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REFERATE 
Genetik 

SINGLETON, W. RALPH: The I;ontribution of Radiation Genetic 
to Agriculture. (Die Bedeutung tier Strahlen-Genetik fi~r 
die Landwirtsehait.) Agro. Journ. 47, I I 3 - - r I 7 ,  I955. 

In den USA macht sich die Pflanzenzfichtung die 
MOglichkeiten der Mutationsaust6sung dutch Bestrahlung 
erst soil dem Ende des 2. Weltkrieges zunutze, wobei sic 
besondere Unterstfitzung dutch die Atom-Energie-Kom- 
mission erfghrt. Es werden sowohl R6ntgenstrahlen Ms 
auch Bestrahlung mit  Hilfe radioakti'ver Stoffe ange- 
wandt. Erste Ergebnisse liegen vor in Form yon Resi- 
stenz gegen die Blatti leckenkrankheit  und h/hherem Er- 
trag bet Erdntissen, SchwarzrosLresistenz, kt~rzerem Stroh 
und lgngerer sowie kfirzerer Vegetationsdauer bet Hater. 
Im Zusammenhang mit der Resistenzzfichtung werden 
fernerhin Bestrahlungsversuche an J~rankheitserregern 
vorgenommen, um eine Vorstellung vom Ausmal3 ihrer 
Mutabilitgt zu bekommen, die letzthin auch den Umfang 
der Resistenzziichtung bestimmt. 

tLichtungweisende Eriahrungen wurden in dem groB- 
zfigig angetegten Bestrahlungsfeld des Brookhaven Na- 
tional Laboratory gewonnen, in dessert Mitre eine Strah- 
lungsquelle yon etwa i6oocur ie  Co ~ vorhanden ist. 
Anhand yon Endosperm-Mutationen bet Mats wurde fest- 
gestellt, dal3 mit zunehmender Intensitgt der Bestrahlung 
nach Uberschreitung eines Schwellenwertes zwischen 20 
und 4 ~ r/Tag die Mutationsrate bis zu starken Dosen 
fiber 2o0 r/Tag schneller zunimmt, als bet linearer Ab- 
hXngigkeit yon der Strahlungsintensitgt zu erwarten 
w~re. Es zeigte sich weiterhin, dab die spontane Mu- 
tationsrate ohne Bestrahlung etwa um das ioofache 
gr6Ber ist, als bisher angenommen wurde. 

Ein Bestrahlungsversuch mit  Mats ergab bet kurzer 
intensiver Bestrahlung (i3oo r/Tg. einen Tag lang) h(hhere 
Mutationsraten, als ]emals zuvor erzielt wurden, wenn die 
Pflanzen mit 23o r/Tag wghrend des gesamten Lebens 
0der rnit 415 r/Tag yon der Meiosis his zur Bestgubung 
bestrahlt wurden. InnerhMb der ~Reihe rail kurzer, inten- 
siver Bestrahlung stieg dig Mutationsrate um das z5fache 
yon einem TiefpunkL kurz vor der Meiosis bis zu einem 
Optimum etwa eine Woche vor der Best~ubung, um dann 
wieder stark abzufallen. 

Hieraus wird die allgemeine SchluBfolgerung gezogen, 
dab der gr6Bere Erfolg nach einer kurzen, abet intensiven 
Bestrahlung zum optimalen Zei tpunkt  w~hrend der 
Periode gr613ter Empfindlichkeit, die ffir jede Pfianzen- 
art  vorher bestimmt werden mi~Bte, zu erwarten ist. 

Auch ffir die Technik der Mutationsziichtung ergeben 
sich hieraus weitreichende Folgerunge;a, yon denen die 
bedeutendste darin liegt, dab ffir die meisten Zwecke eine 
Strahlenquelle in der Stgrke yon 15 ~ curie geniigen 
diirfte, an die das Versuchsmaterial in der jeweiligen 
empfindlichen Periode ffir kurze Zeit m6glichst nahe 
herangerfickt wird. Fischbeck-(Weihenstephan) 

Physiologie  

DORN, MARTHA: Untersuchungen tiber dasAuftreten yon Sektoren 
in Pilzkolonien (insbesondere bet Altefnafia tenuis). Arch. 
Mikrobiol. 2z, 3Io--328 (I955). 

