL finder, dab die Grannen von  Gers tenahren  in 
s ta rkem Mage an der Photosynthese le i s tung  der  Ahre 
betei l igt  sind. -- K. GR6B>:R und O. MACHOLD ber ichten  
fiber Normal is ierungsversuche an einer keimlingsleta len 
Chlorophyl lmutan te  der Tolnate ,  die un te r  be s t immten  
Lichtintensit~iten in definier ten Tempera tu rbere ichen  zu 
ergrfinen vermag.  

g .  KARSTEN ha t  die Abh~ingigkeit der Tumoren twick-  
lung yore Wir t sorganismus  beim bakter ie l len  Pflanzen-  
krebs untersucht .  Die yon ihm entwickel te  Methode er- 
laubt  es, sogar physiologische Differenzen zwischen 
Par tnergeweben  chimarischer  Objekte  zu erkennen.  

O. ~!~[ACHOLD zeigt in s t rahlenphysiologischen Unte r -  
suchungen an Maiswurzeln,  dab un te r  dem EinfluB yon 
32p einzelne physiologische Prozesse, wie z. B. Zelltei- 
lungsvorg~inge, s tarker  gehemmt  werden als andere,  die, 
wle N-Aufnahme  und Eiweif3synthese, zun~ichst unver-  
/ indert  wei ter laufen.  

\V. l{. ~'ICrLLER-S'rOLL ber ichtc t  iiber ein geh~iuftes Vor- 
kommen  yon intrazellul~iren Staben (Trabeeulae) in 
Geh61zen exponier tcr  Gebirgslagen. Die Stabbi ldung wird 
durch K~l tewirkung (Spat- und Fri ihfr6ste)  auf das 
t~tige Kalnb ium ausgel6st.  

H.  SAGROMSKY ha t  den EinfluB einzelner Spektra l far-  
ben auf die Ke im ung  yon Karb i s samen  gepriift .  Sic 
schlieBt auf ein Phy tochromsys tem,  das einem Hel l ro t -  
Dunke l ro t -Reak t ionssys t em entspr icht .  

G. ScnoLz ist  es gelungen,  die Chlorose der Tomaten-  
n lu tan te  chloronerva tiber das E isenche la t  der E D T A  
zuri ickzudrangen,  ohne allerdings entseheiden zu k6nnen, 
ob der  gest6r te  E i senhausha l t  eine direkte  oder indirekte  
Folge  des bet ref fenden Muta t ionsschr i t tes  darstel l t .  

h n  genet isch or ient ier ten  Tell  dieses Bandes  haben es 
W. GOSDA, U. WALLWlTZ u n d  H. SCHMID'r d a n k e n s -  
werterweise  f ibernonmlen, ihr im Vor jahr  e rs ta t te tes  
Ubers ich ts re fera t  , , ~be r  S t ruk tu r  und Funk t ion  des 
genet ischen Mater ia l s"  zu folgenden Problemen zu er- 
g~nzen: S t ruk tu r  der DNS,  der verschiedenen RNS-  
F rak t ionen  und der  Nucleohis tone;  Repl ika t ion  der I )NS 
und R N S ;  Pro te inbiosynthese  und genet ischer  Code. 
Hierf i i r  werden  292 Originalarbei ten  bis zmn Herbs t  1964 
bert icksichtigt .  

A. J .  Mi)LLER ha t  durch r6ntgeninduzier te  Mutat ions-  
ausl6sung im PollEn bei Arabidopsis thaliana neben 
rezessiven auch haplophasische und dolninante  Le tahnu-  
t a t ionen  erfassen und deren re la t ive  H~ufigkei t  bes t im-  
men k6nneu. 

