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D E R  Z U C H T E  R 
1. J A H R G A N G  O K T O B E R  1929 H E F T  7 

(Aus der schweizerischen Versuchsanstalt f/ir Obst-, Wein- und Gartenbau in W~densv~ite'y 

D i e  c y t o l o g i s c h e n  u n d  g e n e t i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  ft ir  d ie  
I m m u n i t ~ i t s z t i c h t u n g  d e r  R e b e .  

Von F. KobeI. 

I. F rages te l Iung .  
S~imtliche Sorten der europ/iischen Rebe, 

Vitis vini[era, werden yon der Reblaus befallen 
und sind auch empf~nglich fiir einige gef~ihrliche 
pilzliche Parasiten, yon denen in unsern nSrd- 
lichen Weinbaugebieten namentlich Peronospora 
(Plasmopara viticola), der Pilz des falschen 
Meltaus, in einigen w/irmeren Gegenden auch 
Uncinula necator (Oidium Tuckeri) yon grSBter 
Bedeutung sin& So mtissen auf dem kleinen 
Gebiet der Schweiz j~ihrlich ungef~ihr 6 Millionen 
Franken nur zur Bek/impfung des falschen Mel- 
taus ausgegeben werden. Die Bewahrung der 
Rebe vor dem Befall durch die Reblaus mittels 
Veredlung auf amerikanische Unterlagsreben, 
deren Wurzeln yon Insekt nicht bescNidigt 
werden, erschwert und verteuert den Weinbau 
ebenfalls sehr wesentlich. Die Hoffnung, wider- 
standsf~ihige Formen der Vitis vini[era zu finden, 
die als Ausgangspunkt ftir die Ziichtung wider- 
standsf/ihiger Kultursorten dienen k6nnten, ist 
~iul3erst gering, da his jetzt keine einzige Form 
dieser Rebenart gefunden werden konnte, die 
eine merkbar erh6hte Widerstandskraft gegen 
einen der beiden Parasiten aufweisen wiirde. 

Will man also ztichterisch etwas erreichen, so 
muB man nach verwandten widerstandsf/ihigen 
Rebenarten Umschau halten, die sich mit den 
einheimischen Sorten der Vitis vini/era kreuzen 
lassen und die Erschwerungen, welche die Ziich- 
tung auf Grund von Artbastarden gegentiber 
derienigen auf Grund yon Rassenbastarden 
bietet, in Kauf nehmen. Es gibt im ganzen, bei 
der iiblichen Fassung ,des Gattungs- und Art- 
begriffes, etwa 2o Spezies von Wildreben, die 
ihre Hauptverbreitung in der gem~iBigten Zone 
yon Nordamerika haben. Unter ihnen zeichnen 
sich mehrere, z .B.  V. riparia = V. vulpina, 
V. rupestris, V. Berlandieri u. a., durch eine be- 
merkenswerte Resistenz gegenfiber der Reblaus 
und Peronospora aus. Alle entwickeln aber 
Frtichte, die unserem Geschmack nicht zusagen, 

Der Zfichter, i. Jahrg. 

reels/auch klein sind und zudem oft in geringer 
Menge ausgebildet werden. 

Schon kurz nach der Besiedlung der Neu- 
englandstaaten durch Europ~ier entstanden teils 
spontan, tells wohl schon friihzeitig auch durch 
ktinstliche Bastardiemng Hybriden zwischen den 
amerikanischen Arten Und der eingefiihrten 
Vitis vini/era, die infolge Befalls durch die 
Reblaus nicht mit Erfolg kultiviert werden 
konnte. Sehr h~iufig waren vor allem die Bastarde 
mit der n6rdlichen Fuchsrebe, Vitis labrusca, so 
dab bereits um die Mitte des verflossenen Jahr- 
hunderts in den Vereinigten Staaten eine groBe 
Zahl solcher Bastardsorten vorhanden war, die 
aber alle mehr oder weniger ]enen ,,Fuchs- 
geschmack" besagen, an den sich zwar die 
Amerikaner mehr oder weniger gew6hnt haben, 
tier abet fiir uns, namentlich in den vergorenen 
Getr~inken, ein unangenehmer Fremdgeschmack 
bleibt. 

Zu diesen alten Hybriden traten in der Folge 
eine grol?e Anzahl neuer, die in Frankreich ent- 
standen und meistens Erbgut der V. rupestris, 
riparia oder Berlandieri enthalten und ihren 
Ursprung den energischen Bek~impfungsmaB- 
nahmen gegeniiber der inzwischen eingeschlepp- 
ten Reblaus verdanken. Man hatte zwar bald 
in der Veredlung ein wirksames Mittel gefunden, 
suchte aber doch nach Reben, die, ohne dab 
man sie auf eine reblausharte Wurzel pfropfen 
mul3te, brauchbare Trauben ergaben. Man 
nannte solche Reben ,,producteurs directes", 
Direkttr/iger. Diese Bezeichnung ist nicht mehr 
ganz zutreffend, da man in der Rebenztichtung 
heute das Hauptgewicht nicht mehr auf die 
Reblaus-, sondern auf die Peronosporawider- 
standsf/ihigkeit legt. Man spricht deshalb besser 
von ,,widerstandsf~ihigen Ertragshybriden". 