Der imperfekte Pi!Lz At~ernaria tennis bildet auf dem 
N~brmedium nach N ~ A ~ z ~  (o,5% Glucose, o,1% 
Asparagin, o , r4~  o KHsPOi, o,5% MgSo~, 2% Agar) stets 
dunkel gef~rbte Sektoren. Reines Sektorenmycel kaun 
nach Ubertragung auf einen frischen Nghrboden als 
solches wetter kultiviert  werden. Dagegen keimen die 
Konidien des normalen und des Sektorenmyceliums nur 
zu normalen Myceliezn aus. Der EinfluB yon guBeren Be- 
dingungen auf die Sektorenbildung wurde untersucht. 
Eine Fhrderung der Sektorenbildnng trat auf bet: opti- 
maler Wachstumstemperatur,  Kultur des Pilzes im 
Dunklen, einem pH-Beleich yon 5--7,  gesteigerter Agar- 
konzentration yon 2- -8%,  gesteigerter Gelatinekonzen- 
tration yon 2o--4o%, ether Stickstoffgabe yon IiNO3, 
ether Kohlenhydratgabe yon Glucose, Fructose, Saccha- 
rose und Maltose. Eiue Hemmung der Sektorenbildung 
trat  auf bet: ether Temperatur unterhalb 18 ~ C, einem 
pH-Bereich yon 3--4, einei I~2ohlenhydratgabe yon Ara- 
binose, Mannit, Xylose, Galaktose, Lactose, StXrke und 
Cellulose. K. Esser (Kdln) oo 

FEDOROV, M.V. und T.A.  USPENSKAJA: Die Bindung des 
Stickstoffs der Atmosph~e dutch Reinkulturen yon KniRlchen- 
bakterien der Erbse, der Soja und des Klees. Dok]. Akad .  
Nauk SSSR, N. S., zoz, r77--z8o (z955) [Russisch]. 

Zur endgfiltigen Feststellung, ob die KnOllchenbakterien 
in Reinkulturen den Luftstickstoff assimilieren k6nnen, 
wurden sic auf einen rail Leitungswasser hergestellten 
Dekokt yon Leguminosenpflanzen nach der Methode yon 
F~DOROV und BOaDAZ~OWA kultiviert. Ats C- Quelle ent- 
hielt das Substrat Glucose oder Invertzucker in Mengen 
nicht hgher als 3 - - i o m g / z o o m l .  Als Testorganismen 
wurden Reinkulturen von Kn611chenbakterien der Soja, 
der Erbsen und des Klees verwendet. Die Bebrfitungs- 
zeit bet 3o~ dauerte 4oTage. In i %  Dekokt yon Lu- 
zerne wuehsen die Kn611chenbakterien sehr langsam und 
fixierten den N nieht. Zugabe yon Zucker stimulierte das 
Wachstum und erh6hte den N-GehalL (2,x9mg/g des 
verwendeten Zuekers bet den Kn611chenbakterien yon 
Erbsen, 2,84mg bet denen yon If lee und 1,85mg bet denen 
yon Soja). Die Verwendung eines 2,5% Nleedekoktes 
rail Zugabe yon entspreehenden Zuckerarten erh6hte den 
Gewinn yon assimiliertem N his auf 2,oz und 3,66 mg/g 
des verwendeten Zuckers. Xhnlictm Resultate wurden auf 
einem ffir Azot.obacter verwendbaren synthetischen Sub- 
strat rail Zusatz yon verschiedenen Mengen des Luzerne- 
dekoktes erzielt. Kultivierung der Kn611chenbakterien 
in Anwesenheit yon geringen Mengen des gebundenen N 
und einiger, das Wachstum stimulierenden Faktoren 
f6rderte die Vermehrung tier Bakterien und die nach- 
folgende N-Assimilierung begleitet yon entspreehender 
Zuckerverwendung. Die Kn611chenbakterien yon Erbsen, 
t(lee und Soja wachse~ auf Dekokten yon Leguminosen- 
pflanzen in Anw6senheit yon Zuckerarten gut aus und 
k6nnen deshalb auch i n  Reinkulturen bet entsprechenden 
Bedingungen den Luftstickstoff fixieren. 

