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derzeitigen Kulturkartoffeln.  Neben dem Er t rag  
wurden St~irkegehalt, Knollenform und Fleischfarbe 
untersueht .  

Aus den populat ionsdynamischen Untersuchungen 
kann gefolgert werden, dab nach dem Anbau yon 
resistenten subsp, andigenurn-Bastard-Klonen mit 
nachfolgendem 3--4j~thrigem Anbau von Neutral-  
pflanzen eine vorhandene Bodenverseuehung unter  
das sicher erfal3bare MaB reduziert  wird. In  Be- 
t r ieben mit  normaler  landwirtschaftl icher Nutzung 
w~iren ohhe wesentliehe Fruchtfolgever~tnderungen 
auf diese Weise alle auftretenden Befallsherde zu be- 
seitigen und , ,nematodenfrei"  zu halten. 

Abschliel3end kann gesagt werden, dab die Zfich- 
tung in wenigen Jahren  far  den prakt ischen Feld- 
anbau geeignete Formen geschaffen hat,  die eine 
Sicherung unserer Kartoffelertr~tge auf nematoden-  
verseuchten Fl~ehen erm6glichen werden. 

L i t e r a t u r  

1. I-IuIJSMAN, C. A.: Veredeliiig van de aardappel op 
resisteiitie tegen Heterodera rostochiensis Wollenweber. 
Proefschrift, Wageiiingeii 1957, PP. 85. - -  2. J o ~ s ,  F. 
G. W.: First steps in breeding for resistance to potato- 
root eelworm. Ann. appl. Biol. 41, 348--353 (1954). - -  
3. I(OLZ~R, S. : Graphische Tafeln zur Beurteilung staff- 
stischer Zahlen. 3- Aufl., Pp. 73. Darmstadt: Dietrich 
Steinkopf 1953. - -  4- - - ,  M U O R A ,  A. : Einfiihrung in die 
Methodik der Feldversuche. Pp. 178. Leipzig: S. Hirzel 
1 9 5 2 . -  5- STELTER, H. u. A. RAEUBZ~: Untersuchungen 
fiber den l~artoffeliiematoden Heterodera rostochiensis 
WOLLENWEBER. V. Die Veriinderuiig einer Nematoden- 
population uiiter dem EinfluB widerstandsf~higer und 
anf/illiger Kartoffel-Variet~ten in eillj~hrigen Topfver- 
suchen. 1959 im Druck. - -  6. WEBER, t?;. : GrundriB der 
biologischen Statistik. 2. Aufl., Pp. 456. Jena: VEB 
Gustav Fischer 1 9 5 6 . -  7. W~LLI*MS, T.D. :  Potatoes 
resistant to root eelworm. Proc. Linn. Soc. London, 
169 Session, 93--1o 4 (1958). - -  8. HOWARD, H. W. : Pro- 
gress in potato versus eelworm. The Grower 45, No. 5, 
275--277 (1956). 

Aus der Mikrobiologischen Abteilung (Letter: Prof. Dr. S. WINDISCH) des Instituts ftir G/irungsgewerbe 
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l)ber das Erbverhalten eines Backhde-Stammes (Saccl)aromyces cere isiae) 
Von HERBERT GUTZ* 

