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U B E R  V E R J U N G U N G  B E I  H E D E R A  H E L I X  L. 

Von 

H_aN~S FRANK und OTTO R ] ~  

Mit 5 Textabbildungen 

(Einqegangen am 1. Dezember 1955) 

I m  Rahmen einer Dissertation des jfingeren Autors (F.) fiber selbst- 
gewahlte Fragen des Alterns der Pflanzen 1 sehlug der ~tltere Autor (R.) 
vor, auch die Determination der Alters~orm beim Efeu und der Seiten- 
zweige yon A raucaria excelsa zu untersuchen. Araucaria erwies sich als 
sehr schwer zu kultivieren, "doch werden die Versuche fortgefiihrt (F.). 
Beim Efeu war ein experimentelles Ergebnis so fiberraschend, dab wir 
Bedenken trugen= es vor einer Vermehrung des Beobachtungsmaterials 
im Druck bekenn~zugeben. Da nun eine gewisse Best~tigung yon 
anderer Seite erfolgt ist (DooRENBOS 1954), stehen wit nicht an, die 
in der (maschinengeschriebenen) Dissertation vor zwei Jahren nieder- 
gelegten Befunde zu verS•entlichen. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft d~nken wir fiir eine Sachbeihilfe, 
Herrn E. KRAUSE fiir Hilfe beim Photographieren. 

Die heteroblastische Entwicklung unseres Efeus durchlguft, wie die 
enderer Arten der G~ttung Hedera, zwei tier versehiedene Phasen. 
Die Jugendform ist durch dorsiventrale, mit  Wurzeln kriechende oder 
klet~ernde Sprosse gekennzeichnet, die zwei Zeilen gelappter Bli~tter 
tragen; die blfihbare Folge- oder Altersform durch orthotrope, radi~re, 
im Freien hie und im Gew~chshaus nur gelegentlich Haftwurzeln bildende 
Zweige mit  spitz-eifSrmigen, schraubig (in etwa 2/5-Ste]lung ) ange- 
ordneten Bli~ttern. Das Auffallendste an diesem Gest~ltwandel ist die 
Festigkeit, mit  der die Charaktere der Folgeform determiniert erscheinen. 
Spontane Rfickschl~ge znr juvenilen Gestaltung sind selten, nnd sogar 
Stecklinge aus der Krone blfihbarer Strgucher wachsen zu r~di~ren 
B~umehen mit  ]~uter einfachen Bl~ttern heran (vat. arborescens Loud. 
oder vat.  arborea der G~rtner). 

Die Unterschiede der beiden Formen sind schon mehrfach eingehend beschrieben 
worden. Besonders TO]~LEI~ geht in seiner Monographie der Gattung Hedera 1912 
genauer darauf ein. Die anatomischen Verhgltnisse vergleichen FU~LANI 1914 und 
KRA~z 1931. ~ber die Ausbfldung der SproSachse und der ttaftwurzeln berichten 
B u c ~ u  1864, Bnc]~ 1910 und ebenfa]ls FURLA~NI 1914. Der letztgenannte 

VerSffentlicht ist davon: It. F~A~K, ~)ber den Stickstoffverlust bei alternden 
Pflanzen. Planta (Berl.) 44, 319--340 (1954). 
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Atttor hut auch den Wasserhaush~lt der beiden N[odifikationen untersucht. WEmSE 
1924 und 1925 zeigt genuu die Bl~ttstellungswrh~ltnisse ~uf. 

Zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung die AItersform auftritt,  
h~ngt zweifellos weitgehend yon ~ul]eren Faktoren ab~ doch ist nach 
TOBLER (1912, S. 27) sicherlich mindestens ein Alter yon etwa 10 Jahren 
in unseren Breiten erforderlich. So konnte im Sommer 1951 bei einem 
Stock, der eine Steinfigur an der Nordseite des Botanischen Institutes 
in Miinchen umspann, noch kein einziges Blatt  der Altersform gefunden 
werden; die gleiche Pflanze bildete in der n~chsten Vegetationsperiode 
crstmalig eif6rmige BlOtter und an diesen neuen SproBteflen im Sommer 
auch Bliiten, die sich im September normal 5ffneten. Das Alter dieser 
Pflanze betrug zu dieser Zeit 13 Jahre. 