N. Maltschewshy (Karisruhe) oo 

HACIllUS, BARBARA: Durch Wuchsstoffbehandlung induzierte 
Ver~nderungen bet Limnophi la  hete~ophylla, mit besonderer 
Beriicksichtigung der Separationen (,,abscission") in den Knoten. 
Beitr. Biol. Pflanzen 3z, 2o7--23z (I955}. 

Bet LimnophiIa heterophylla (Scrophulariaceae) lieBen 
sich nach Zufuhr yon 2,4-Dichlorphenoxyessigs~oure(mit 
Hilfe yon durch das 5- Internodium der L~berwasser- 
triebe gezogenen Baumwollf~den) die einzelnen Inter- 
nodien bereits nach 6--8  h leicht auseinanderziehen, Die 
Trennung erfolgte dabei im Rnoten zwischen dem Blatt- 
wirtel rail den beiden Achse~knospen und der dar~ber 
gelegenen Insertionsebene der-beiden sproBbfirtigen Wur- 
zeln, w~hrend unbehandelte odor mit  Wasserfgden ver- 
sehene Triebe auf Zug immer im Bereich des I~ternodiums 
zerrissen. Nach 5 Wochen zeigten die 2,4-D-behandelten 
Pflanzen charakteristische Ver~nderungen, wie gef6rderte 
und zus&tzliche Ausbildungsprol3btirtiger Wurzeln und 
zunehmende Reduktion der Randgliederung der Blgtter 
bis zur trichterf6rmigen Verwachsung der Blattpaare. 
Bet Anwendung yon ~onzentrat ionsreihen der 2,4-D auf 
die Unterwassertriebe lag das Optimtlm der Wirkung bet 
physiologischen Verdfinnungen von 2o-~4oppm. Ni t  
IES  lieB sich bet etwas h6herem Konzentrafionsbereich 
der gleiche Effekt erzielen. 2,3,5-Trijodbenzoes~ure und 
2,4,6-Trichlorphenoxyessigsgure erwiesen sich in allen 
gepriiften Konzentrationen als unwirksam. 2,4,6-T hob 
in ~quimolaren oder h6heren Konzentrationen mi t  2,4-D 
kombinier t  deren Wirkung fast odor ganz auf. Histo- 
logisch zeigten die Knoten d e r m i t  2,4-D behandelten 
Pflanzen beiderseits vom Leitbt~ndelzylinder feine Risse, 
die yon unverletzten, voll turgescenten und z .T .  pa- 
pillenartig vorgew61bten Parenchymzellen begrenzt wur- 
den. In diesem Zusammenhang wird auf neuere Ergeb- 
nisse fiber d~e Beeinflussung der Wasseraufnahme in den 
Zellen dutch Wuchsstoffe hingewiesen. Obgleich eine 
spontane Sprol3abgtiederung als Grundlage vegetativer 
Vermehrung nicht beobachtet  werden konnte, muB doch 
auf Grund der anatomischen Verh~ltnisse und im Ver- 
gleich mit  autonomen Trennungen bet anderen Pflanzen 
angenommen werden, dab es sich um einen echten 
Trennungsvorgang handelt. - -  Uberblickt man die Ergeb- 
nisse zur experimentellen Beeinflussung yon Trennungs- 
vorggngen bet Pflanzen, so kommt man zu dem SchluB, 
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dab die Art des erzielten Effektes nicht nur yon der che- 
mischen Konsti tution der WaehsLumsregulatoren, son- 
dern aueh yon der Pflanzenart und dem Meehanismus 
des Trennungsvorganges abhgngig ist. 