Mit 1 Abbildung 

WINGE (1935) und WIXGE und LAUSTSEN (1937) 
konnten zeigen, dab der Entwicklungszyklus der 
Hefen aus einem normaIen Wechsel zwischen Haplo-  
und Diplophase besteht.  Die vegetat iven Zellen 
ether Back- oder Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae 
bzw. Sacch. carlsbergensis) sind in der Regei diploid. 
Unter  bes t immten  Bedingungen bilden Hefen Asko- 
sporen. Der Sporenbildung geht eine Meiosis voraus,  
die Askosporen sind haploid. Die Sporen oder daraus 
gekeimte haploide Zellen k6nnen paarweise unter-  
einander verschmelzen;  aus den Zygoten entstehen 
durch Sprossung wieder diploide IIefezellen. Bet 
heterothall ischen Hefe-St~tmmen geh6ren 2 der 
4 Sporen eines Askus zum Paarungs typ  a, die anderen 
beiden zum Paarungs typ  a, und es kopulieren nur 
Sporen bzw. haploide Zellen entgegengesetzten 
Paarungs typs  mite inander  (LINDEGREN U. LINDE- 
GREN 1943 ). Bet homothall ischen St~immen ist die 
Ausbildung yon Paarungs typen  durch das Gen D 
unterdrfickt,  die Tochterzellen einer Spore k6nllen 
miteinander  kopulieren (WINGE U. ROBERTS 1949). 
Ftir weitere Einzelheiten set auf WINGE U. ROBERTS 
(1958)verwiesen, die die bisher fiber die Entwicklungs- 
g~tnge, die Zytologie und die Genetik der Hefen ver-  
6ffentlichte Li te ra tur  zusammengefaBt haben. 

Dureh die Aufkl~irung der Vererbungsverh~iltnisse 
bet Hefen ist es m6glieh geworden, such diese ftir 
die G~rungsindustrie so wichtigen Kulturpf lanzen 
ztichterisch zu bearbeiten.  Llber einige Gesichts- 
punkte  zur Ztichtung yon Helen mit  verbesserten 
Eigenschaften hat  GUTZ (1958) berichtet.  In  der vor- 
Iiegenden Arbeit  werden Ergebnisse yon Tetraden-  
analysen mitgeteilt ,  die an einem Backhefes tamm er- 
hal ten wurden. 

1. Mate r i a l  und  Methodik  
Von eiiier als ,,Rasse O" bezeichneten Bacldlefekultur 

(Sacch. cerevisiae) unserer Institutssammluiig machten 

* z. Zt. I~lstitut fiir allgemeiiie Botanik der Universitgt 
Zfirich, Schweiz. 

wir eine Einzellkultur. Diesen als Stamm 37 F bezeich- 
neten Klon verwendeten wir ffir die Untersuchungen. Die 
Sporulationsans~tze erfolgten auf Na-Azetatagar (Fo- 
WELL 1952), es wurde wie frtiher beschriebeii (EM~IS u. 
Gurz 1958) verfahren. Stamm 37 F bildete iiinerhalb yon 
3 Tageii reichlich Sporen. Ftir die mit HiKe eines Mikro- 
manipulators (WINGE U. LAUSTSEN 1937) durchgefiihrten 
Tetradenanalysen wurden Asken yon 3 oder 4 Tage alten 
Sporulationsans~Kzen verwendet. Die Tr/Spfchen mit den 
isolierten Sporen bebrtiteten wit his zu 5 Tage und 
impften dann die angegangeneii Einsporkulturen ab. 

2. Durchgef i ihrte  Versuche 
Von S tamm 37 F wurden 15 Tet radenanalysen ge- 

macht .  Aul3erdem untersuehten wir noch 2o Kul-  
turen, die durch Massenisolation yon Sporen (E~EIS 
u. GUTZ 1958 ) gewonnen worden waren. Nur yon 
Askus Nr. 8 gingen alle 4 Sporen an. Die erhaltenen 
Einsporenkul turen prfiften wir auf die F~higkeit,  
Sporen zu bilden. Gut die H~lfte war dazu in der 
Lage. Die Kulturen,  welche nicht oder nur schwach 
sporulierten, wurden mit  haploiden Testst~immen 
yore Paarungs typ  a und a zusammengebracht ,  um zu 
ermitteln,  ob sie kopulieren und welchen Paarungs-  
typ  sie haben. Die erhal tenen Ergebnisse sind in 
T a b e l l e l  zusammengefaBt.  St~mme, die weder 
sporulierten noch kopulierten, werden als steril  be- 
zeichnet. 

