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die Leistung der einzelnen Familien, die die 
Handelssorten zusammensetzen, als Mal3stab 
nehmen. I m  Jahre  1928, das durch seinen 
trocknen warmen Herbst  ffir die Zuckerbildung 
besonders gfinstig war, ergab sich unter  den 
Tausenden yon Familien, die in Kleinwanzleben 
untersucht wurden, eine ganze Anzahl, die Po- 
larisationen von fiber 21% zeigten. Die Grenze 
der physiologischen Leistungsf/ihigkeit scheint 
damit  nahe geriickt zu sein, denn genaue Unter-  
suchungen yon Einzelrfiben, die natfirlich fiber 
den gesamten Durchschnitt  einer Familie stets 
hinausgehen, haben bei einwandfreien und 
wiederholten Analysen, die in Kleinwanzleben 
durchgeffihrt wurden, noch keine Riibe ge- 
bracht,  die mehr als 23 % Polarisation aufwies. 
Daraus ist zu schlieBen, dab die Durchschnitts- 
polarisation, die fiir das Gesamtgebiet des 
Deutschen Reiches jetzt bei etwa 16% liegt, 
noch erheblich verbessert werden kann. Diese 
weiter zu erwartende Polarisationssteigerung 
w/ire leicht zu erzielen, wenn eine entsprechende 
Ernteverminderung in Kauf  genommen werden 
k6nnte. Davon kann jedoch bei der heutigen 
Lage der deutschen Landwirtschaft  nicht die 
Rede sein. Es mug das Bestreben der Zucker- 
rfibenzfichter bleiben, Ernte  und Polarisation 
in einer den physiologischen M6glichkeiten ent- 
sprechenden Weise zu kombinieren und auf 
diesem Wege die Entwicklung der Ziichtung 
suchen. 
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Kreuzungsm6glichkeiten in der Gattung Ribes. 
Von Patti Lorenz ,  Berlin. 

Obwohl die Zahl der bei uns angebauten 
Beerenobstsorten sehr grog ist, sind doch die 
wenigsten yon ihnen Produkt  einer planm/il3igen 
Zuchtarbeit.  Meist werden Zufallss~imlinge oder 
miBgliickte Veredelungen, bei denen die S/im- 
lingsunterlage an Stelle des Pfropfreises kultiviert 
wurde, als , ,Neuzfichtungen" auf den Markt 
gebracht. So sind auch innerhalb der Gat tung 
Ribes die schon lange bekannten und beschrie- 
benen Hybriden R. Gordonianum ( =  sangui- 
neum • aureum), R. /uturum ( =  vulgate • 
Warszewiczii) u./i.  Zufallss/imlinge, die erst 
sp/iter durch Vergleich der einzetnen Organe mit  
den Elternpflanzen und durch Prfifung des Pol- 
lens als Bastarde erkannt  wurden. 

Die zu einer Gattungssection geh6renden 
Arten der Gat tung Ribes lassen sich meist leicht 

miteinander kreuzen, z .B .  gelingen innerhalb 
der Sektion Ribesia Kreuzungen der Arten: 
petraeum, rubrum, vulgare; in der Sektion Gros- 
sularia die Arten: divaricatum, grossularia, ni- 
veum, pinetorum. Ein groBer Teil dieser Bastarde 
naheverwandter  Eltern ist sehr fruchtbar, mit-  
unter fruchtbarer als die Elternpflanzen, z .B.  
R. pallidum ( =  petraeum • rubrum) - -  als , ,Rote  
Holl/inder" kultiviert - - ,  w~ihrend einige voll- 
st/indig steril sind, z . B . R .  Gordianum. 