L. Stange (Kdln) o o  

KR|BBEN, FRANZ JOSEF: Zu den Theorien des Photoperiodismus, 
Beitr. BioI. Pflanzen 31, 297--311 (I955). 

Dutch die Versuche sell gepriift werden, ob die endo- 
gene Tagesrhythmik far die photoperiodisehen Reaktionen 
entscheidend ist. Dazu wurde untersucht, ob sich die 
tagesperiodisehen Bewegungen yon Coleus frederici 
(Kurztag-Pflanze) und Coleus Blumei (quanti tat iv rea- 
gierende Langtag-Pflanze mit  ziemlieh niedriger kritischer 
Tageslgnge) unterscheiden, also eine verschiedene zeit- 
liche Lage der Phasen deutlich wird. Das traf nieht zu; 
d. h. auf Grund der Blattbewegungen ist ein Lageunter- 
sehied in photo- und sk0tophiler Phase der endogenen 
Tagesrhythmik nicht naehwMsbar. Ferner wurden Ver- 
suehe mit  aufgeteilter Lichtperiode durchgefiihrt, ver- 
gleichbar den in tier Arbeit diskutierten von C A ~ ,  
W ~ e z ~ a  und Huss~x~. In 72-h-Cyclen bedingte St0r- 
licht am 2. Tag eine F6rderung, we nach dem veto Verf. 
vermuteten Verlauf der endogenen Rhythmik eine Hem- 
mung hfitte erwartet werden mtissen. Die Notwendig- 
keit, bet weiteren Versuehen auch den tats~eMiehen Ver- 
lauf der endogenen Rhythmik zu prafen, wird betont.  

E, B~nning (Ti~bingen) o o  

POLJAKOV, !. M. und A. N. DMITRIEVA: NeueWege der Unter- 
suchung der Befruchtungsprozesse h~herer Pflanzen milreis radio- 
aktiver Isolopen. Z, ob~ ,  Biol. z6, 3- -22  (z955) [Russisch]. 

Durch Zugabe yon Na~Sa~O~ und (oder) HaPa~O~ in 
TopfkuRuren oder in Wasser, in das abgesehnittene, 
Bititen tragende Zweige gestellt wurden, wurde eine An- 
reicherung der radioaktiven Stoffe im PolIen verschiede- 
net Sorten yon Nicoti~na tabacum, N. rustier, N.  a/finis, 
I)etunia violacea und Zea mays erzielt. Ans den mannig- 
faltig variierten Bestgubungsversuchen mit  markiertem 
und nichtmarkiertem Pollen seien die wichtigsten an- 
gefiihrt : Die gelbblgttrige (recessiv) Tabaksorte ,,Chodeze- 
witscl~" wurde mit  nichtmarkiertem eigenem und 24 h 
(resp. 42--44 und 62--72 h) spXter reichlich mit  markier- 
tern Pollen der grfmblgttrigen (dominant) Sorte , ,Djubek" 
best~ubt. Da die Pollenschlauche normalerweise bet 
24--26 ~ C innerhalb 38 bis 44 h den Griffel durchwachsen, 
ist die Befruehtung sehon vollzogen (resp. hat  die Keim- 
entwieklung schon begonnen), wenn der Schlauch des 
markierten Pollens den Embryosack erreieht. Durch die 
genetische Analyse des Samens wurde nachgewiesen, d a b  
die Befruehtung - - abgesehen  yon 4,4% (resp. z,3To) 
Ausnahmen - -  tatsachlich dureh den nichtmarkierten 
Pollen erfolgte. Demgegenaber zeigte die Analyse des 
Samens auf Pa~" und S a~, dab nach der eigentlichen Be- 
fruchtung noch Stoffe aus dem zusgtzlichen, markierten 
Pollen in die Entwicklung des Samens eingehen. DaB es 
sich.hierbei nicht um eine einfaehe Diffusion der radio- 
aktiven Isotope handelt, wird dadurch erhgrtet, dab ab- 
get6teter Pollen selbst mit  hoher Konzentration yon 
pa2 und S a~ keine Einwirkung auI den Samen zeigt. Die 
Frage, ob die radioaktiven Stoffe in den Keim oder in 
das Endosperm eingehen, wurde nicht rail Sicherheit ent- 
sehieden. - -  Bet  N. rustier und Zea mays wurden mit  
ghnlicher Versuchsanordnung entsprechende Ergebnisse 
erzielt. Bestgubungen yon N. tabacum-9.g mit einem Ge- 
miseh aus nichtmarkiertem N. tabacum- und markiertem 
N. rustice-PolIen zeigten (die Kreuzung N. tabacum-~ X 
N. rustiea-~ gelingt im aligemeinen nieht, well der Pollen- 
schlauch yon N. r~stica den Embryosaek yon N. tabacum 
gew6hnlich nicht erreicht), dab der an der eigentlichen 
Befruchtung nicht beteiligte N. rustier-Pollen t rotzdem 
pa2 und S a~ in den yon N. labaeum-Pollen bedingten 
Samen tibertreten lgBt. Entspreehend angelegte und 
variierte Versuche mit  N. a/finis X N. rustier und N. 
rustica X 1%tunia violacea erbrachten dasselbe Ergebnis. 
- -  Berechnungen und Sch~tzungen der Verff. ffihren zu 
der Annahme, dab in den Versuehen radioaktives Ma- 
terial yon 4- -7  Pollenk6rnern in einen Samen gelangt. 
Die Arbeit  enthglt viele interessante Einzelheiten und 
Aspekte. Anders o o  