Da ein groger Teii der Einsporkul turen  yon 
S tamm 37 F Askosporen bildete, machlen wir yon 
einigen besonders gut sporulierenden Kul turen erneut  
Tetradenanalysen.  In  Abb. 1 ist schematiseh zu- 
sammengestell t ,  yon welchen Sfiimmen Analysen 
durehgeffihrf wurden. Zur Bezeichnung set bemerkt ,  
dab wir die Asken laufend durchnumer ie t t  haben. 
Die Einsporkul turen t ragen die Nummer  des Askus 
und zus~ttzlich noch einen kleinen Buchstaben 
(a bis d), um kenntlich zu machen, yon welcher der 
4 Sporen sie abs tammen.  In  einem Teil der Tetraden-  
analysen yon den Kul turen  la ,  3 b, 6a, 7 b, 8a, 8b und 
13b wuchs f iberhaupt  keine Spore an. Diese Asken 
sind in Abb. 1 e ingeklammert .  In  den F~llen, wo 



Tabel le  1. Eigenscha/ten der Einsporkulturen yon Stature 
37 t7, die dutch Telradenanalysen oder Massenisolation 

'gWOgl, fl, ggZ W'lAivdg'fl, 

Askus Nr. angegangene 
Sporen 

1 2 

2 3 
3* 2 
4 1 
5 1 
6 3 
7 2 
8 4 
9 

1 0  

11 

12 

13 
14 
15 3 

34 

I 
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MT&SS e n -  Kolonien: 

isolation : 20 

sporulie- 
rend. 

2 

2 

2 
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1 

2 

1 

1.  

2 
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3 

yon den Einsporkulturen waren 

19 

11  6 1 [ 2 

Paarungs- 
typ a 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 
1 

14  

Paarungs- 
typ ~ steril 

- -  1 

o j 1 
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* Von Askus Nr. 3 warden nur drei Sporen isoliert, die vierte ging verloren. 

Sporen angingen, wurden die Einsporkulturen wie 
oben beschrieben untersucht;  das Ergebnis ist in 
Tabelle 2 dargestellt. Da einige dieser St~tmme wieder 
sporulierten, analysierten wir noch je vier Asken yon 
24b und 46c (s. Abb. 1 u. Tab. 2). 

VoI1 den EinsporkuKuren  un te rsuchten  wir  noch die 
G~ireigenschaiten nnd die Morphologie. Der  Ausgangs- 
stature 37 F vergor  Glukose, Galaktose (schnell), Sac- 
charose, Maltose und Raff inose �89 wie es Iiir Sacch. cere- 
visiae typisch  ist. N u t  Itir die Fghigkei t  zur Verggrung 
yon Galaktose konnte  eine Auispa l tung  beobachte t  wet-  
den. Von St. 37 F erhiel ten wi t  schnell verg/irende (inner- 
halb  yon 48 Std.), langsam verggrende und Galaktose 
innerhalb yon 21 Tagen nicht  verg~irende Kul turen .  I n  
den Te t radenana lysen  yon den Einsporkul turen  t r a t  eine 
erneute  Aufspal tung ein. 3b, 8b und 46c waren schnelle 
Verggrer,  ein Teil  ihrer  E insporkul turen  vergor  Galaktose 
langsam bzw. g a r  nicht,  la  (tangsamer Ggrer) ergab eine 
n ichtggrende Einsp0rknl tur .  Aus in der  Diskussion ge- 
nann ten  Gri inden wird auf eine genaue Wiedergabe der 
Ergebnisse verzichtet .  

Die Morphologie prfif ten wir  mikroskopisch,  es wurden 
Zellen aus 3 Tage al ten Ans~itzen mi t  \u  (bei 27 ~ C) 
untersucht .  Die F o r m  und Gr6Be der  Zellen yon  ver-  
schiedenen Einsporkul turen  war  oft  unterschiedl ich;  ein 

Tabel le  2. Ergebnis der Tetradenanalysen yon den Einspor- 
kulluren la, 3b, 6a, 8b und 46a (vgl. Abb. I) 

Einspor- Askus angegangene 
kuhur  Nr. Sporen 

l a  

(yon St. 37 F) 16" 1 i 

2 2  2 

3b 23 2 
24 2 1 

yon St. 37 F) 25 2 1 
26 2 
27 2 1 
28 3 ( + 1 ) * *  2 
29 2 - -  
3 ~ 2 - -  
31 1 1 

