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Eine neue Methode zur Colchicinbehandlung der Gr iser 
Von  DZIER~YKRA.ff HULEWICZ 

Trotz  der vielen ver6ffentlichten Arbeiten fiber die 
Methoden der Colchicinanwendung zwecks Verviel- 
f~ltigung der Chromosomenzahl bietet sie bei vieten 
Pflanzenarten immer noch erheblicl~e Schwierigkeiten. 
Das betrifft  vor allem die Monokotylen, bei welchen 
der Vegetationskegel besonders niedrig liegt und  
schwer aufzufinden ist. Es scheint uns daher zweck- 
m~tgig zu sein, die in unserem Inst i tu t  ausgearbei- 
tete und angewandte Methode zur Colchicinbe- 
handlung der Gr~iser zu beschreiben, um so mehr  
als sie die bisherigen Schwierigkeiten aufhebt. I m  
Grunde hat  sie etwas mit  der yon  ESSER (1952) ver- 
6ffentlichten Metl~ode gemeinsam, indem man beson- 
ders auf den Schutz der Keimwurzeln Wef t  legt; unsere 
Methode ist jedoch leicht ausffihrbar und billig, da die 
Colchicinl6sung rnehrere Male benutzt  werden kann. 

Das Ausgangsmaterial  an Gr~sersamen, das aus den 
nati~rlichen Wiesen und Weiden bezogen wird, ha t  
gew6hnlich eine niedrige und  schwach ausgeglichene 
Keimkraft .  Diese und auch ein guter Gesundheitszu- 
s tand der Samen sind aber bei der Anwendung der 
Colchicinmethode yon groBer Bedeutung.  Zuerst 
w~ischt man  daher die Samen zehn Minuten lang in 
einer o,I  proz. Sublimatl6sung, worauf eine grtindliche 
Absptilung mit  sterilem Wasser folgt. Danach  werden 
die Samen auf Filtrierpapier in Petrischalen eingequol- 
len. Sogleich nachdem die Wurzelspitzen die Mikro- 
pylen durchbohr t  haben, werden die in bezug auf die 
Keimenergie nun ausgeglichenen Samen in neue Petri-  
schalen fibertragen. Diese Schalen sind zur H~ilfte mit  
1,3% Agar  mit  5o% Knopscher  L6sung geft~llt. Die 
Wurzeln wachsen nun im Agar  in die L~inge und sind 

somit gegen die vernichtende Wirkung der danach 
angewandten Colchicinl6sung geschfitzt. 

Wenn die Coleoptilen eine L~inge yon etwa z, 5 cm 
erreicht haben, werden sie m6glichst niedrig fiber dem 
Vegetationskegel mit einer Schere abgeschnitten. Dann 
fiillt man die Petrischalen mit der entsprechenden 
Colchicinl6sung und legt sie in einen Exsikkator oder 
ein anderes luftdichtes Gef~iB, aus dem die Luft mitte!s 
einer Vakuurnpumpe entfernt wird. Man erzielt hier- 
durch eine bessere AdMsie der Colchicinl6sung zum 
Gewebe, da die Luftblasen, die am Gewebe haffen, 
entfernt werden. Wo eine Vakuumpumpe nicht zu 
haben ist, empfiehlt es sich, die Coleoptilen erst unter 
der Oberfl~iche der ColchicinlSsung abzuschneiden. 
Nach best immter  Zeit gieBt man die Colchicinl6sung 
aus der Petrischale ab, worauf die S~ilalinge nach 
halbsttindiger Abspiilung im Leitungswasser in K~tst- 
chen im Glashaus aufgezogen werden. 

Die angewandten Xonzentrat ionen der Colchicin- 
16sung lagen in den bei uns durchgefiihrten Proben 
zwischen o,2% und 0,4%. Wie sich aus den bisherigen 
Verstlchen ergibt, muB das Produkt  der Konzentra t ion 
nnd der Zeitdauer der Colchicinbehandlung (Douwss  
1952 ) fiir jede Grasart gesondert ausprobiert  werden. 