RUGE, ULRIGH: Zur Analyse der Saatguterhitzung yon Maivaceen. 
BeJtr. Biol. Pfianzen 3 z, 4o9--417 (z955). 

Bet Fut termalvensaatgut  wird --  wie das z .B .  air  
frischgeerntete Poa-Spelzfrflchte in der Saatgutunter-  
suehung bekannt  ist --  durch 2sttindiges Erhitzen bet 
7o~ die Keimbereitschaft stark gesteigert. Neuere 
Untersuchungen ergabea, dr1? dutch die Erhitzung keine 
keimungsf6rdernden Stoffe gebildet oder akt ivier t  wet- 
den. Mit Wasser und Alkohol extrahierbare Blastokoline 
werden ebenfalls nicht abgebaut. Wird das Saatgut in yell 
gefallten, geschlossenen Wggegl~schen erhitzt,  t r i t t  nur 
eine geringe Beeinflussung der KeJmsehnelligkeit und 
keine der KeimfXhigkeit ein. Wasserentzug dutch Lage- 
rung fiber konz. H~SO~ hat te  nieht die gleiche Wirkung 
wie Erhitzung trotz gleiche,n prozentualenWasserverlustes~ 
Offenbar spielt die Bindungskraft der EiweiBkolloide itir 
Wasserdampf eine Rolle. Sie ist for erhitztes Saatgut 
gr6Ber als fur niehterhifztes. Fliissiges Wasser wird yon 
erhitztem Saatgut dagegen in geringerer Menge aufge- 
nommen. Versuche tiber die Sehnittfestigkeit ergaben 
eine Verminderung derselben bet erhitztem Saatgut. 
Diese soil auf einer Vergnderung des SameneiweiBes be- 
ruhen. Als Ursaehe des Anstiegs der Keimbereitsehaft 
wird angenommen, dab bet der Fut termalve das Samen- 
eiweiB dureh Erhitzung denaturiert  wird. 

H. El/rig (M#nster)  o o  

Z)~HNER, H.: Uber den Einfluii der Erniihrung auf die Toxin- 
empfindlichkeit yon Tomatenpflanzen. Phytopath. Z. 23, 49 
bis 88 (I955). 