2 0  6 

6a 32 1 (+1 )**  
yon S t  37 F) 33 1 (+1 )**  

34 1 1 

8b 
yon St. 37 F) 

yon den neuen Einsporkulturen waren 

[ Paa- Paa- sporti- 
Iierend [ rungs- rungs- steril 

I typ a typ = 

1 - -  - -  

I 1 - -  1 

2 

1 - -  - -  

1 

i 1 - -  1 

1 - -  - -  

1 

2 

1 

[ 11 0 

i 1 - -  
I 

3 1 

44 2 2 
4 5  2 i 
46 4 2 [ 

I 

8 4 [ 

1 O 

1 1 

2 

1 

3 �84 

1 

i 

3 1 O 

v o n  8b) 61 1 1 

1 

* Von Askus Nr. 16 wurden nur drei Sporen isoliert, die vierte ging verloren. 
** Aus der in Klammern angegebenen Spore entstanden nut wenige Zellen, 

die naeh der Abimpfung nieht anwuehsen. 

Teit der St / imme bi ldete mehr  oder  weniger grol3e Klum-  
pen, einige bi ldeten SproBverbgnde.  Die einzelnen Typen  
liel3en sich nicht  genau vone inander  abgrenzen. Vor al lem 
war  auffallend, dab das morphologische ]3ild der  Zellen 
in ke inem eindeut igen Zusammenhang  mi t  der Fghigke i t  
s tand,  Sporen zu bi lden oder zu kopulieren.  Haplo ide  
S tgmme yon Saccharomyces bilden in der Regel  K lumpen  
aus kleinen rundl ichen Zellen, wghrend diploide S tgmme 
aus groBen ovalen Einzelzellen bestehen. Unsere Ein-  
sporkul turen  f i igten sich diesem Schema nicht  ein. 

3 .  D i s k u s s i o n  

A n  d e n  e r h a l t e n e n  E r g e b n i s s e n  is t  a u f f a l l e n d :  
~. E i n  T e i l  de r  E i n s p o r k u l t u r e n  y o n  St.  37 F 

spo ru l i e r t e .  D a r a u s  g e w o n n e n e  n e u e  E i n s p o r k u l -  
t u r e n  z e i g t e n  w i e d e r  e ine  A u f s p a l t u n g  in  s p o r u l i e -  
r e n d e  u n d  k o p u l i e r e n d e  S t ~ m m e .  

Ausgangss/~mm : ~tamm 37F 
- - V -  

I l l 1 I I I I l I I I I I L 
T#radenanW2~em 1 2 8 ~ 5 # 7 8 8 10 11 Y2 13 lit f5 

Einsporkulturem 1~ 3b Gc~ 73 8~ gb lJb 

; T / / o \  T 2 TetmdenanW~m: IG/17-Zl) M-JI M-34(35) (8U43) r 
\ 

Einspopkul&mn: 2~b Wc 

TefP~denan~lyen : (5f~-59) 7 eo-e1(8;-e# 
( a Ta~.2 ) 

Abb. x. Schematische Darstellung der gemachten Tetradenanalysen. Die eingeklammerten Askusnummern bedeuten Tetradenanalysen, in denen keine der 
4 Sporen angegangen ist. 
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2. Von den 40 Einsporkul turen,  die zur Kopula-  
tion f~hig waren, ha t ten  bloB 2 den Paarungs typ  ~. 

3- Nur yon 2 Asken (Nr. 8 u. 46) gingen alle 
4 Sporen an; bei mehreren Tet radenanalysen keimte  
t~berhaupt keine Spore (Abb. 1). 