GOEB~L (1908, S. 81), MOLISC~ (1920, S. 249), BAC~ (1930, S. 57) 
u .a .  berichten yon Riickschliigen der Altersform jn die Jugendform. 
GO~B~L hielt es flit wahrscheinlich, daG relative Verminderung organi- 
scher Substanzen und relative Vermehrung der Asehenbest~ndteile fiir 
den Riickschlag maSgebend seien. B~u~N und K~A~z versuchten die 
in der Natur gelegentlich vorkommende Erseheinung im Experiment zu 
reproduzieren. K~A~z ging dabei yon der Annahme FtmLA~Is aus, dal] 
verschiedene Feuchtigkeitsgrade der Luft  und des Bodens ftir die Medi- 
fizicrung den Atisschlag g~ben, kam abet zu dem Ergebnis, dal~ flit die 
Blattform lediglich das Alter bestimmend sei, erstens der betreffenden 
Pflanze und zweitens des Ortes der Knospe; die spontanen Rfiekschl~ge 
deutet er als Austriebe schlafender Augen. B~CHN, der die Vermutung 
GO:~BELS prfi~en sollte, verdunkelte dek~pitierte Sprosse flit einige Zeit 
und brachte sic dann im feuchten l~aum zum Austreiben. Dazu berichtet 
er: ,,Aus den Blattachselknospen entwickelten sich bei einigen Steck- 
lingen . . . .  kleine Triebe, deren BlOtter nicht mehr eifSrmig zugespitzt, 
sondern lappig waren und den jungen dorsiventraler Sprosse auffallend 
glichen. Leider gelang es mir nicht, die jungen Sprosse weiter zu kulti- 
vieren, um an ihnen such noch die _~nderung der 2/~-Blattstellung, wo- 
durch der Versuch erst vSllig beweiskr&ltig ist, herbeizufflhren." 

VoIlkommene Riickschl~ge an radiKren Zweigen, die dureh Absehnei- 
den der Spitzenteile zum Austreiben yon Aehsetknospen veranlaf t  
worden waren, konnten im Herbst 1953 ~n sehr ~lten St6eken in Nym- 
phenburg beobachtet werden. Diese wurden im Friihj~hr um die 
Fenster des Instituts herum zuriickgesehnitten und bildeten im Laufe 
des Sommers bis zu 70 em lange Triebe aus, die in der Blattgestalt fast, 
und in der Blattstellung vSllig der Jugendform glichen. Schon vorher 
hatten wit versucht, auf verschiedene Weise an Stecklingspflanzen die 
t~fickkehr zum gugendzustand zu erzwingen. 

Die Bewuvzelung der Stecldinge ~r der Altersform bereitete grolte Schwierig- 
keiten. In den gahren 1951--1953 v~urden mehrfach zu verschiedenen J~hreszeiten 
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Stecklingsserien geschnitten und unter verschiedenen Bedingungen zur Bewurzehmg 
gebracht. Als giinstigste Schnittzeit erwiesen sich die Monate Januar und Februar. 
Die gefrorenen Reiser wurden ctwa 6 Stunden in 25--300 C warmes Wasser gelegt 
und dann, schr dicht in sandige Erde gesteckt, im Schwitzkasten fiir drei Monate 
belassen. Es bewurzelten sich auf diese Weise maximal 14%. Das Baden der 
Reiser in Belvitan-LSsung yon Bayer oder das Bestreichen mit Heteroauxinpaste 
erhShte die Bewurzelungsrate nicht. Die Jugendform ist ihrer Lebensweise ent- 
sprechend immer zur Wurzelbfldung bereit. 

Es wurden stets Stecklinge der typischen Form von Hedera helix L. verwendet 
his auf eine Ausnahme bei den Wasserkulturversuehen. Die l~eiser der Serie V 
(vgl. S. 111) stammten n~mlieh yon einer in der A]tersform schmalb]~ttrigen 
Variante, die der in ]~ordschottland h~ufigen gleicht. 