Es wurden z. B. groBe Unterschiede in der notwen- 
digen Eintauchdauer  zwischen Phalaris arundinacea 
und Festuca pratensis beobachtet .  Wghrend bei der 
ersten schon nach einer Eintauchdauer  yon 45 rain 
fast alle behandelten S~imlinge betr~chtliche Verun- 
staltungen aufwiesen, die mit  einer groBen Zahl yon 
polyploiden Zellen verkntipft  waren, beanspruchte 
.Festuca eine vierstfindige Behandlung. 



300 EWls-RuTH Scn lcK und RAINER RF.IMANNN-PHILIPP: Der Ziichter 

Die allgemein grol3en Schwankungen, die in dem 
Prozentsatz der Pflanzen mit vervielf~iltigten Chromo- 
somen auftreten, k6nnen dadurch erkl~trt werden, 
dab neben der Grasart auch die Herkunft der Samen, 
ihre Triebkraft und vor allem die Temperaturbedin- 
gungen im Glashaus eine groBe Rolle spielen. 

Bei der folgenden Zuchtarbeit ist es wichtig, alle 
unver~nderten Pflanzen m6glichst frfih auszuschalten. 
Zwecks Ausz~ihlung der Chromosomen w~ihrend der 
somatischen Teilungen werden die in K~istchen oder 
Tont6pfen wachsenden Pflanzen dicht fiber der Erde 
abgeschnitten, wonach die Pr~iparate aus dem meriste- 
matischen Gewebe am basalen Ende des Spro[3es ange- 
fertigt werden. Die beschnittenen Pflanzen regenerie- 
ren sich sehr schnell, so dab bei mil31ungenen Pr~tpara- 
ten die Operation nach bestimmter Zeit wiederholt 

werden kann. Wichtig ist es indessen, dab gute Wachs- 
tumsbedingungen im Glashaus die somatische Teilung 
der Zellen sichern. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Es wird eine neue Methode der Colchicinanwendung 
beschrieben, die sich ffir die Gr~iser eignet. Gleichzeitig 
wird ein Verfahren zur Anfertigung der zytologischen 
Pr~iparate dargestellt, das eine frfihzeitige Auslese der 
mit Colchicinl6sung behandelten S~imlinge gestattet. 
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Die Z/ichtung yon Heilpflanzen 
(Sammelreferat*) 

Von EWIS-RUTI-I SCItlCK und RAINER REIMANN-PHILIPP 

Mit I Textabbildung 

E i n l e i t u n g  

Die Verwendung von Heilpflanzen beruht auf 
ihrem Gehalt an bestimmten Wirkstoffen, wie z. B. 
den Glykosiden, Alkaloiden und ~ttherischen 01en, 
und ist so alt wie die der Nutzpflanzen ffir die mensch- 
liche Ern~thrung. Von den Bemfihungen, die Nutz- 
pflanzen durch ZfictttungsmaBnahmen zu verbessern, 
blieben die Heilpflanzen jedoch lange Zeit ausge- 
schlossen, obwohl auch sie feldm~il3ig angebaut wurden; 
die Notwendigkeit ihrer zfichterischen Bearbeitung 
wurde sogar bestritten. Beispielsweise besteht bei den 
Hom6opathen die I3berzeugung, dab nur der wild- 
wachsenden Pflanze die heilenden Kr~ifte innewohnen, 
und dab die Heilpflanzen nur dann im Besitz der 
therapeutischen Wirkung seien, wenn sie ohne irgend- 
einen Einflul3 dnrch Kulturmal3nahmen oder bei einem 
regelrechten Anbau zumindest  als ,,unbehandelte" 
Pflanze, d .h .  ohne Mineraldfingergaben etc., ver- 
wendet werden wfirden. Nach Ansicht der Hom6o- 
pathen ist es der ganze Stoffkomplex, der die Drogen- 
pflanzen in ihrer Wirkung auszeichnet und dessen 
einzelne Komponenten bei jedem Eingriff durch 
irgendwelche Kulturmal3nahmen so ver~indert werden, 
dab die gewt~nschte Wirkung nicht mehr erzielt werden 
kann. Die Hom6opathen fibersehen hierbei, dab auch 
die verschiedenen geographischen Herkfinfte derselben 
Heilpflanzenart einen unterschiedlichen Gehalt nicht 
nur an den arzneilich interessierenden Stoffen, sondern 
auch an allen anderen aufweisen. Diese Unterschiede 
sind teilweise umweltbedingt und daher nicht erblich, 
teilweise aber auch erblich bedingt. Die wild vor- 
kommenden Herkfinfte unserer Arzneipflanzen stellen, 
sofern sie sich sexuell (amphimiktisch) vermehren, 
Populationen verschiedener Genotypen dar, auf die 

