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haare sowie auf die t Ierabsetzung der Permeabil i t~t  
bei den Polyploiden zurilckgefiihrt; die sich ihrerseits 
wieder volt der Vergr6Berung des Zellvolumens ab-  
leiten lassen. 
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Die Herstellung polyploider Pflanzen mit Hilfe von 
Colchicin-.Injektionen. 

V o n  W .  OLTMANN.  

Von einer neuen wirkungsvollen und sparsamen 
l~[ethode der Colchicinbehandlung mit  ColchMn-Tra- 
ganth-Schleim bericht et F. S CHWAmTZ (vgl.,,Der Z/ich- 
ter" ,  19, 3 0 I - - 3 o i ,  1948/49). Die Colchicin-Traganth- 
Schleimmethode hat  danach gegenfiber den bisher fib- 
lichen Verfahren den Vorteil, dab der Schleim besser 
haf te t  und sehr viel langsamer '  eintrocknet als eine 
w~iBrige Colehicinl6sung. Bei geschickter Handhabung 
b~im GieBen der behandel ten Pflanzen wird das Col- 
chicin nicht abgewaschen, sondern bleibt in dem an 
der Vegetationsspitze haftenden Traganth ,  der durch 
das OieBen wieder Wasser aufnimmt,  und das an ikm 
haftende Colchicin wird yon neuem wirksam. 

Zweifellos bietet  dieses Verfahren gegeniiber den 
bisher iiblichen Behandlungsmethoden eine Verbesse- 
rung und vor allem Erleichterung in der Arbeit.  An- 
wendbar ist es aber auch nur, wie die , ,Tropfen"- und 
, ,Wat tebauschmethode";  bei den Pflanzen aus der 
Gruppe der Dicotyledonen. 

Um eine l~ethode zu finden, die nicht nur eine ein- 
fache Handhabung bei den dicotylen, sondern auch 
bei den monocotylen Pflanzen, und auch die Nachteile 
tier bisher bekannten  Verfahren, - -  Abwaschen, Ein- 
trocknen, J~nderung der Konzentration.  Atzwirkung 
usw. - -  auszuschaiten, sind wir vor einigen Jahren yon 
anderen ~berlegungen ausgegangen, und da sich das 
bei unsangewandte  Verfahren seit vier Jahren bewShrt 
hat und zur Herstellung yon polyploiden Pfianzen fast 
nur noch benutzt  wird, sei es hier kurz wiedergegeben. 

Ansgangspnnkt unserer LVberlegungen war: das 
Colchicin muB an die Vegetationskegel kommen, 
gleichgiiltig, ob es sich ~m monocotyle oder dicotvle 
Pflanzen handelt,  well es nur dort den gewiinschten 
Effekt  hervorrufen kann, ohne dab dadurch die Wur- 
zeln beeinfluBt werden und Wachstumsstockungen in 
diesen eintreten. Einige einfa'ehe Versuche, die in vor- 
liegendem Falle bei Erbsen  durchgefiihrt wurden, 
zeigten, dab man das Colchicin nicht nut  yon auBen, 
sondern auch yon innen an die Vegetationskegel her- 
anbringen' kann. Bereits gekeimte Erbsen wurden in 
einer Petrischale in eine Colchicinl6sung gelegt, welche 
nicht mit  Wasser, sondern mit  den Farbstoffl6sungen 
, ,Neutralrot"  oder , ,Safranin" auf die gewtinschte 
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Konzentrat ion verdiinnt wurde. S~ittigen sich nun 
die Wurzethaarzellen mit  dem jetzt  intensivroten Col- 
chicin, so k6nnen infolge der osmotischen Saugkraft  
die an sie angrenzenden Parenchymzellen der Wurzel- 
rinde ihrerseits das Colchicin aufnehmen, und weiter- 
geben wobei allerdings f/Jr den Einst rom des Was- 
sers, welches in diesem Falle als Bef6rderungsmittel  
wirkt, in den Zentralzylinder ~nd speziell in die Oe- 
f/ige noch andere als rein osmotische Kraf te  eine Rolle 
spielen. - -  In dem Mal?e, wie yon der AuBenfl/iche 
des Pflanzenk6rpers Wasser verdunstet ,  muB also auch 
Wasser nachstr6men. Der so entstehende Sog nnd Zng 
muff sich, da die koh/irenten Wasserfgden in den Ge- 
f~iBen nicht abreil3en k6nnen, bis z~r Wnrzel fort-  
pflanzen. Und so kann  man beobachten, dab je nach 
dem Grad der Wasserverdnnstung die rote Colchicin- 
16sung mehr oder weniger schnell his zum Vegetations- 
kegel der Pflanze emporgestiegen ist. Dort  kann sie 
dann wirksam werden, da nach zytologischen Unter-  
suchungen die in Teilnng begriffenen Zellen der Colchi- 
cinwirkung besonders unrerworfen sind, w~ihrend 51- 
tere Zellen kaum beeinflnBt werden. Bei dieser Art 
der Behandlung werden selbstverst/indlich die Vege- 
tat ionskegel an den Wurzelenden ebenfalls mit  yon 
der  Colchicinwirkling betroffen und die bekannte  
Stockung im Wurzelwachstum mit ihren ungfinstigen 
Fotgen t r i t t  ein. 