1. Behand lung  mit  fl-Indolylessigs~iure (IES) 
Je 10 Stecklinge der Altersform wurden an der Spitzenknospe mit eincr frisch 

bereiteten Heteroauxinpaste (IES-LSsung und Wollfett 1: l) bestrichen. Die fiir 
diese Untersuchungen verwcndeten Konzentrationcn waren: 10 -3, 10 - t u n d  10 -5 
molar IE S. Um die Aufnahme des Wuchsstoffes zu crleichtern, wurden die Pflanzen 
taglich mit etwas Wasser bespriiht. Sower diese behandelten Knospen i~bcrhaupt 
austrieben, zeigten sic nach etwa drei Monaten, nachdem sie durehschnittlich 
8---10 neue BlOtter gebfldet hatten, keinen Unterschied gegeniiber der urspriing- 
lichen Form. 

2. Begasung mit  Blaus~iure (IICN) 
Gut bewurzelte Stecklinge wurden in einem abgeschlossenen emaillierten 

Metalleimer 1 Stunde, 2 und 3 Stunden einer Blaus~ureatmosph~re ausgesetzt. 
Ffir jedes Zeitinterva]l wurden drei Pflanzen verwendet. Die 1 Std lang begasten 
und zwei der 2 Std lang behandelten zeigten nach sehr kurzer Zeit Austriebc an 
der Spitzenknospe und an einigen Blattachse]knospen, die in Gestalt und Stellung 
der Blgtter v611ig der Altersform glichen. Auch nach einem Jahr war bei diesen 
Exemplarcn kein Riickschlag erfolgt. Die iibrigen Pflanzen gingen nach wenigen 
Wochen tin. 

Bei beiden Versuchsreihen, mit IES und mit Blausgure, wurden als Kontrolle 
stets 10 gut waehsende Jugendsprosse parallel behandelt, an denen natiirlich keine 
Xnderung der Wuehsform eintrat. 

3. K~ilteschock 
14 gu t  en twickel te  Steckl inge der  Al te rs form (A) und  4 Kon t ro l l en  

der  Jugend fo rm (J) wurden  aus einem Tre ibkas t en  im F r e i l a n d  im J u n i  
1952 in einen Kompress ionsk t ih l schrank  gebracht .  Die T e m p e r a t u r  be- 
t r ug  a m  Versuchs tage  im K a s t e n  d-30  ~ C, im Ki ih l sch rank  - - 1 0 0 ;  die  
Expos i t ionsze i t en  waren :  2 A und  1 J 1 S td ;  6 A und  1 J 3 S td ;  4 A und  
1 J 4 S td ;  2 A und  1 J 41/2 Std.  Anschl ie l ]end an  den  Aufen tha l t  in der  
K~l te  wurden  die Tr iebe  wieder  in  den  K a s t e n  im F r e i l a n d  zuri ick-  
gesteHt. 

~qaeh einigen Tagen  begannen  die B l a t t e r  tei lweise b r a u n  zu werden  
und  zu ver t rocknen .  N u r  an  den  1 S t d  exponie r ten  Pf lanzen waren  bis 
auf  die j i ingsten,  noch n ich t  vol l  en~wickelten BlOtter alle unversehr t .  
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In diesem schwer geschgdigten Zustand blieben die Stecklinge nun 
etwa sieben Tage stehen. Dann begannen einzelne Spitzenknospen und 
aueh einige Aehselknospen, die ganz basal gelegen waren, auszutreiben. 
Der Austrieb ging nicht langsamer vor sieh als bei Steeklingen, die zur 
Kontrolle meehaniseh aller B1/ttter beraubt women waren. Zwei Monate 
naeh dem Ki~ltesehoek hatten alle Pflanzen ausgetrieben, bis auf die 
beiden 41/.~ Std exponiert gewesenen; sie waren abgestorben. Die neuen 
Triebe der 3 und 4 Std gekfihlten Steeklinge waren alle in ihrer Blat%- 

3 -70 
-8 

.8 

Abb.  1. Abb.  2. 
Abb.  1. Austr ieb eines Zweiges der Al ters form nach dreis t i lndigem K'hlteschock, mi t  

I t a f twurze ln ,  ~ Monate  alt. Schema zur  Xnderung  der Blattstellung" 

Abb. 2. Austr ieb eines Zweiges der Folgeform 4 Monate nach  R6n tgenbes t r ah lung  mi t  
2500 rl. Die Spitzenknospe rechts  ist abges torben  

gestalt typisch ,,jugendlich"; die BlOtter gingen v o n d e r  schraubigen 
Stellung, wie sie in der Knospe angelegt war, zu 2-zeiliger fiber (Abb. 1). 
Die Kontrollen, denen die Bli~tter abgeschnitten worden waren, die ge- 
kiihlten Jugendtriebe und die nur 1 Std exponierten Pflanzen zeigten 
keinerlei Veranderungen. 