Diese Kreuzungsm6glichkeit der Ribesarten 
hat  ffir die Praxis des Obstzfichters sehr grol3e 
Bedeutung. Allerdings kommt  es weniger dar- 
auf an, neue Sorten zu schaffen, die sich nur im 
Geschmack yon den vorhandenen unterscheiden. 
Um die Mitte des vorigen Jahrhunder ts  wurde 
namentlich in England eine grol3e Zahl von 
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Beerenobstsorten geziichtet, wobei schon alle 
Geschmacksrichtungen berticksichtigt sind. 
Aber durch systematische Kreuzungen l~fit sich 
auch eine Frage 16sen, die fiir die W i r t s c h a f t -  
l i c h k e i t  des Stachelbeerbaues oft entscheidend 
ist, n~imlich die Schaffung yon Rassen, die gegen 
den amerikanischen Stachelbeermeltau (Sphaero- 
theca mors uvae) immun sind. W~ihrend alle 
unsere europ/iischen Sorten mehr oder minder 
stark anf~llig sind, gibt es in Amerika, wo die 
Krankheit  endemisch ist, ganz oder teilweise 
widerstandsf~ihige Sorten. So ist die ,,Amerika- 
nische Gebirgsstachelbeere" fast v611ig immun, 
ebenso werden R. oxyacanthoides, R. divarica- 
turn, R. pinetorum nur sehr gering befallen und 
sind praktisch ebenfalls geniigend immun. Die 
Kreuzung dieser kleinfriichtigen Sorten mit 
unseren Kultursorten ist leicht m6glich. Die 
F~-Generation ist meltauan/i~llig, w/ihrend in 
der F~ fast v611ig meltauimmune Pflanzen vor- 
kommen. Die Widerstandsf~ihigkeit gegen Sphae- 
rotheca scheint trifaktoriell bedingt und recessiv 
zu sein; auf ungef~ihr 60 anf~illige kommt eine 
widerstandsfiihige F~-Pflanze. Die Kreuzung 
R. pinetorum • Grgne Riesen scheint besonders 
geeignet f/Jr die Immunit/itsziichtung zu sein, 
was wohl seine Ursache in der teilweisen Wider- 
standsf/ihigkeit der Grtinen Riesenbeere haben 
wird. Letztere z/ihlt zu den europfiischen Sorten, 
die wie Rote Triumph, Beste Griine und May 
Duke als ziemlich resistent gegen Meltau gelten. 
Bei geniigend grol3en Aussaaten yon F~-Genera- 
tionen geeigneter Kreuzungen lassen sich sicher- 
lich fiir die Praxis hinreichend widerstandsf~ihige 
und dabei in Geschmack und Gr6Be den unseren 
~hnliche Sorten ziichten. Diese Arbeit wird sehr 
vereinfacht, weil man durch Infizieren der ganz 
jungen Pflanzen schon im Pikierkasten die stark 
anf~illigen ausscheiden kann. 

In der F~-Generation ausKreuzungen yon ame- 
rikanischen und europ~iischen Ribesarten fallen 
besonders die ganz verschiedenen Wuchstypen 
auf. Neben normalen Formen treten buschige, 
kriechende, kfimmernde Formen, oft auch solche 
mit ganz oder teilweise deformierten Bl~ittern 
auf. - -  Von besonderer Bedeutung sind die 
Kreuzungen mit R. divaricatum und R. oxy- 
acanthoides. Bei ihnen bestehen die F~-Genera- 
tionen zum Teil aus ganz besonders starken 
Pflanzen mit  ausgepr~gtem, aufrechtem Stature. 
Wenn auch die Frtichte dieser sehr wiichsigen 
Str~iucher nicht die Gtite unserer meisten Kultur- 
sorten haben, so k6nnen diese Pflanzen doch 
eine wichtige Rolle als Unterlage fiir Verede- 
lungen spielen. Es ist ja bekannt, dab sich 
R. aureum, die gew6hnliche Unterlage fiir Hoch- 

st~imme, nicht besonders fiir Veredelungen mit 
Stachelbeeren eignet. 

