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Die im vorliegenden 13and enthaltenell Sammelreferate 
aus dem Gesamtgebiet der Virologie sind durch ein 
hohes Niveau gekennzeichnet, woftir die Namen der 
j eweiligen Verfasser biirgen. Den Herausgebern gebfihrt 
hierfiir in gleicher Weise Dank und Anerkennung. Im 
Rahmen dieser 13esprechung soll lediglich auf die Bei- 
trgge eingegangen werden, die pflanzenpathogene Viren 
zum Gegenstand ihrer Er6rterung machen. B. D. HARRI- 
soN-Rothamsted befaBt sich rail der Biologie bodell- 
biirtiger Pflanzenviren. Vor wenigen Jahren noch ein 
Gegenstand spekulativer Erw~gungen, haben sich jetzt 
erste Anhaltspunkte dafiir ergeben, daft wir von realen 
Ausgangspunkten aus (z. I3. l'3bertragung durch Nema- 
toden) das angeschnittene Problem im Sinlle einer ersten 
Erkellllltnis er6rtern k6nnen. Auger Frage steht, dab 
diesen Viren eine welt gr6gere wirtschaftliche 13edeutung 
zukommt, als bisher angenommen wurde. Der Begriif 
bodenbiirLige Viren umfagt Viren unterschiedlicher Ty- 
pen hinsichtlich ihrer Wechselwirkung zum 13oden. Hier 
i s t e s  Aufgabe zukiinftiger Forschung, noch manche 
Frage zu klgren. Zu dieser Gruppe yon Viren gehAren 
solche mit  stgbchenf6rmigen und andere mit  kugel- 
f6rmigen (isometrischen) Partikeln. Es scheinen keine 
engen Affinitgten zu Virell zu bestehen, die luftgebuudene 
Vektoren besitzen. Es ist bisher kein Virus bekannt,  
das auf beide Arten ~ibertragen werden kalln. J . H .  
HiTcmNso~-Cambridge und A. D. Tuo-~so~-Cambridge 
befassell sieh m i t d e r  Variation bet Pflanzenviren. Auf- 
gabe dieses Bei t rageswar  es, biologische, physikalische 
und chemische Eigenschaften yon Virusstammen zu ver- 
gleichen und die Frage ihrer Elltstehung ngher zu be- 
leuchten. Fragen der technischen Seite dieses Problems 
folgen Ausfiihrungen tiber Kriterien zur Stammidentifi- 
zierung, zur Isolierung und Erhaltung yon Stgmmen, 
der Hgufigkeit der Mutation, der Stammesunterschiede, 
der Entstehung der Stgmme und der wirtschaitlichen 
Bedeutung. 13akteriophagen sind heute Modellobjekte 
fiir das Studium der Virusvermehrung, der Rekom- 
bination und anderer Phgnomene. Bet den Pflanzen- 
viren ist unsere Erkenntnis in biologischer Sicht weitaus 
geringer. Daher erkl/~rt es sich auch, dab genetische 
Studien bet ihnen nieht mi t  gleicher Prgzision wie bet 

13akteriophagen durchgeftihrt werden k6nnen. Vielleicht 
kann hier die Einzellkultur zuktinftig ttilfe leisten. 
Methodische M6glichkeiten werdell gewiesen, gleichzeitig 
wird jedoch darauf hingewiesen, dab es bisher nicht 
geluKgen ist, intakte Zellell zu infizieren. - -  MYRox K. 
BRaKKz-Lincoln gibt eine I~Ibersicht fiber die Dichte- 
gradientenzelltrifugation und ihre Anwendung auf Pflan- 
zenviren. Dieses Verfahren hat sich in vielell F~llen zur 
Trennung yon Partikehl llach GrABe und Dichte als 
brauchbar angeboten, es erm6glicht eine wirksame Tren- 
hung auch bet kleinen Virusmengen. Zur Zeit wird die 
Dichtegradientenzentriiugation gelegentlich zur Messung 
der Sedimentatiollskoeffizienten und zur Virusidentifizie- 
rung verwendet. Ihre eigentliche 13edeutung erstreckt 
sich auf die Virusreinigung, den Nachweis der Korre- 
lation der Infektiosit~Lt m i t d e r  PartikelgrABe und die 
Idelltifizierung der infekti6sell Partikel. - -  13esondere 
Beachtung verdient der umfangreiche 13eitrag yon A. 