Dutch die Einwirkung der KaIte wird also eine Umstimmung in der 
Pflanze bewirkt, die sich zunachst in einer Ab~nderung der Blattgestalt, 
aber dann auch in der Blattstellung i~uitert. 

4. Riintgenbestrahlung 
Acht Altersstecklinge und zur Kontrolle 2 der Jugendform wurden 

im August 1952 mit einem RSntgentherapieger~it bestrahlt, und zwar 
nur die Spitzenknosloen. Die Bedingungen waren konstant folgende: 
RShrenbelastung 60kV, Abstand Focus-Objekt 2 cm, 2500rl, kein 
Filter. 

1Nach tier Bes~rahlung kam alas Waehstum der P~I~nzen fiir etwa 
4Wochen vSllig zum Stillstand. 1Nach dieser Zeit begannen 7 der 
8 Pfianzen auszutreiben. Bei zwei Exemplaren waren die Spitzen- 
knospen so nachhaltig geschi~digt, daft sie vertrockneten; daffir trieb 
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aber die n/~ehste, bzw. fibern~ehste basalw~rts gelegene Aehselknospe 
aus (Abb. 2). Das Waehs tum ging sehr langsam voran;  gegenfiber 
nieht  bestrahl ten Pflanzen blieben die Versuehspflanzen weir zurfiek. 
Naeh  7 Monaten w~r nieht nu t  die Form der BlOtter, sondern aueh ihre 
Stellung die der normalen Jugendform (Abb. 3). 

Abb. 3. Alterszweig 7 Monate nach RSntgenbestrahlung. l~iieksehlag in Blattform und 
-stellung 

5. Wasserkulturen 

Die Fragestellung bei den Wasserkul turen war:  beeinflugt eine Form 
die andere in irgendeiner sichtbaren Weise .~ Wenn  ja, welche Form be- 
einflul3~ die andere ~. 

Als Niihrl6sung diente die yon v. D. C~O~E angegebene mit 1 ml HOAGLANDS 
A-Z-L6sung pro Liter. Die Kulturgl~ser faBten 1 Liter. 

Es wurden 5 Serien yon i0--20 Gl~sern mit je einem Jugend- und einem 
Altersreis und jeweils 4 bis 10 Gli~ser mit je zwei Altersreisern besetzt. Die Serien 
wurden zu versehiedenen Jahreszeiten begonnen, wie aus Tabelle 1 ersiehtlieh ist. 
Serie I I  kam zur Kontrolle nieht in v. D. CI~OSE, sondern in KNoPsche Nghrl6sUng. 
Das Naehftillen der Gef/~13e gesehah naeh Bedarf mit Baehwasser. Vier Serien 
wurden im Oew~tehshaus aufgestellt; Nr. IV dagegen kam in einen sehw~ch ge- 
heizten Sehwitzkasten. 

Die Altersreiser, die mit  einem Jugend~rieb auf einem Glas bei- 
sammen waren, sehlugen in die Jugendform zurfiek, wenn sie neu aus- 
tr ieben nnd  Wurzeln bildeten. Wurde  der Trieb grog genug, bevor er 
abs tarb  oder zu kf immern begann - -  was in vielen F~Lllen nach 2 3 Mo- 
naten  eintrat  - - ,  dann  g inge r  yon  der 2/5-Blattstellung in die 1/2-Stellung 
fiber und  bildete Haf twurzeln  aus (Abb. 4). Waren  zwei Jugendtr iebe  
(nur im Vorversueh) oder zwei Alterstriebe (Kontrolle bei jeder Serie) in 
einem Gefi~13 beisammen, so fand keine Veri~nderung der neuen Aus- 
triebe gegenfiber der ursprfingliehen Form s ta t t  (Abb. 5). 

