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Enoch Zander, ,,Krankheaten und S ~ d l i n g e  der 
erwachsenen Bienen", Handbuch d e r  Bienen- 
kunde in Einzeldarstellungen, II." 5. Neu- 
.bearbeitete Auflage. Stuttgart, 1947.  Verlag 
Eugen Ulmer. 147 S., 76Abb. ,  brosch. RM. 4,--  
Dieses fiir jeden Bienenziichter unentbehrliche 

Werk des um die deutsche Bienenzucht so hoch- 
verdienen Verfassers muBte in kiirzester Zeit in 
neuer Auflage herausgebracht werden. Wie immer, 
hat es sick der  Verfasser auch bei dieser At~flage 
zur Aufgabe gemacht, die neueste Literatur zu- 
sammenzufassen, wof i i r  das eingefi~gte Literatur- 
verzeichnis deutlich zeugt. Das treffliche Buch be- 
dad  keiner weiteren Empfehlung, es geh/Srt in die 
Hand eines jeden Bienenziichters. Fr. 

Karl und Franz Bertsch ,,Geschichte unserer Kulfur- 
pflanzen", 1947, Stuttgart, Wissenschaftliche Ver- 
lagsgesellschaft m, b. H., 268 S., 78 Textabb., geb. 
RM 15,--. 

Das Buch des bekannten Pal~obotanikers Dr. 
phil. h. r K a r l  B e r t s c h  und seines im 2. Welt- 
krieg gefaflenen Sohnes Dr. F r a n z  B e r t s c h  
ist nicht nur fiir den Fachbotaniker und den land- 
wirtschaftlich Interessierten geschrieben, auch wir 
Pflanzenschiitzer werden manchen Gewinn daraus 
ziehe= k6nnen, =umal die Verfasser bei der Be-" 
sprechUng einiger Kulturpflanzen - -  wie der Hack- 
friichte - -  auch das Auftreten wichtiger Schad- 
linge - -  yon Pilzen und Insekten - -  nach ihrem 
Auftretett in zeitlicher Folge streifen. Nach einem 
einleitenden Kapitel ,,Zur Geschichte de~ Wirt- 
schaftsformen" behandeln die Ver~asser die einzel- 
nen Getreidearten, Obst- und Beerenstr~iucherarten, 
Gemiise- und Olpflanz.erz, Gespinstfaserpflanzen, 
Hackfriichte trod sonstige Kulturpflanzen (Hopfen, 
Buchweizen, Sonnenblume und einige F~irbe- 
pflanzen, wie Waid, Kragp usw.). Zuerst wird 
jeweils vow der Urheimat der einzelnen K~tttr-  
pflanzen gesprochen und dann die Zeit der In- 
kulturnahme nach Funden in  pr~ihistoriscker Zeit 

b z w .  nach L)berlieferung und Quellen in histo- 
fischer Zeit geschildert.' Bei den meisten Kulfur- 
pflanz.en schliefft eine Tabelle der Fundorte die 
Behandlung ab. Daft dabei besonders die Fund- 
orte in Wiirttemberg und in der S.chweiz Beriick- 
sichtigung gefunden haben, liegt wohl in der Rich- 
tung der eigenen Untersuchungen d e r  Verfasser 
begriindet. Fr. 

L. Emmel und M. Krupe, ,,Beitr~ige zur Kermtnis 
der Wirkungsweise des 4.4'-Dichlordiphenyl-6d- 
chlormethyl-methans beim Warmbliiter" in: Zeit- 
schrift ffir Naturforschung 1, 691--695, 1946. 

Eine Vergiftung yon weiffen M~usen und /Vieer- 
schweinchen mit DDT konnte nur bei peroraler 
Verabfolgung des in Oliven~l geliSsten Wirkstoffes 
erzielt werden. Intercerebrale, percutan< intra- 
ven/Sse, intraperitoneale, intramuskul/ire, subcutane 
und perineurale Applikation fiihrte hingegen zu 
keinen Vergiftungserscheinungen. Eine in wenigen 
F~illen docr~ zu beobachtende Wirkung konnte ein- 
wandfrei auf perorale Aufnahme dttrch Ablecken 
der Injektionsstelle zuriickgefiihrt werden. 