Uber die Hi l f t e  der Einsporkul turen  yon St. 37 F 
sporMierte. Die Ursache daf0_r kann  nicht sein, dab 
der S t amm ftir das Diploidisierungs-Gen D (WI~GE 
u. ROBERTS 1949) heterozygot ist. Die Einsporkal -  
turen  h i t t e n  in diesem Fall  far D homozygot  sein 
m~issen und es M t t e  in den Tet radenanalysen  
Nr. 22 bis 46 keine erneute Aufspal tung in sporulie- 
rende und kopulierende Kul turen  eintreten dttrfen. 
Eine m6gliche Ursache k6nnte Polyploidie sein. Auch 
einige andere, wetter unten mitgeteil te Befunde las- 
sen vermuten,  dab St. 37 F polyploid ist. Polyploidie 
diirfte aber sis alleinige Erkl~irung ftir das wieder- 
holte Auftreten yon sporulierenden Kul turen  nicht 
in Frage kommen.  Da sogar noeh t in  Teil der Ein- 
sporkul turen der St~imme 3b, 6a und 8b wieder zur 
Sporulation f ih ig  war, miiBte St. 37 F hexa-  bis 
octoploid seth, was kaum anzunehmen ist. An der Ent -  
s tehung der sporulierenden Einsporkul turen waren 
sehr wahrscheinlich noch tiberz~thlige Kerntei lungen 
in den Asken beteiligt, wodurch ein gewisser Anteil 
zweikerniger Sporen gebildet w u r d e . . E n t h i e l t e n  
diese Sporen Kerne entgegengesetzten Paarungstyps ,  
mu[3ten KuIturen entstehen, die wieder Sporen bilden 
konnten.  

AuI das Vorkommen yon zweikernigen Askosporen 
haben zuerst WIXGE u. ROBeRtS (1950, 1954) hingewiesen, 
FOWELL (1956) beschreibt einen Hefebastard, der in den 
meisten Asken eine anoma!e 4 : o-Aufspaltung fiir Trypto- 
phan-Bedtirftigkeit zeig~e. Als Erkl~rung nimmt Fow~Ln 
tiberz~ihlige Kernteilungen and eine ,,intra-ascal compe- 
tition" der IKerne an. - -  Eine sichere Bestirnmung der 
Zahl der Chromosomen ist bet Helen nieht m6glich, so 
dab die Frage nach der Kernwertigkeit yon St. 37 F leider 
nicht cytologisch geklS.rt werden konnte. Um die An- 
nahme von tiberzihligen Kernteilungen zu prtifen, mach- 
ten wir mit St. 37 F eine KernfXrbung mit Fuchsin- 
EssigsS.ure nach WI~DlSCH (1952). Dazu wurde Ma- 
ecerial yon einem 48 Std. alten Sporulationsansatz ver- 
wendet, tn drei jungen Asken waren deut]ich 5 Kerne 
zu sehen. Auch schienen in einem Teil der Sporen 2 Kerne 
vorhanden zu seth, doeh waren diese Bilder nicht ein- 
deutig. Ein anderer Hinweis auf das Vorkommen yon 
tiberz~thligen Kernteilungen in unseren St~mmen ist, da~3 
vereinzelt Asken n i t  mehr als 4 Sporen (5 bis 7 Sporen) 
auftra~cen. 

Eine weitere M6glichkeit Iiir die Entstehung yon sporu- 
lierenden Einsporkulturen ist, dab Mutationen zum ent- 
gegengesetzten Paarungstyp auftreten (AH~D 1953, 
IRomA~ u. SAI~DS 1953), wodurch einige diploide Zellen 
entstehen. Bet weiterer Kul~ivierung wachsen die di- 
ploiden Zellen meistens schneller als die hap!oiden, was 
dazu ftihren kann, dab die Stf~mme nach einiger Zeit eine 
gute Sporulation zeigen. Diese l~{6glichkeit dtirfte zu- 
mindest ftir den gr613ten Teil unserer Kulturen nicht zu- 
treffen, da wir sie i n n e r  kurz nach der Isolation auf 
Sporenbi!dung geprtift haben. Insbesondere die Einspor- 
knlturen, yon denen weitere Tetradenanalysen gemaeht 
wnrden, zeigten unmittelbar nach der Isolation eine gute 
Sporulation. 

