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suchungen mul3ten die bisherigen Vorstellungen fiber die 
Chromosomenkomplemente der meisten S~ugetiere korrigiert 
werden. Die fiberraschendste Revision wurde yon TJIO und 
L~VAN 1956 gemacht, die zeigen konnten, dab die diploide 
Chromosomenzahl des Menschen 2 n = 4 6  ist und nicht 
2n----48, wie bisher angenommen wurde. Mit den neuen 
Methoden wurde eine groge Anzahl yon Sgugetierarten das 
erste Mal nntersucht. 
Die I~rgebnisse tier Untersuchnngen tier Chromosomen der 
S~ugetiere sind zahlreich und weft verstreut. Es  ist daher oft 
schwierig, Zugang zu wiehtigen I~rgebnissen zu finden. Die 
Herausgeber glauben, daS "An Atlas of Mammalian Chromo- 
somes" diese Schwierigkeiten ausr~umen helfen k6nnte und 
legen die erste Lieferung mit I~aryogrammen yon 50 Arten 
vor. Sie enth~lt die Karyogramme yon einigen wichtigen 
Labor- und Haustieren, sowie yon mehreren Wfldtieren aus 
verschiedenen Ordnungen und Familien. Ffir jede Art werden 
das Karyogramm, die Beschreibung des t iaryogramms und 
Literaturhinweise anf wichfige Originalarbeiten auf einem 
Doppelblatt  gegeben. Die BlOtter liegen lose in einer Mappe, 
so dab Umordnen und Einffigen neuer Bl~.tter m6gHch ist. 
Ffir die meisten Arten werden die Karyotypen yon beiden 
Geschlechtern abgebildet und die Geschlech~chromosomen 
identifiziert. Die Autosomen werden entsprechend ihren 
morphologischen Charakteristika paarweise angeordnet, die 
Paare mit gleichartiger Lage des Centromers entsprechend 
ihrer L~nge dann in Gruppen arrangiert. Die Konstrnktion des 
Karyotyps ist vorl~ufig und erfolgte in den meisten F~llen 
ohne Idiogrammanalyse. Die Herausgeber fibernehmen die 
gfiltige Nomenklatur ffir die Karyotypen, ffir die eine solche 
abgesprochen worden ist. 
In den meisten F~llen wird die Art  des Gewebes, das untersucht 
wurde, angegeben, weiterhin, wenn m6gHch, die geographische 
Herkunft  des Tiermaterials, nm m6glichen karyotypischen 
Polymorphismus in verschiedenen Populationen zu erfassen. 
Das Material der ersten Lieiernng s tammt  yon den beiden 
Herausgebern. Ffir die Zukunft ersuchen die Herausgeber um 
Beitr~ge yon Kollegen. Es ist zu hofien, dab diese Bitte geh6rt 
wird, damit dieses wichtige Unternehmen zfigig weitergefiihrt 
werden kann. K. BAYREUTI-iER (Stuttgart-Hohenheim) 

Methods in Virology. Vol. 1. By K. I~ARAMOROSCH and H. 
KOPROWSKI. l~ew York-London: Academic Press 1967. 642 S., 
$ 26.00. 

,,Die Snche nach einer speziellen (virologischen) Technik kann 
die gleiche Zeit in Anspruch nehmen wie die Durchffihrung 
eines Experimentes, bet dem diese Technik augewendet wird". 
Dieses Zitat aus dem Vorwort zum ersten Band des geplanten 
vierbs Werkes zeigt die Lficke, die durch ,,Methods in 
Virology" geschlossen werden soil 
Im Band t werden die Methoden vorgestellt, die zur Auf- 
!d~rnng der natfirlichen Virus-Wirt-Beziehungen dienen. Ein 
einleitendes Kapitel yon H. N. JOHNSON besch~iftigt sich mit 
der Interdependenz yon Virus und Wirt aus dem Blickwinkel 
des 0kologen. Die Bedeutung genetischer Faktoren des Wirtes 
ffir das infizierende Virus wird yon A. G. DICKINSON und 
J. M. K. MACKAY dargestellt. 
8 der insgesamt t8 Beitr~ige beschMtigen sich mit speziellen 
Methoden der Pflanzenvirologie. Haltung und Auswahl yon 
Pflanzen ffir virologische Untersuchungen sowie die Sympto- 
matologie tier Virusinfektion yon Pflanzen beschreibt L. Bos. 
Gesondert werden die verschiedenen Obertragungsmodi dar- 
gestellt: mechanisehe fJbertragung (C. I~. ~ZA~WOOD und R. W. 
FULTON), tJbertragung dutch Insekten (K. G. SWENSON), 
durch Nematoden (D. J. RASKI und W. B. HEWlTT), dureh 
Milben (J. T. SLYKHUIS), durch Prize (D. S. TEAKLE) und 
durch Cuscutaarten (C. W. BENNETT), sowie Ubertragung 
durch Pfropfung (L, 13os). 
Die Infektion yon Versuchstieren mit animalen Viren wird im 
umfangreichsten Kapitel von D. BLASKOVI~ und B. STYK aus- 
ffihrlich referiert, l~ber die Methoden zur Aufld~rung der Rolle, 
die Moskitos (R. W. CHAMBERLAIN nnd W. D. S~DIA) sowie 
Zecken und Milben (C. B. PHILIP) als Ubertr~ger und Wirte 
tierpathogener Viren spielen, wird detailliert berichtet. 