Von 14 @ 10 ~- 16 -~ 10 @ 20 ~ insgesamt 70 [A ~- J ] -Kombina t ionen  
haben  sich 22 Altersreiser w/~hrend der Versuehsdauer bewurzelt,  34 
haben  ausge~rieben, und 36, also fiber die I-I~Llfte, sind abgestorben;  yon  
den 34 ausgetriebenen Reisern zeigten 15 einen I{ficksehlag in Form und  
Stellung, 5 nur  in der Fo rm der BlOtter, 2 bildeten Zwischenformen aus, 
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die restlichen 12 behielten die Altersform bei, aber alle diese Exemplare 
batten auch Iceine WurzeIn gebildet. Die Serie V ist dadurch auff~llig, 
dub sie keinen einzigen I~iickschlag, aber such keine Spur yon Bewurze- 

Abb. 4. 6 l~onate a l ter  2Lustrieb eines adul ten  Zweiges (links), der m i t  e inem juven i len  
(rechts) auf  e inem Wasse rku l t u rge f~g  z u s a m m e n  gezogen wnrde .  B l a t t f o r m  u n d  -stellung 

haben  sich ge~nder t  

lung aufwies. Die dort erzielten lOd-lOAustr iebe gingen alle nach 
kurzer Zeit ein. Wie erwghnt, handelte es sieh bei diesen Pflanzen nieht 
um die Normalform yon Hedera helix. 

Abb. 5, Zwei 2~lterstriebe auf  einera ~Vasserkulturgef~B, 2 Monate  alt.  Zuwaehs  m i t  7 bzw. 
10 Bl/~ttern t m v e r h n d e r t  

Bemerkenswert ist, dab ~lle jene l~eiser, die zurtickgeschlagen waren, 
Bewurzelung zeigten, wiihrend alle nicht zurfickgeschlagenen der Kom- 
bination A @ J auch keine Wurzeln gebildet hatten. Bei den Kontrollen 
A @ A land sich unter 38 Austiieben, davon 17 mit Wurzelbildung, nur 
eine Zwischenform und kein einziger t~tickschlag in die Jugendform. 



1Jber Verjiingung bei Hedera helix L. 111 

Tabelle 1 
A bedeutet Alters-, J Jugendform. Ein J-1Keis ist jewefls mit emem A-Reis ~uf 

einem Gl~s vereinigt. A q- A sind die Kontrollen mit zwei Alterstrieben in einem 
Gef/~fl. D~s Endd~tum der Aufnahme w~r der 12. MM 1953. Die Pfl~nzen der 

Serie I waren zu dieser Zeit 11, die der Serie V 4 Monate Mr. 

NiihrlSsung 

V. D. CRONE { 

~'orIil 

A §  

samt- 
zahl 

A(+J) 
A §  

14 
14 
10 

A I 1 B  - 

trieb 

70 

66 

8 6 
2 12 
6 4 

36 22 

28 17 

4 

~ b D  

~oN 

34 

38 

~..~ 

Serie 

2 
12 

4 

1 37 

I 
(1--24) 

28.6.52 

i } KNOP 10 1 9 (25--38) 
A - C A  8 4 4: 4 1 3 19.8.52 

v. D. CRONE 16 16 1 16 (40--59) 
A 8 5 3 3 8.11.52 

v. D. CRONE l0 1 10 10 (61--80) 
A @ A 20 3 17 17 23. i2.52 

~ 20 l0 10 10 V 
v. D. CRONE 20 2 18 18 18 (81-- 110) 

A A 20 10 10 10 4.1.53 

Summe 15 5 2 12 12.5.53 

Bespreehung 

Ffirs  erste is t  zu betonen,  dM? in unseren  Versuehen immer  wenige 
Jahre Mte Triebe der Folgeform verwendet wurden und dab es 5fter die 
Spi tzenknospen  w~ren, die aus t r i eben  und  sich dabe i  umwande l t en .  Es  
hande l t e  sieh also keinesfMls u m  seh]afende Augen,  denen K~A~Z die 
F~thigkeit der  R i i ekkehr  zur Jugend fo rm vorbeha l t en  wollte.  