Von den 40 kopulierenden SEimmen, die erhal ten 
warden,  ba t t en  38 den Paarungs typ  a and  nut  2 den 
Paarungs typ  ~. Die eine ~-Kultur  t r a t  bet St. 37 F 
auf (durch Massenisolation gewonnene Einspor- 
kolonie), die andere t ra t  in ether Tetradenanalyse  von 
St. 8b auf. Vermutlich ist in unserem Material ein 
Letalfaktor  vorhanden,  der n i t  dem Allel ~ gekoppelt  
ist. Die beiden a-Kul turen dglrften durch crossing- 
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over zwischen d e n  Paarungstyplocus und d e n  ange- 
nommenen Leta l faktor  ents tanden sein. 

Bet Erbuntersuchungen n i t  Hefen gehen in der 
Regel einige der isolierten Sporen nicht an, was ver- 
schiedene Grtinde, wie z. B, mechanische Beschidi-  
gung beim 0ffnen der Asken, haben kann. In  unseren 
Analysen war der Anteil der nicht keimenden Sporen 
j edoch auffallend groB. DaB in den Tet radenanalysen 
yon St. 37 F und St. 3b nieht alle Sporen anwuchsen, 
kann  durch den vermute ten  Letal faktor  erkl~rt  
werden. Askus Nr. 8 und auch Askus Nr. 46 (yon 
St. 8b), in denen alle Sporen keimten, sind durch 
tiberz~hlige Kerntei lungen zu verstehen. In  den 
Analysen n i t  den St~mmen la ,  6a, 7 b, 8a, 8b, 13b; 
24b und 46c ging yon einem Tell der Asken bzw. yon 
allen Asken fiberhaupt keine Spore an. Dieses Er-  
gebnis kann nicht allein durch die Annahme eines 
Letalfaktors  gedeutet werden, es muB noch eine an- 
dere Ursache vorliegen. Als Ursache kommen z. ]3. 
ungew6hnliche Chromosomenverh~ltnisse in Frage, 
etwa dab St. 37 F polyploid ist and  aneuploide Ein- 
sporkulturen aufgetreten sind. FOWELL (1956) m6chte 
die schlechte Sporenkeimf~higkeit  einer Backhefe 
durch Aneuploidie erklXren. 

8 Einsporkulturen waren weder zur Kopulation noch 
zur Sporulation f~hig. Das Auftreten dieser sterilen 
B2ulturen h~ingt vielleicht auch mit anomalen Chromo- 
somenverh~ltnissen zusammen. 

Ein weiterer Hinweis auf Polyploidie bzw. auf 
tiberz~thlige Kerntei lungen in den Asken ist, dab 
nicht nur bet St. 37 F, sondern auch noch bet den 
analysierten Einsporkul turen eine Aufspaltung ffir 
die Verg i rung  yon Galaktose eintrat .  Wenn die 
F ih igkei t  dieser Kulturen,  erneut Sporen zu bilden, 
dutch Selbstdiploidisierung (Gen D) oder durch Mu- 
ta t ionen zum entgegengesetzten Paarungs typ  zu- 
stande gekommen wire,  h~itten sie fiir die Eigen- 
schaft Galaktoseverg~irung nicht mehr heterozygot  
sein dtirfen. 

Es trat  eine Aufspaltung in Galaktose schnell, langsam 
and nicht verg~irende Kulturen ant. Die schnelle Ver- 
g~trung wird dutch die komplement~re Wirkung yon drei 
dominanten Genen bedingt; liegt eines oder lieges 
mehrere dieser Gene rezessiv vor, trite eine langsame oder 
iiberhaupt keine Ggrung ein (HAWTHORNE 1956). Unser 
Material war offensichtlich ftir mindestens 2 der Galak- 
tose-Gene heterozygot. Auf eine genaue Wiedergabe der 
Ergebnisse wurde ]edoch verzichtet, da es wegem der 
komplizierten Verhgltnisse (Beteiligung mehrerer Gent, 
Po!yploidie, tiberzghlige Kernteitungen, Letalfaktor) 
niche mSglich ist, die beobachtete Aufspaltung zu deuten. 