* Fi i r  die A n r e g u n g  zu vo r l i egendem Re f e r a t  sowie fiir 
die s t~ndige  F 6 r d e r u n g  u n d  Mithi l fe  m 6 c h t e n  wir  H e r r n  
Prof. Dr. K~cK~:c~ an dieser Stelle unseren aufrichtigen 
Dank sagen. 

die verschiedenen Umweltbedingungen eine unter- 
schiedliche Selektion ausfiben. Auch die F~ihigkeit 
zur Stoffproduktion ist erblich fixiert, was zur Folge 
hat, dab die einzelnen Genotypen auf die Umwelt- 
bedingungen unterschiedlich bezfiglieh der Stoff- 
produktion reagieren. Wenn quantitative Unter- 
schiede im gesamten Stoffhaushalt der Arzneipflanzen 
einen entscheidenden EinfluB in der hom6opathischen 
Therapie haben sollten, dann mfii3ten allj~ihrlich neue 
Arzneimittelprfifungen durchgeffihrt werden, da der 
Stoffgehalt einer Arzneipflanze in seiner quantitativen 
und qualifativen Zusammensetzung nieht nur nach 
der geographischen Herkunft verschieden ist, sondern 
auch allj~ihrlich bei derselben Herkunft infolge unter- 
schiedlicher Klimaverh~iltnisse schwanken kann. Dies 
geschieht aber unseres Wissens nicht. Der Zfichter 
~indert aber durch seine MaBnahnlen nicht die gesamte 
Konstitution einer Arzneipflanze, sondern ~ndert nur 
das Genotypenverhfiltnis einer bestehenden Population, 
wie es ebenfalls durch den EinfluB der natfirlichen 
Selektion an den verschiedenen Standorten in der 
freien Wildbahn geschieht, aus der die Hom6opathen 
ihr Ausgangsmaterial zur Herstellung der Arzneimittel 
beziehen. 

Die Allopathie dagegen sucht in der pflanziichen 
Droge ganz bestimmte, einzelne Stoffe und ben6tigt 
dazu Pflanzen, die von diesem bestimmten Wertstoff 
einen m6glichst hohen Gehalt aufweisen, wobei der 
Gehalt an anderen Stoffen weniger bedeutend ist. 
Einer zfichterischen Verbesserung der Arzneipflanzen, 
vor allem durch Aus!ese yon Genotypen mit einem 
m6glichst hohen Wertstoffgehalt, werden daher yon 
seiten der Allopathie keine Bedenken entgegengebracht. 
Ihre Vordringlichkeit wurde yon  TSCHIRCtt (I922), 
dem eigentlichen Begrfinder der Pharmakognosie, wie 
auch von EI~WlN BAUR (1917) bereits zu Anfang des 
2o. Jatlrhunderts betont. Auch yon RUDORF gingen 
1935 Anregungen ffir eine Entwicklung der Heil- 