W e n n  eine Knospe  der  Fo lgeform auf die Jugendfo rm zuri iek- 
schls mul3 dem wohl eine Ver~nderung im Chemismus der  Meris teme 
zugrunde  liegen. Eine  solche Ver~nderung wurde  n icht  er re icht  dureh  
Behand lung  mi t  Indoly less igsgure  und  dureh  Begasung mi t  Blaus~ure,  
wohl  aber  durch  R6n tgenbes t r ah lung  und  durch  K~l teschock,  und,  was 
am in te ressan tes ten  ist, dureh  Zusammenpf l anzen  eines Zweigs der  
Alters-  mi t  e inem solchen der  Jugend fo rm in einem und  demse lben  
Wasserkul turgef~B.  Urn ZufMlsergebnisse k a n n  es sich k a u m  handeln .  
W e n n  wir  nur  die F~l le  z~hlen, in denen  die Al tersre iser  un te r  Bewur-  
zelung ausge t r ieben  haben,  s tehen in den  [ A +  J ] - K o m b i n a t i o n e n  20 
mehr  oder  weniger  welt ,  d a v o n  15 vSllig umgewande l t e  K nospe n  einem 
einzigen n ieh t  ve r j i ing ten  Aus t r i eb  gegenfiber,  und  in den  [A + A ] - K o m -  
b ina t ionen  eine einzige Zwisehenform 16 unver~nder t en  Aus t r ieben .  
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Die Einwirkung des unvergndert bleibenden juvenilen Sprosses auf 
den sieh vergndernden Folgeform-Trieb kann schwer]ieh in etwas an- 
derem bestehen als darin, dab irgendwelche der Jugendform eigene 
Stoffe in der NghrlSsung yon der einen Zweigbasis zur anderen diffun- 
dieren. DaB solehe, wohl organischen, Wirkstoffe in dem an lebenden 
Bakterien und Algen nieht armen Substrat ]gngere Zeit unzersetzt 
bleiben sollen, erscheint zungehst fiberraschend, ist aber bei giftigen Sub- 
stanzen, wie Alkaloiden, doeh nieht undenkbar, und wie B ~ I ~ G  (1953, 
S. 239) aussprieht, k6nnten formbeeinflussende Wirkungen auch von 
,,verhgltnism~l~ig einfachen Stoffwechselprodukten" ausgehen. 

Klarer als: in unseren Versuchen ist die 8ach]age in denen yon 
Doo~E~BOS, ~auf die wir im Eingang hingewiesen haben: beim Zu- 
sammenpfropfen der beiden Wuchsformen tr i t t  die gleiehe einseitige 
Beeinflussung ein, die Altersform wird in die Jugendform fibergeffihrt. 
Ein bedeutsamer Untersehied zwisehen den beiden Versuchsreihen 
kSnnte uns aber einen Sehritt weiterffihren. Beim Pfropfen ist Bedin- 
gung ffir den t~ficksehlag das Vorhandensein yon Bl~ttern an dem 
jugendliehen SproB, wghrend die" Anwesenheit yon Blgttern an dem 
AlterssproB dessen Umwandlung hemmt. In unseren Versuehen waren 
immer, beide Partner  beb]gttert, dafiir muBte der Folgefo}'m-Zweig 
Wurzeln bilden, wenn die ]~fiekkehr zur Jugendgestalt eintreten sollte; 
es wird jetz~ zu prfden sein, ob ein Zweig der Altersform, wenn man ihn 
entbl~Lttert, in der N~hrlSsungs-Symbiose mit der Jugendform aueh ohne 
Bewurzelnng zurfieksehl~gt. 

Aus den bisherigen Erfahrungen lgBt sieh folgende Arbeitshypothese 
ableiten. Eine fiir die Jugendform eharakteristisehe Substanz wird, 
wie gewisse Alkaloide, vorzugsweise in der Wurzel, doeh aueh in den 
Blgttern synthetisiert, und bei der normalen l~eifung zur Folgeform wird 
diese Substanz in den Gipfeln vermindert oder gar zerst6rt.In genfigen- 
der Menge der Altersform dargeboten, vermag die fragliche Substanz die 
Zuriiekverwandlung zum jugendliehen Status herbeizuffihren; sie spielt 
die l~olle eines ,,Metaplasins", wenn wir den HAI~I)m~sehen Ausdruek 
als Gattungsbegriff verwenden. Im Transplantationsexperiment t r i t t  
nur so viel yon dem Wirkstoff in den Alterstrieb ein, dab diesem seine 
Bl~Ltter, die einen Antagonisten enth~lten, genommen werden mfissen, 
wenn die Umwandlung gelingen soll. In der Steeklingskultur induziert 
der aus dem Jugendtrieb austretende Wirkstoff in etw~ entstehenden 
Wurzeln auf dem Weg der Autokatalyse seine eigene Bildung, und so 
kann ein sieh bewurzelnder Alterstrieb mit dem Wirkstoff derart fiber- 
sehwemmt werden, dab aueh vorhandene Altersblgtter die Umstimmung 
des Spitzenmeristems nicht zu verhindern imstande sind. 