Die Vergiftungserscheinungen bei peroraler Auf- 
nahme des DDT machten sich zun~ichst als starke 
motorische Unruhe bemerkbar, dee eine yon vorn 
nach hinten fortschreitende L~hmung folgte. 
Krampfhafte Bet~ifigung der a temmuskulatur  fiihrte 
gelegentlich z.u eine~ LuftfiiUung des Darmtraktus. 
Akustische, optische und psychische Reize be- 

schleunigten den Eimritt des Todes. Dutch Narkose 
mit Athex, oder Chloroform gelang eine Unter- 
brechung der. motorischen Unruhe, in einigen F~illen 
sogar eine Beseitigung der Giftwirkungcn. 

D i e  Dosis letalis ist nicht einheitlich und steht 
auch in keinem Zusammenhang mit dem K6rper- 
gewicht. Sie betr~igt fiir Meerschweinchen 50--150, 
ttir /V~uge 1--10 und mehr mg DDT/Tier. Die 
chronische Verabfolgung nicht t6dlicher Dosen er- 
brachte ebenfalls versclxiedenartige Ergebnisse. Es 
kann dabei zu einer Anl~ufu:ng. des Wirksmffes 
und damit zum Exitus des Tieres kommen. 

Dutch Ansetzen yon Fliegen, die ja stark DDT- 
emofindlich sind, an die zu verschiedenen Zeiten 
nach Verabfolgung des DDT herauspriiparierten 
Organe der Warmbliiter konnte die Verteilung des 
D D [  im Warrabliiter-K6rper ermittelt werden. Nach 
dem Magen ist in Leber und Niere DDT lxachzu- 
weisen, spiiter attck in Gehim und Hoden, bis 
schliet31ich das DDT im ganzen Organismus verteilt 
ist. Die stark lipoidhahigen Organ< wie Neben- 
niere, Schilddriise, Hoden, scheinen d e n  Wirkstoff 
anzureichern. 

E~rch Saugenlassen yon Bettwanzen an vergi[te- 
ten Meersch~eincheu lieB sich nachweisen, dab das 
DDT im Warmbliiter-Kifrper auf dem Blutwege 
verbreitet wird. Dabei ergab sich, daft die bei 
Kontakt mit DDT recht widerstandsf/ihigen Wanzen 
nach Aufnahme DDT-haltigen Blutes sehr rasch 
eingehen. Die D~DT-Blutkonzentration im Warm- 
bliiter steigt bis zu einem nach 4--7 Std. erreichten 
H6chstwert an,, um danach wieder abzufallen. 

H. Brandt-N~iinchen. 

L. C. Birch, 1945, Diapause in Scelio chortoicetes 
Frog& (~Scelionidae), a parasite of the eggs of 
Austroicetes cruciata Sauss, im J. Austral. Inst. 
agric..Sci. 11 : 189--190. - -  4 
Verfasser hatte Gelegenheit, die Parasitierung 

yon Wanderheuschreckeneiern (Austroicetes cru- 
ciata) dutch den parasitischen Hautfliigler Scelio 
&ortoicetes zu verfolgen. Wenn die parasitische 
Larve einen bestimmten Tell des Heuschrecken- 
embryos verzehrt hat, /,st dessen Rest erst nada 
einer gewissen Unterkiihlung ~iir sie geniegbar. 
Damit erkliirt sich vielleicht die Tatsache einer 
regelm~if~igen Diapause in der Entwicklung des 
Parasiten, wodurch dieser seinen Zytdus dem- 
jenigen des Wirtes synchronisiert: fiir den Effekt 
des Parasitismus eine recht wesentliche Clber- 
einstimmung. Wd.  Eichler, Aschersleben. 

L. C. Birch u. H. G .  Andrewartha, 1944, The in- 
fluence of drought on the survival ,of eggs of 
Ausfroicetes cruciata, Sa~uss, (Orthoptera) '  in 
South Australia in: Bull. orLt. Res. 35, 243 
bis 250. 
Trockenheit ist der einzige ~ufSere ,F'aktor, der 

unter Feldbedingungen eine hohe Sterblichkeit der 
Heuschreckeneier verursachen kanm Hierbei be- 
deutet der Winter und der Schliipftermin der 
Larven keinen kritischen Zeitpunkt; wohl abet 
besteht im Sommer die Gefahr einer groBen Eier- 
sterblichkeit als Folge yon Trockenheit. 

Wd.  Eichler, Ascherslelven. 

Schriftleitung: Irschenl~ausen 35, Post Ebenhausen bei Miinchen.-- 
Verantwortli.cher Schriftleiter: Dr. Hans Walter Fri&hinger. 
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