Die Versuche wurden unter konsLanten Licht- und 
Temperaturbedingungen an Triebspitzen yon 4- -6  Wo- 
chen allen und unterschiedlich ern~hrten Tomaten- 
pflanzen der Sorte Tuekswood m it den Welketoxinen 
Lycomarasmin und FusarinsXure sowie mit  dem Eisen- 
Lycomarasmin.-Komplex durchgeffihrt. Die Wasserstoff- 
ionenkonzentration wurde auC pH 6, 5 eingestellt. Far  die 
Dosierung der Toxine sind far Lycomarasmin 225 mg/kg 
Frischgewicht bet einer Konzentration yon 2,5 �9 IO -~ m, 
far Eisen-Lycomarasmin entsprechend 6o mg/kg bet 
0,625 �9 Io -~m und flit Fusarinsgure 225mg/kg bei 
5 �9 1e-am gewghlt worden. Die Anzucht der Versuehs- 
pfianzen erfolgte in ether NahrlOsung, deren Zusammen- 
setzung der NghrlOsung nach NNop angenahert war. Bet 
Variation der Konzentration dieser Ng~hrlOsung yon 
�9 / s - -8  zeigt sich einheitlich far rile Toxine die gr6Bte 
Empfindl iehkei t  bet den normal (Konzentration I) er- 
nXhrten Pflanzen. Die Anderung der N~hrstoffverhfilt- 
nisse N: K, N: P und P: K bei gleichbleibender Gesamt- 
konzentration erweist, dab ,,dem Stiekstoif die Haupt- 
bedeutung far die ernghrungsphysiologisch bedingte Ver- 
schiebung der Welketoxinempfindliehkeit der Tomaten 
zukommt".  Ftir die Fusarinsgure wird bet Stickstoff- 
mangel (*/100 und 1/10 N) die Toxinempfindlichkeit der 
Testpflanzen stark, for Lycomarasmin nur sehwaeh ver- 
mindert.  Verf. sucht im weiteren Verlauf dieser Unter- 
suchungen zu klgren, an welchen Punkten die Re- 
sistenz bet Fusarinsgure als Welket0xin einsetzt. In 
Passageversuchen wird gezeigt, dab die Fusarinsgure in 
den Stengeln yon Stickstoffmangelpfianzen weder zurfiek- 
gehalten noeh inaktiviert  wird. Die Atmung normal er- 
n~thrter und unter Stickstoffmangel herangezogener 
Pfianzen wird in gleicher Weise gehemmt (Konzentration 
der Fusarinsgure yon 1 , 2 5 . r o  -3 bis I . I o - 2 m ) .  Um 
einen Einbliek in den Wirkungsmechanismus dieses Vor- 
ganges zu gewinnen, wird der EinfiuB der FusarinsXure 
auf das Plasma untersucht. Testobiekte sind die Haare 
der Blattstietepidermis yon Tomaten. Die ZerstOrung 
der Protoplasten ist yon der Einwirkungszeit (5--i8omin) 
und der Konzentration der Toxinl6sung (Io -5 bis Io-~ m), 
jedoch nicht yon der Stiekstoffversorgung der Test- 
pflanzen abhgngig. Eine Erh6hung der WasserpeImeabili- 
tXt bewirkt die Fusarins~ure nut bet normal ern~hrten 
Tomatenpflanzen, wghrend sich die Stickstoffmangel- 
pflanzen gleieh den Wasserko~trollen verhalten. Da bet 
Stiekstoffmangel die Bildung von Nekrosen als Symptom 
ausbleibt, ist die Erh6hung der Wasserpermeabilitat hier- 
far das primgr ausl6sende Moment. Ei~e ErklXrung ftir 
die Widerstandskraft der Stickstoffmangelpfianzen gegen 
die die Wasserpermeabilit~it schfidigende Wirkung der 
Fusarins~ure lgBt sieh vorerst noch nicht geben. 

Koflwig (Bonn)  o o  