Deshalb sind wir einen Schritt weitergegangen und 
haben das Colchicin nicht mit  Hilfe der Wurzel in die 
Pflanze hineingebracht, sondern in den oberirdischen 
Teil hineininjiziert mit einer einfachen medizinischen 
Injektionsspri tze mit  feiner Nadel. Die Nadel mug 
um so feiner sein, je schw/icher und kleiner die Pflanze 
ist. Das Colchicin mug dabei nach M6glichkeit noch 
eine Konzentrat ion yon o,5o--o,75 % haben, da es sich 
durch den Zellsaft yon selbst in der Pflanze verdfinnt. 
Die Injekt ion kann an emem beliebigenTeil der Pflanze 
vorgenommen werden. Es empfiehlt sich aber nach 
M6glichkeit diese am unteren Tell vorznnehmen, da es 
einmal mit  dem Transpirat ionsstrom sowieso bald an 
den Vegetationskegel kommt,  zum anderen aber viel 
weniger die Gefahr besteht, dab diploide Sektoren 
wieder austreiben nnd, falls man sie nicht zurfick- 
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schneidet, sich endgiiltig durchsetzen und die weitere 
Entwicklting iibernehmen, da die Teilungsrate poly- 
ploider Zellen sehr viel geringer ist - -  jedenfalls in der 
ersten Zeit nach der B e h a n d l u n g - / i s  die diploider. 
Neu sich bildende Vegetati0nspuukte werden ebenso 
yon" der Colchicinwirkting betroffen wie bisher beste- 
hende. Man braucht Mso die Pflanzen nicht zu ver- 
letzen und diese Triebe zti entfernen. An Colchicin ge- 
ntigen geringe Mengen. Falls sfch nach einiger Zeit 
Nebentriebe bilden, geniigt eine Nachbehandlung, um 
ein 13berwachsen zzl verhindern. Natiirlich ist die In- 
jektion nm so leichter tind einfacher, je saftreicher 
und dicker der Stengel ist (z" B. Vicia faba, Pisum 
sativum usw.), ist aber bei fast Mien Pflanzenarten an- 
zuvcenden, da das Alter fiir die Behandlung der Pflanze 
keine Rolle spielt, solange die Fruchtst/inde noch nicht 
gebildet werden. Die Injektion braucht nicht direkt 
in die Leittingsbahnen einer Pflanze zu erfolgen, son- 
deru wird mit Drack in den Stengel hineingepumpt, 
bis die Fliissigkeit dnrch den Dmck die Zellw~inde zum 
Platzen - -  atich nach auBen hin - -  gebracht hat, und 
so "das Colchicin atich in die Leitungshahnen hinein- 
gelangt. Dabei ist es gut, wenn die Pflanzen einige 

Tage vorher kein Wasser mehr bekommen haben und 
leicht schlaff sind. Die Verletztingen dtirch die Spritze 
und das Platzen der Zellw/inde Silld im Mlgemeinen 
gering nnd werden yon den meisten Pflanzen leicht 
iiberwunden. 

Der gr6Bte Vorteil dieser Methode - -  bei der man 
im Verh~iltnis einen sparsamen Colchicinvert~rauch 
hat nnd eine siehere Wirkting erzielt - -  ist aber der, 
dab man auf diese Weise nicht nnr Dieotyledonen, 
sondern auch monocotyle Pflanzen behandeln kann. 
Man legt zu diesem Zweck bei den Monocotylen den 
Vegetationskegel oberhaib der Adventivwurzeln etvcas 
frei und gibt die Injektion in den Vegetationskegel, 
so dab die daraus sp~ter erwachsenden Fruchtstiinde 
im Mlgemeinen polyploid sind. Natiirlich geh6rt hfer 
ein sehr feines Gefiihl dazu, tim die Kegel nicht zti ver- 
letzen und zum anderen ist es meist nicht m6glich, 
gr6Bere Mengen Fliissigkeit in die Kegel hineinzti- 
pressen. Bei einer geniigend groBen Zahl yon behan- 
delten Pflanzen und bei einiger ~3bnng wird man abet 
atich bier eine ausreichende Zahl gelungener Polyploide 
bekommen. 

(Aus der Bayr. Hauptstelle Iiir Rebenziichtung, Wiirzburg.) 