Befichfigung 

K. M, SMITH behandelt die Gruppe der Insektenviren, dabei 
werden Reinigung und Darstellung der Viren bevorzugt. 
Eine Einfflhrung in die Bakteriophagen-Technik vermittelt  
A. EISBNSTARK im wesentlichen am Beispiel des Phagen P 22 
yon Salmonella typhimurium. 
Die ffir den Wirologen wichtigen Methoden der Gewebekultur 
werden in drei abschlieBenden Kapiteln erl~iutert. V611ig unzu- 
reichend ist die Beschreibung der Kultur animalischer Zellen 
yon PORTERFIELD (t2 Seiten !). Hinweise auf gute, zusammen- 
fassende Darstelhngen k6nnen abet der Bibliographie ent- 
nommen werden. Die Kultur pflanzllcher Zelten wird yon 
B. KASSANIS, die wirbelloser Tiere yon C. VAGO behandelt und 
ihre Anwendung auf virologische Probleme beschrieben, 
Das Werk macht  - -  meines Wissens - -  zum erstenmal den 
Versuch einer Gesamtdarstellung der virologischen lV[ethoden. 
Selbst wenn man Hie mit einigen der besprochenen Viren aktiv 
umgeht, ist es doch gut zu erfahren, wie man vorzugehen 
h~tte. Mit Interesse wird man den niichsten B~inden entgegen- 
sehen, um zu entscheiden, ob die geweckten ]Erwartungen 
erffillt werden. MEINRAD A. KOCH (GieBen) 

Principles of Microbial Ecology. By T. D. BROCK. London: 
Prentice Hall International 1967. 306 S., 62 s. 

Die 0kologie befaBt sich mit  den Beziehungen der Lebewesen 
zu ihrer Umwelt. Voraussetzung derartiger Untersuchungen 
ist ein mSglichst umfassendes Verst~ndnis des Lebewesens, 
dessen Beziehungen zur Umwelt nntersucht werden sollen. 
Dieses Verst~ndnis ist an den jeweiligen Stand der Kenntnisse 
in der Biologie gebunden. Jeder Fortschrit t  auf dem Gebiet 
der Biologie muB sich daher, wenn auch mit einiger Verz6ge- 
rung, auf die Okologie auswirken. Die bedeutenden Tort- 
schritte, die die molekulare Biologie brachte, spez. auf dem 
Gebiet der biochemischen Genetik und der Stoffwechselregu- 
lation, brauchen bier nicht dargestellt zu werden. 
T. D. BROCK stellt die Prinzipien der mikrobiellen 0kologie 
noch aui der Basis der klassischen Biologie dar. Sein Buch ist 
leicht verstgndlich geschrieben, mit  klaren Abbildungen und 
Tabellen versehen und auf den neuesten Stand gebracht. ]Zs 
bringt nicht nur eine Einfflhrnng in die mikrobielle 0kologie, 
es stellt dart~ber hinaus eine gl~.nzende Daxstellung der all- 
gemeinen Okologie an Beispielen yon Mikroorganismen dar. 
Die Durchsicht der aufgeffihrten Probleme zeigt, dab die Er- 
kenntnisse der molekularen Biologie noch zu keiner Umw~l- 
zung der 0kologie geffihrt haben. Die molekulare Biologie hat  
auf dem Gebiet der 0kologie - -  wie fibrigens auch auf dem 
Gebiet der Heilknnde - -  ihren praktischen Nutzen erst noch 
unter Beweis zu stellen. Bisher waren die Molekularbiologen 
noch zu sehr mit dem Fortschrit t  der eigenen t?orschung be- 
sch~ftigt, als dab sie sich fragen konnten, was in den ange- 
wandten Gebieten, mit  ihren Kenntnissen fflr ein Gewinn zu 
erzielen w~re. Das Buch yon T. D. BROCK ist geeignet, einen 
gr6Beren Kreis yon modernen Biologen auf die faszinierenden 
Probleme der Okologie aufmerksam zu machen. VCenn dies 
mit  diesem Buch gelingt, ha t  T. D. BROCK der 0kologie einen 
groBen Dienst erwiesen. H. Z~LHN3~R (Tflbingen) 

Lemur  Behaviour. By A. JOLLY. Chicago-London: University 
of Chicago Press 1967. 187 S., zahlr. Abb. u. Tab. 52 s. 

Mit diesem Buch legt eine junge Forscherin die Ergebnisse 
ihrer Freilandstudien an sozial lebenden madagassischen 
Lemuren vor. Beschrieben sind vom baumlebenden Silaka 
Propithecus verrauxi und vom bodenlebenden Kat ta  (Lemur 
catta) Lebensraum, Nahrung, regelm~ig wiederkehrende 
Verhaltensweisen, Zusammensetzung der Trupps und Be- 
ziehungen zu anderen Lebewesen. Eingehend er6rtert sind die 
geruchlichen, akustischen und optischen Signale sowie die 
Inzucht der Trupps als Folge ihres Revier- und Sozialver- 
haltens. Sie halten offenbar vor allem dutch ins Soziale ab- 
geleitetes Brutpflegeverhalten zusammen, t~inleitend wie 
abschlieBend betont  die Autorin die Bedeutung der Soziet~ten- 
Form der Lemuren ffir unser Bild yore Ur-Primaten;  sie 
iibersieht, dab Gleiches bet Wirbeltieren framer wieder ent- 
steht und uns wohl tiefer als nur bis zum Ur-Primaten blicken 
l~13t. W. WICKL~R (Seewiesen) 

Zu meiner Kurzen Originalmitteilung ,3-Methyl-mercaptopropylamin aus der Braunalge Desmarestia aculeata" [diese Z. ss, 391 
(t968)]: In  der t2. Zeile des 2. Absatzes muB es anstelle yon ,,(DNP-Derivat) bet 138 ~ heiBen ,,(I)NP-Derivat) bet 53 ~ 
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