,,Stachellose" Stachelbeeren kennt man schon 
sehr lange. Bereits in den 6oer Jahren war in 
Deutschland die Sorte ,,Souvenir de Billard" als 
stachellos bekannt, inzwischen wurde noch oft 
mit neuen stachellosen Sorten, die meist nicht 
viel wert waren, Reklame gemacht. Viele der 
sog. stachellosen Stachelbeeren haben aber sehr 
schwache, bis 5 mm lange Stacheln. Die Be- 
stachelung, die ein konstantes Sortenmerkmal 
ist, wird anscheinend von einer Reihe yon gleich- 
sinnigen Faktoren bestimmt. Bei einer gentigend 
grol3en F~-Generation finden sich immer einige 
mehr oder minder stachellose Exemplare. So 
land ieh in einer F2-Generation der Kreuzung 
R. succirubrum • Goldkugel einige stachellose 
Str/iucher, die auch in der Beerenqualit~it mitt- 
leren Anspriichen geniigten. Durch weiteres 
Ztichten mit stachellosen und stachelarmen For- 
men kann man sicher eine Sorte bekommen, die 
Stachellosigkeit mit den iibrigen wtinschens- 
werten Eigenschaften unserer Kulturformen ver- 
eint. 

Ein Gebiet, dessen Bedeutung bei der Ztich- 
tung nicht beriicksichtigt wird, ist die Eignung 
der Sorten ffir die Weinbereitung. Durch ihren 
S~iuregehalt - -  bei den Staehelbeeren, im wesent- 
lichen Apfels~iure, bei dell Johannisbeeren fiber- 
wiegend Citronens~iure-  k6nnen die aus ihnen 
hergestellten Beerenweine bei nicht zu starkem 
Alkoholgehalt eine sehr erfrischende und di/ite- 
tische Wirkung haben. Die amerikanischen 
Stachelbeeren sind reich an Extraktstoffen, aber 
ihr Zuckergehalt erreicht nicht den der meisten 
europ~iischen Sorten. In der F~-Generation der 
Kreuzung Griine Riesen • R. divaricatum be- 
kommt man z. B. Stachelbeeren, die einen 
besonders wohlschmeckenden Wein liefern. Be- 
sonders gtinstig ftir die Beerenweinbereitung 
w~ire es, wenn es gel~inge, fertile Bastarde von 
R. nigrum • grossularia zu bekommen, denn 
diese Beeren miiBten sich durch das starke 
Aroma der schwarzen Johannisbeere und den 
h6heren Zuckergehalt der Stachelbeere vorziig- 
lich fiir die Weinbereitung eignen. 

Die Kreuzung nigrum • grossularia ist m6g- 
lich und schon seit langer Zeit bekannt, ebenso 
gelingt die reziproke Kreuzung. Ich habe eine 
ganze Reihe yon europfiischen und amerika- 
nischen Stachelbeerarten mit R. nigrum bzw. 
Schwarze Traube gekreuzt, aber die F~-Pflanzen 
waren, soweit sie schon gebliiht haben, s~imtlich 
steril. Der Pollen zeigte ungef~hr 20--30% 
normale K6rner; aber auch Riickkreuzungen 
gelangen bisher nicht. - -  Von den Versuchen, 
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Arten aus verschiedenen Gattungssektionen mit- 
einander zu kreuzen, mSchte ich noch R. sangui- 
neum X grossularia erw~hnen; die Samen der 
Bastardfrfichte keimten allerdings his jetzt in 
meinen Versuchen noch nicht. Der Bastard 
grossularia • sanguineum ist als R. [ontenayense 
scbon l~inger bekannt und beschrieben. R. nigrum 
kreuzt sich verh~ltnism~13ig am leichtesten von 
allen Ribesarten. AuBer der schon erw~hnten 
Kreuzung mit grossularia erhielt ich F~-Pfianzen 
aus Kreuzungen mit irriguum, succirubrum, 
gracile, oxyacanthoides und rubrum. Die aus 
der Kreuzung R. nigrum X aureum gewonnenen 
Samen keimten nicht, bis auf ein Pfl~inzchen, 
das nicht fiber das Cotyledonenstadium hinaus- 
kam und nach einiger Zeit einging. Ebenso 
gelang es mir nicht, die Kreuzung R. sangui- 
neum X aureum (=  R. Gordonianum) zu wieder- 

holen, obwohl gerade diese Bastardierung in 
sehr groBer Zahl versucht wurde. 