Die Baekhefe ,,Rasse O", aus der Stature 37 F 
durch Einzellisolation gewonnen wurde, wird in 
mehreren PIefefabriken verwendet.  Sie liefert gute 
Ertr~ge und besitzt gute Backeigenschaften. Die 
in der vorliegenden Arbeit mitgeteil ten Erbanalysen 
sind ein Beispiel daftir, n i t  welchen komplizierten 
Verhil tnissen bet der Ztichtung yon Kulturhefen 
gereehnet werden muB. 

Fraulein C. MIELXX und Fr/iutein G. FRITSC~I~ danke 
ich ffir technische Hilfe bet der Durchf/ihrung der Ver- 
suche. 

4. Zusammenfassung 
Von einem Backhefes tamm (St. 37 F) wurden 

Tetradenanalysen gemaeht,  lJber die H i l i f e  der 
Einsporkul turen sporulierte. Einige dieser Kulturen 
wurden erneut analysiert,  es t r a t  wieder eine Auf- 
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spa l tung  in  sporul ierende u n d  kopul ie rende  St~imme 
ein. Von den 4 ~ zur K o p u l a t i o n  f~thigen E inspor -  
k u l t u r e n  h a t t e n  38 den P a a r u n g s t y p  a u n d  bloB 2 den 
P a a r u n g s t y p  a. Nur  ein Tell  der isol ier ten Sporen 
keimte .  

Die e rha l t enen  Ergebnisse  werden d iskut ier t .  Es 
wird versucht ,  sie durch  Polyploidie,  fiberz~ihlige 
K e r n t e i l u n g e n  in  den  Asken  u n d  e inem mi• ~ ge- 
koppe l t en  Le ta l fak tor  zu erkl~ren.  
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In  den letzten Jahren sind verschiedene Werke fiber 
auBereurop~ische Nutzpflanzen.. erschienen. Verst~Lnd- 
licherweise kanii in solchen Ubersichten nicht alles 
Wissenswerte beriicksichtigt werden. Verfasser vor- 
liegeiiden Buches legte das Schwergewicht auf die Dar- 
stellung morphologischer und biologischer Eigenschaften 
der wichtigsten tropischen Kulturpflanzen und spricht 
damit einen grol3en Interessentenkreis an. Die Auswahl 
des Stoffes ist wohl abgewogeii. In  zw61f Kapiteln 
werden Getreidepflanzen, Zuckerrohr, Faserpflanzen, 01- 
pflanzen, Leguminosen, st/irkehaltige Pflanzen, Gewfirz- 
pflanzen, stimulierende und Drogell-Pflanzen, Obst- 
pflanzen, Gemfise, Kautschuk-Pflanzen und Pflanzen 
mit ~Ltherisehen 01en abgehandelt. Beispielsweise Iindet 
man unter 01pflanzen folgende Arten besprochen (42 Set- 
ten): Linum usitatissimum, Glycine soja, Carthamus tinc- 
torius, Aleurites spp., Guizoita abyssinica, Hyptis spici- 
gera, Sesamum ovie~tale, Helianthus annuus, Brassica spp., 
Colocynthis spp., Arachis hypogaea, Ricinus communis, 
Dipteryx odorata, Cocos nuci/era, Elaeis guineensis, 
Theobroma cacao, Butyrospermum parkii. Hervorgehoben 
zu werden verdient die umfangreiche Bildausstattung. 
Halbschematische und schematische Zeichnungen und 
Fotos (diese nieht in allen Fgllen v611ig befriedigend) 
erg~nzen einander in abgerundeter Weise. Verfasser 
war bemfiht, wichtige Erkenntnisse ulld Probleme der 
letzten Jahre im Text zu berficksichtigen, so dab es 
auch dem Fortgeschrittenen ein wertvolles Nachschlage- 
werk ist. Dies nm so mehr, als am Ende eines ]eden 
Kapitels einige wesentliche Spezialarbeiteii zitiert werden. 
Abschliel3end sind weitere Werke von allgemeinem 
Interesse verzeichiiet. Ein gelungenes Buch, ffir das 
wit dankbar sind. S. Danert, Gatersleben 
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Das ,,Lehrbuch der Rinderbesamung" yon Dr. K. 
EIBL, dem hervorragenden und erfahrenen Letter der 
Rinderbesamungszentralstation Neustadt/Aisch, hat  eine 
sell laiigem vorhanden6 Liicke in der deutschen uiid in- 
ternationalen Fachliteratur hinsichtlich der Er6rterung 
Mler Probleme der ktinstlichen Besamnng geschlossen. 