Morphologische Resistenzmerkmale der Rebenbl itter. 
Volt  HANS BREIDER. 

,,Unter Widerstandsf~higkeit bzw. Resistenz ver- 
steht mall eine Eigenschaft, die durch eine Summe yon 
morphologischen und physiologischen Merkmalen b e- 
dingt ist, yon denen schon jedes fiir sich oder erst in 
Kombination mit anderen Eigenschaften der Rebe 
Widerstandsf~higkeit verleihen kann." (BREII)ER 
I939). Jedes Merkmal ist in seiner Manifestation von 
Umweltbedingungen abh~ngig, also auch die Resi- 
stenz. Der Grad der Auspr~gung der Widerstands- 
f~higkeit bedingenden Merkmale bestimmt auch vice 
versa den Grad der Widerstandsfithigkeit. Es kann 
daher eine ,,absolute Immunit~t" im Sinne BORI~ERS 
und SCttlLDERS gar nicht geben. Die Postulierung 
SCmLDERS (Ziichter H. 7/49) uud MOLLERs (Wiss. Bei- 
hefte Sept./Okt. I949), dab ,,in Winzer- und selbst in 
Ziichterkreisen vielfa ch die Meinung vertreten ist, dab 
unsere Edelreben (Vitis vinifera) gegen die Reblaus 
(Dactylosphaerc~ vitifoliae)an den Bl~ttern unanf~llig 
sei", ist daher ein Irrtum, denn weder die Darlegungeu 
I-~USFELDS, noch STELLWAAGs, noch unsere eigenen 
geben ffir diese Auffassung irgendeinen Anhaltspunkt. 
Ebenso irrtfimlich ist es aber auch,  wenn Mf3LLER 
(1949) behauptet, dab den Vinifera-Sorten allgemein 
eine ,,hohe" Blattanf~lligkeit eigen ist. Vielmehr 
wurde yon uns gesagt, dab die Sorten der V. vinifera 
im Freiland eine g e w i s s e Resistenz der BlOtter 
erkennen lassen, w~thrend sie unter giinstigen klima- 
tischen Bedingungen, insbesondere aber bet uns im 
Gew~chshaus anf~itlig sind. 

Die Resistenz der Rebe gegeniiber der Reblaus ist, 
wie genetische Experimente (B1REIDER 1939, Z. f. Z.) 
ergeben haben, kein der ganzen Rebe Mlgemein eigenes 
Merkmal, vielmehr sind Blatt- und Wurzelresistenz 
uuabhangig voneinander vererbbare Eigenschaften. 
Mit anderen Worten, es ist m6glich, l~eben zu ziichten, 

die 
I. am BlaSt wie an der Wurzel gleichzeitig anfMlig 

sing 
2. an der Wurzel anf~llig, am Blatt aber resistent, 
3. an der Wurzel resistent, am Blatt aber anff, tllig 

und schlieBlich 
4. an der Wurzel und am Blatt resistent sind. 
Ans der genetischen Analyse gem wetter hervor, 

dab die Widerstandsf~higkeit gegen die 1Reblaus nicht, 
~vie BORNER angenommen hat, nur auf I--3 Erb- 
faktoren, sondern auf eineI Reihe yon Genen beruht, 
die unabh~ngig voneinander mendeln. 

Nach Erkenntnis der genetischen Basis muBte es 
das Bestreben des Ziichters sein, solche Merkmale zu 
erfassen, die irgendwie Resistenz bedingen k6nnen und 
die, j e nach dem Grade ihrer Manifestation, die Selek- 
tionsarbeit des Zfichters za bestimmen vermBgen. 

Fiir die notwendigen Versuche gaben mehrfach ge- 
t~ttigte Beobachtungen die Richtlinien. 

I. Es war auff~llig, dab an und ffir sich physio- 
logisch anf~llige Rebsorten aus Kreuzungsnachkom- 
menschaften von Vinifera-Sorten X amerikanischen 
Wildreben am Blatt im Freiland keine VergMlung 
zeigten; dafilr aber ihre Triebspitzen und jiingsten 
BlOtter durch einen dichten Haarfilz ausgezeichnet 
waren. 

2. Die BlOtter der Viniferasorten wurden im Fret- 
land nicht yon der Reblaus besiedelt wie anfMlige 
E • A-Kreuzungsprodukte, sog. Direkttr~ger oder 
Hybriden. 

Es gait nunmehr, d ie  Ursachen fiir diese Wider- 
standsfMligk.eit zu analysieren. Bet den 'Vorunter- 
suchungen stellte sich heraus, dab die Merkmale der 
Rebenbl~tter, auf die wir unsere Aufmerksamkeit 
konzentrierten, im Friihjahr (April--Mai--Juni) viel 