Interessant ist, dab R. alpinum ~), mit 
Pollen yon rubrum, sanguineum und grossularia 
best~iubt, Samen ansetzte. Leider ging die ge- 
ringe Zahl yon Keimpflanzen aus der Kreuzung 
alpinum ~_ • rubrum und alpinum ~_ • san- 
guineum durch Pilzbefall ein. Diese Kreuzung 
einer diSzischen mit einer mon6zischen Unterart 
ist ja auch theoretisch von groBem Interesse. 

Durch Kreuzungen innerhalb der Gattung 
Ribes sind also zfichterisch noch viele Aufgaben 
zu 15sen; allerdings muB man sich davor htiten, 
das Sortiment unn6tig noch mehr zu vergr6Bern. 
Ffir den Frischobstmarkt und die Verwertungs- 
industrie ist der Anbau yon wenigen erprobten 
Soften notwendig. 

L u d w i g  K t i h l e  

zum 60. G e b u r t s t a g  

Am 22. Mai d. J. feiert der Direktor der 
Gebrfider Dippe A.-G. in Quedlinburg, Dr. h. c. 
Ludwig Kfihle, seinen 
60. Geburtstag. Ein Leben 
roll Tatkraft und klugen 
Weitblicks hat ihn auf 
die H6he seiner jetzigen 
Stellung gefiihrt. 

Aus tier Zuckerindustrie 
hervorgegangen, erkannte 
Kiihle frfihzeitig, dab eine 
H6herentwicklung dersel- 
ben wie auch der rfiben- 
bauenden Landwirtschaft 
nur m6glich ist, wenn der 
Rfibenbauer unter Wah- 
rung der vollen Rentabilitfit 
seines Betfiebszweiges in 
der Lage ist, tier Zucker- 
industrie ein mSglichst 
hochwertiges Rohprodukt 
zur Verftigung zu stellen 
und wandte sich infolge- 
dessen der Zuckerrtiben- 
z/ichtung zu. Neben ein- 
gehenden Studien und Ar- 
beiten auf dem Gebiete der 
Chemie der Zuckerrfibe 
befaBte er sich vor allem 
mit der Morphologie, Ana- 
tomie und Physiologie dieser Pflanze. Be- 
sonderes Interesse zeigte er ftir die Rfiben- 
krankheiten. Als Frucht seiner intensiven 

Besch~kftigung mit der Rfibenpathologie brachte 
Kfihle um die Jahrhundertwende ein neues 

Verfahren zur Desinfektion 
des Riibensamens heraus. 

GroBe Verdienste er- 
warb er sich sodann um die 
landwirtschaftliche Trock- 
nungsindustrie, so trat er 
eifrig in Wort und Schrift 
ftir die Trocknung der Rii- 
benbl~tter und -k6pfe ein. 

Als Ergebnis seiner 
zfichterischen Arbeiten ist 
die Aderstedter Zuckerriibe 
Type B bekannt geworden, 
die damals schon den 
E-Typus (Ertragsrfibe) dar- 
stellte und in Bonn in den 
Jahren 19o3--19o 9 im Rfi- 
ben- und Zuckerertrag an 
erster Stelle stand. Als 
praktischer und erfolgrei- 
cher Getreidezfichter tat 
sich Kfihle ebenfalls her- 
vor. Genannt sei nur seine 
Haferzfichtung, die unter 
dem Namen Gebriider Dip- 
pes tJberwinderhafer heute 
eine ftihrende Stellung ein- 
nimmt. 

Am I8. Februar 19o8 wurde die Gesell- 
schaft zur F6rderung deutscher Pfianzenzucht 
auf Veranlassung von Ludwig Kfihle gegr/indet. 