Auch ffir das Zurfiekschlagen naeh starkem Beschneiden (vgl. d i e  
oben mitgetei]te Beobaehtung) lgBt sich jetzt vielleicht eine Erklgrung 
finden. Alte, an den Gipfeln blfihende 8trgueher des Efeus pflegen in 
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ihren unteren Teflen bewurzelte Kletterzweige zu besitzen und neu aus- 
zubilden, auch das Wurzelsystem bleibt in seiner Beschaffenheit wohl 
dauernd juvenil, und bei starkem Zuriickschneiden der bliihbaren End- 
triebe kann es dazu kommen, dal~ den austreibenden Knospen mehr 
Jugend-Wirkstoff zustrSmt als vor der Verstfimmelung. 

Ob auch die Jugendsprosse in der Wasserkultur bewurzelt sein 
miissen, um an den bewurzelten Alterszweigen den l%iiekschlag auszu- 
15sen, sollte ebenfMls noch geprtift werden, einfach dadurch, dab die 
dorsiventrMen Triebe immer wieder durch neu gesehnittene erse~zt wer- 
den, bevor sie zur Wurzelbildung gekommen sind. Es kSnnte ja sein, 
dM3 der Wirkstoff in der Ni~hrl6sung nicht aus der Schnittfl~che des 
Stengels, sondern aus den intakten Wurzeln stammt. 

Eine Aufgabe, die sich von selber stellt, ist die, nach dem Gegen- 
spieler der ,,Jugendsubstanz" in der Folgeform zu suchen, nach dem 
,,primi~ren Metaplasin", wenn wir so sagen wollen, das in der normalen 
Periodizitiit der Entwicklung den Ubergang v o n d e r  Jugend- zur Folge- 
form verursacht. Und ein weiteres Ziel w~re natiirlich, die fraglichen 
Wirkstoffe chemisch zu identifizieren. Vie]leicht ist die einfache Ver- 
armung an dem Jugend-Wirkstoff ein wesentlicher Faktor  der tgeifung. 

Uber gewisse Untersehiede, die zwisehen Jugend- und Folgeform in 
der elementaren Zus~mmensetzung (GehMt an Stiekstoff, Oxal~t) sowie 
im p~-Wert und in der TranspirationsgrSl~e bestehen, ist in der Disser- 
tation sehon einiges mitgeteilt, doch sollen diese Untersuchungen weiter 
ausgebaut werden (F.), bevor darfiber berieh~et wird. 

Zusammenfassung 
Verjfingung, d .h .  Zurfickffihrung der Altersform zur Jugendform, 

kann beim Efeu erreicht werden durch Behand]ung der Knospen mit 
K~lte und mit R6ntgenstrahlen, aber nicht mit Indolylessigsiiure und 
mit Blaus~uregas. 

Nicht nur beim Zusammenpfropfen (Dooa~Bos) ,  sondern schon bei 
gemeinsamer Stecklingskultur in N~hrl6sung veranl~l]t ein Jugendreis 
d~s benachbarte Altersreis beim Austreiben zum t~iicksehlag, doch nur 
wenn auch dieses Wurzeln gebildet hat;  juvenile Triebe bewurzeln sich 
immer. 

Es wird vermutet,  dM~ ein vorzugsweise in den Wurzeln, doch auch 
in den Bli~ttern ( D o o ~ B o s )  der Jugendform gebildeter Wirkstoff die 
Umstimmung hervorruft, wenn er den Knospen der Folgeform in ge- 
nfigender Menge zugefiihrt wird. 
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