KL~o-Londoll und D. L. D. CASPAR-13oston fiber die 
Struktur kleiner Virell. Der Struktur des M.odellobjektes 
pflanzlicher Viren - -  dem T V M - -  ist eill gr6gerer Ab- 
schnitt  gewidrnet, der sehr anschaulich dell derzeitigen 
Stand unserers Wissens widerspiegelt. Hieran schliegt 
sich die sebr viel schwierigere Frage der Struktur kugel- 
i6rmiger Viren, die ungleich schwierigere Untersuchungs- 
objekte darsteiten. Vide Teilfragen harren hier noch 
ether endgtiltigen Klgrung. Die bisherigen Feststellungen 
fiber die Substruktur des TMV und kristalliner kugel- 
f6rmiger Viren gestatten einzelne VeraIlgemeinerungen 
fiber den Vorgang der Zusammensetzung sog. kleiner 
Viren. M6glicherweise werden erst Untereinheiten ge- 
bildet, bevor das eigentliche Virus aufgebaut wird. Die 
KrMte, die die Proteinuntereinheiten im Virus zusammen- 
halten, sind ghnlich denell zwischen den Proteinmole- 
kiilen im Kristall. Die Konfiguration der RNS wird be- 
s t immt dutch die regelmXBige Verpackung mit dem 
Protein. Wir k6nnen uns vorstellen, dab die Protein- 
untereinheiten und die RNS die regelmgBige Struktur 
als eine Art ,,C-Kristallisation" zweier sehr ungleicher 
Komponenten bilden. Der Infektionsmechallismus l~tBt 
den umgekehrten Ablauf des Prozesses erkennen. Nach 
gewisser Zeit in der Nachbarschaft eiller anf~lligen Zelle 
bricht die Partikel auseinander und gibt die iniekti6se 
Nukleinsgure fret. - -  Die Lekttire des vorliegellden 
13andes ist nicht nur  dem Virologen, solldern jedem 
interessierten Biologen zu empfehlen. 
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In  Griechenland und anderen Mittelmeerlgndern hat  die 
Ackerbohlle eine sehr groge wirtschaftlicbe Bedeutung, 
und zwar vor allem fiir die menschliche Ernghrung, zum 
Tell auch als Griindiingungspflanze. Bisher aber stehen der 
griechischen Landwirtschaft im wesentlichen nur Land- 
sorten zur Verfiigung. Cber einige Erfahrullgen aus der 
oifenbar erst ill den Anfgngen steckenden Ziichtungsarbeit 
wird hier berichtet. An verschiedenen Orten mehrjghrig 
durchgeifihrte Ertragsversuche mit  jeweils e ine r  ange- 
paBtell Landsorte und einem Zuchtstamm, der auf Se- 
lektion aus einer Landsorte zurtickgeht, erwiesen meist 
eine Uberlegellheit der Lalldsorten. Aus der Selektion 
und PriiiUllg fret abgebltihter und gebeutelter Pflanzen 
ergibt sich, dab die Variabilitgt bet dell Naehkommen der 
fret abgebliihten Pflanzen im allgemeillen merklich h~Aher 
ist als bet denen der gebeutelten (zurtickzufiihren auf 
spontane Fremdbefruchtung). Es wird daher vorge- 
schlagen, das Leistungsverm6gen yon Landsorten dutch 
fortgesetzte positive Selektion zu verbessern. 
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Da die Situation der Reisversorgullg Indonesiens kri- 
tisch ist, leitete die Regierullg eine Kampagne ein mit  dem 
Ziel, die eigene Nahrungsproduktion zu erh6hen. Deshalb 
sind auctl Fragen des Zwischenfruchtbaues besonders 
aktuell. Ill dem hier publizierten Vortrag geht es um 
folgende Fragell: Ist ein 6konomischer Zwischenfrucht- 
bau m6glich, ohne die Ertrgge der Hauptfrucht wesentlich 
~u reduzieren, ulld welche Fruchtfo!gen sind zu empfeh- 
lell ? Eigelle Versuche mit  verschiedenen tropischen Pflan- 
zen und solche, die in Nigeria durchgeffihrt wurden, zeig- 
ten, dab der Zwischenfructltbau allfangs infolge besserer 
13odenbearbeitung ulld Diingung einen giinstigen Einflug 
auf die Hauptfrucht austibt. Werden jedoch lgllger als 
zwei Jahre hintereinander Zwischenfriichte angebaut, 
wird die Hauptfrucht beeintrgchtigt. Es wird Iolgende 
Fruchtfolge mit  zwei Zwischenfrtichten ffir den Reisan- 
bau empfohlen: tZeis - -  Leguminosen (als Griindtingung) 
- -  tZeis - -  ,,palawidja" - -  Reis. 
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