In  seiner 3. Mit te i lung beschreibt  H. STUBBE wiederum 
50 neue Lycopersicon pimpinelli/olium-Mutanten. In 
einer abschliel3enden Tabel le  werden alle in den Banden  
X I - - X I I [  dieser Zei tschrif t  beschriebenen 15 ° Mutan ten  
in a lphabet i scher  Reihenfolge und entsprechend den gene- 
t ischen Nomenkla tu r rege ln  fiir die Ga t tung  Lycopersicon 
aufgezahlt .  Man ersieht  daraus,  dab es sich in den meis ten 
Fa l len  um Para l l ehnu ta t ionen  zu bereits  beschriebenen 
handel t .  E. Keppler, Dornburg 

Mercer, E .H. :  Cells and Cell Structure. Revised  and 
expanded  edition. London : Hutch inson  Educa t iona l  Ltd.  
a965. 12o S., 6o Abb., lO Tab.  Brosch.  15 s. 

Das Buch  ist  eine empfehlenswerte ,  besonders fiir Stu-  
den ten  geeignete  Einf i ihrung in die s t rukture l le  und funk-  
t ionel le  Organisa t ion  der Zelle, die, ohne gr613ere Grund-  
kenntnisse  vorauszusetzen,  an die neuesten Erkenntn isse  
dieses Forschungsgebie tes  in anschaul icher  und le icht  ver-  
st i indlicher F o r m  heranfi ihr t .  Diesem Zweck k o m m t  die 
reiche Auss ta t tung  des Buches  mi t  s ta rk  vere infach ten  
Schema ta  und guten,  vorwiegend e lekt ronenmikrosko-  
pischen Abbi ldungen entgegen.  

l )e r  Inha l t  gl iedert  sich in folgende Einze labschni t te :  
1. Zelle, P l a s m a m e m b r a n  und Kern,  2. Das Cytoplasma,  

3. Zellverb~tnde, 4. Die Verbindung zwischen den Zellen, 
5. Die Zellteilung, 6. Pflanzenzel le  und Bakter ien,  7. Licht -  
und Elektronennl ikroskopie .  Den  AbschluB bi lden eine 
Zusannnenste l lung wei ter f i ihrender  l )bers ich tsarbe i ten  
und ein kurzes Glossar ium von Fachausdr i icken.  

_Panilz, Gatersleben 

Schweizerische Gesellschaft ffir Vererbungsforschung (So- 
ci6t6 Suisse de G6n6tique (S. S. G.) : 25. Jahresbericht 1965. 
Mit Unte rs t f i t zung  der Ju l ius -Klaus-S t i f tung  fiir Verer-  
bungsforschung,  Sozialanthropologie  und Rassenhygiene  
in Ziirich hrsg. yon ERNST OEHLER. Separa tabdruck  aus 
, ,Archly der  Jul ius  Klaus-S t i f tung  ffir Vererbungsfor-  
schung, Sozialanthropologie  und ]~assenhygiene" b a n d  
XL,  Hef t  1/4. Zfirich: Art .  Ins t i tu t  Orell  Fiissli A.G. 1965. 
7o S., 15 Abb.,  8 Tab. 

In  dem 25. Jahresber ieh t  sind leider nur  4 der 11 Vor- 
t rage  und Refe ra te  enthal ten,  die auf der in1 Jun i  1965 
iu Bern  s ta t tge fundenen  J ah re sve r sammlung  geha l ten  
worden  sind, deren Qua l i t a t  das H e f t  al lerdings ebenso 
lesenswert  m a c h t  wic die vorangegangenen  Jahresber ich-  
te.  

Den  H a u p t v o r t r a g  hie l t  Prof. D. KLEIN, Direk tor  des 
Ins t i tu tes  fiir medizinische Genet ik  in Genf, fiber , , Jo-  
hann  Gregor MENDEL, der  klassische Mendel ismus und 
sein EinfluB auf die H u m a n g e n e t i k " .  Das ansprechende 
Refe ra t  gewinnt  an Bedeutung,  weil  aus berufenem Mun- 
de der Nu tzen  der  Genet ik  f fir die prakt i sche  trod theo- 
ret ische Medizin un ters t r ichen  wird. 