In  gl~nzender Weise hat der Verfasser neben seinen per- 
s6nlichen reichhaltigen Erfahrungen vor allem die ge- 
samte moderne Fachliteratur beriicksichtigt und das zahl- 
reiche Sehrifttum grfindlich gesichtet, verarbeitet und 
dem Charakter des Lehrbuches entsprechend angepaBt. 
Das Werk ist nicht nur  wichtig und wertvoll fiir die Arbeit 
des Besamungsspezialisten, sondern es hat vor allem die 
Verbindung zwischen der tierzfichterischen und tier~rzt- 
lichen Arbeit auf diesem Spezialgebiet hergestellt und 
entsprieht den Belangen jedes einzelnen Vgissensgebietes 
in vollem Umfang. 

EIBL hebt deutlich hervor, dab die Besamung keiii 
Selbstzweck ist, sondern als das wichtigste Hilfsmittel z u r  
Leistungssteigeruiig in der modernen Rinderzucht anzu- 
sehen ist. Diesem Zusammenhang wird eigentlich in allen 
Kapiteln sehr zielstrebig nachgegaiigen. Da der Autor 
sowohl Diplomlandwirt als auch Tierarzt ist, wird auch 
den zfichterischen Erfordernissen, die an die Besamung 
zu stellen sind, groBer Raum in dem Lehrbuch gegebeii. 
Die vielf~ltigen Erfahrungen fiber die Erbwertermitt lung 
yon Besamungsbullennachzuchten, die Erprobung und 
Haltung yon Vatertieren auf Bullenprfifstationen basie- 
ren auf korrekten genetischen Vorstellungen und sind 
deshalb wegweisend ffir den Einsatz der kfinstlichen Be- 
samung in der Rinderzuehr fiberhaupt. 

Hinsichtlich der Technik der Besamung hat der Ver- 
fasser alle Erkenntnisse dieses jungen Wissensgebietes in 
ausgezeichneter \u dargestellt und sich nicht gescheut, 
auch Probleme zu diskutieren. Dies gilt ebenso fiir die 
Spermagewinnung und -konservierung wie ftir die Labor- 
arbeit, ffir Ftitterung, Haltung and Pflege der Vatertiere 
lind l~13t auch die hohe Verantwortung der tier~rztlichen 
Arbeit und der des Besamungstechiiikers im praktisehen 
Besamungsdienst eindeutig hervortreten. Nach grfind- 
licher Ausbildung hat sich auch in der Deutschen Bundes- 
republik der Einsatz der Besamungstechniker sehr gut 
bew~hrt. 

Dieser Berufsstand wird gerade in dem Werk yon Dr. 
EIBL ein nicht zu missendes Handbuch der kiinstlichen 
Besamung zur Verffigung haben. 

Dem Autor und  dem Verlag kann schlieBlich bestgtigt 
werden, dab dieses Werk dem internationalen Niveau 
in jeder Weise gerecht Wird und dab die hervorrageiide 
Aufmachung des Lehrbuches trotz des nicht zu tiber- 
sehenden Anschaffungspreises seineii Weg in alle Biblio- 
theken nehmen wird und in der Hand des Fachmannes 
zu einem bedeutenden Hilfsmittel auf dem weiteren Weg 
zur Steigerung der Oualit~Ltsproduktion in der Rinder- 
zucht werden wird. K. H. Bartsch, Clausberg. 