B. P~Y~R und E. HADORN, Zfirich, ber ich ten  fiber das 
, ,Muta t ionsmuster  der  Mutan te  'mul t ip le  Haare  auf den 
Flfigeln (mwh)'  yon Drosophila reel. ". Die 5Iu tante  ist  ein 
gutes  Beispiel  ftir eine mus terb i ldende  Differenzierungs-  
leis tung und kontrol l ier t  ein multizellul~tres System, das 
dem or ts t reu  ble ibenden Behaa rungsmus te r  ~ber lager t  
ist. G. RosIN und J.  FlSCHI~R br ingen einen neuen Fal l  
yon einer geschlechtsgekoppel ten  Invers ion  bei Chirono- 
mus muditarsis. \Vie bei den yon BELRMA,XN a955 
unte rsuchten  Chironomus-Arten is t  das MSmnchen hetero-  
zygot.  Das als AB bezeichnete,  in beiden Armen  Inver -  
sionen t ragende  Chromosonl  ist  als Geschlechtschromo- 
som zu bezeichnen,  die geschlechtsbes t immende  Region 
be im he te rogamet i schen  Mannchen  wird als Y-Locus  be- 
zeichnet  und l iegt  in der Mitre des Chromosoms nahe denl 
Zentromer.  

E in  sehr aktuel les  T h e m a  wurde yon \V. SCnMID, D. 
\¥ .  SMITH und K. TH~ILER (Ziirich) behandel t .  Es  wird 
das , ,Chromat inmuster  in verschiedenen Zel l typen und 
Lokal isa t ion von  He t e roch roma t in  auf Metaphasechromo-  
somen bei Microtus aggrestis, Mesocricetus auratus, Carla 
cobayia und be im Menschen"  geschildert .  Unl  den zeit- 
l ichen Ablauf  der DNS-Rep l ika t ion  zu erfassen, wird init  
t r i t i i e r t em Thymid in  und Autorad iographien  gearbei te t .  
Die 4 Ar ten  besitzen, anders  wie es sonst  bei Saugct ieren 
bekann t  ist, in ihren Kernen  auff~llige Chromozentren,  
die aber  nicht  mi t  dem bekann ten  weibl ichen Geschlechts-  
chromat in  gleichzusetzen sind. Es  hande l t  sich hierbei  unl 
Heterochronla t in ,  das abweichend w m  der  N o r m  in 
gr6Beren B16cken auf bes t in imte  Chromosomen ver te i l t  
ist. I)as DNS-Rep l ika t ionsmus te r  en tspr ich t  demjenigen 
von Zel lkcrn typen ohne Chronmzentruln .  

Wie nicht  anders  zu erwarten,  kamen  bci der Tagung  
auch die H u m a n g e n e t i k e r  zu \Vort.  G. S'rADLER und E.  
BCHLER (Basel) ber ich ten  fiber , ,Erbprognose in Fami l i en  
mi t  Chromosomen-Trans loka t ionen" .  -- Ausgehend yon 
der  Fes ts te l lung (LEjv2UNV;), dab es gesunde Menschen mi t  
45 Chromosomen gibt,  wobei  die Zahl  durch St i icktrans-  
lokat ionen (partielle Tr isomie  D/21) bed ing t  ist  und die 
F rauen  dieser Fami l ien  mongoloide  N a c h k o m m e n  haben  
k6nnen, wird die Erbprognose  bei wei te ren  F~illen yon 
famil iaren Trans loka t ionen  untersucht .  Es  zeigte sich, dab 
bei Trans loka t ionen  mi t  Zen t romerver lus t  nur  8% der 
Lebendgeborenen  aneuploid und/oder  phanisch abnorm 
sind, wiihrend Trans loka t ionen  ohne Zen t romerver lus t  
eine erh6hte  Abor t r a t e  und ca. 33% abnorme Nachkom-  
men  bedingen.  E in  gutes Schema der Rei fe te i lungen yon 
Trans loka t ionshe te rozygoten  er le ichter t  das Verst/ indnis.  

Bedauer l icherweise  l iegt  kein  Re fe ra t  fiber Genet ik  und 
Zytologie im Pf lanzenreich vor. 

P. Herlwig, Halle/S. 