Solche Reben sind jetzt sehr zahlreich im 
Handel, da namentlich franzSsische Ziichter 
(COUDERC, SEIBEL, CASTEL, KLIHLMANN ll. a.) 
sehr viele ,,Nummern" herausgaben. Der qua- 
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litative Erfolg entspricht aber in keiner Weise 
dem quantitativen; denn fiir die nSrdliehen 
Weinbaugebiete hat sich noch keine einzige 
dieser Reben als anbauwiirdig erwiesen, und die 
Verbote, die verschiedene Weinbaugebiete, 
welche fiir den Ruf ihrer Weine besorgt sind, 
gegen den Anbau der ,,Direkttr~iger" erlassen 
haben, sind nur zu berechtigt. 

rung der zfichterischen Arbeit darin, dab man 
gezwungen ist, auf Grund von Artbastardie- 
rungen vorzugehen. Artbastarde weisen aber 
gewShnlich allerlei Tticken auf, sei es, dab sie 
mehr oder weniger steril sind, sei es, dab sie in 
ihrer Vererbungsweise mannigfache Ausnahmen 
zeigen, oder sei es auch, dab sie --- im gtinstigsten 
Fall - -  zwar mendelnd vererben, aber infolge 
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Abb. I. Die GeschleehtszeUenbildung bei Rebenarten. a Diakinesestadium einer Pollenmu;terzelle von V. rupestris metallica. Die Chromo- 
somen sind zu 19 Paaren geordnet, b Das entsprechende Stadimn aus der Samenanlage der weiblichen Sorte V. riparia grande glabre. 
e =Metaphase der Reduktionsteiiung einer Pollenmutterze]Ie yon Grtineln Sylvaner. Die 19 Chromosomenpaare haben sich in einer Plat te 
angeord/aet, d Dasselbe Stadium vori V. cinerea, e Frtihe Anaphase der Reduktionsteilung in tier Samenaniage yon Riesling x Sytvaner. 
Die zweiwertigen Chromosomei1 haben sieh geteilt und begilmerl nach den Polen zu wandern, f Anaphase der Reduktionsteilung in einer 
Pollenmutterzelle von Gutedel in Polansicht. Die Chromosomen treten in zwei Platten VOll je x 9 auseinander (beim Zeiehne~l zur bessererl 
~bersiehtlichkeit verschoben), g Pollenmutterzelle voi1 Gutedel in der Metaphase der ,~quationsteilung. Voll den beidei1 Platten ist die 
eine in Polansicht, die andere seitlich sichtbar, h Tetrade yon Blauem Burgunder. Um die vier Tochterkerne haben sieh Zellwfinde ge. 
bildet. Jede Zelle stellt ein junges Pollenkorn dar. - -  Vergr. 15oo. a Starkes Fiemmillg-Dreifachf/irb. b und e Carnoy-Dreifachf/irb- 

h Juel  II-Dreifaehf~irbung. Die iibrigen nach Karminessigs~tureprfiparaten. 

Wenn auch nicht bestritten werden so11, dab 
einzelne dieser Bastardreben als eine Ann~he- 
rung an das Zuchtziel betrachtet werden kSnnen, 
trod dab eine grol3e Arbeit bereits geleistet 
wurde, stehen wir doch in der Immunit~ts- 
ztichtung der Rebe bis j etzt vor einem MiBerfolg. 
Der ernsthafte Ztichter steht vor der Frage, ob 
das Problem iiberhaupt nicht zu 16sen sei, oder 
ob die bisher eingeschlagenen Wege unrichtig 
waren. Es ist seine Pflicht, zu tiberlegen, welche 
Voraussetzungen fiir einen schlieBlichen Erfolg 
eigentlich gegeben seien. 

Wie bereits erw/ihnt, liegt die grSBte Erschwe- 

einer grol3en Zahl ungleicher Erbanlagen der 
beiden Eltern in den F~-Generationen sehr 
komplizierte Spaltungserscheinungen aufweisen. 
Zur Untersuchung dieser grunds~itzlichen Frage 
stehen zwei Wege zur Verftigung: der cytolo- 
gische und der genetische. Besitzen die beiden 
Elternarten die gleiche Chromosomenzahl, 
paaren sich im Diakinesestadium der Geschlechts- 
zellenbildung der Bastarde die yon den un- 
gleichen Eltern stammenden Chromosomen in 
regelm~Biger Weise, finder ferner eine normale 
Reduktionsteilung start, sind die Geschlechts- 
zellen lebens- und befruchtungsf~ihig und sind 
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die befruchteten Eizellen imstande, sich zu 
entwickeln, so sind die Voraussetzungen fiir 
gew6hnliche mendelsche Vererbung gegeben. 
L~il3t sich umgekehrt durch genefiseh-statistisehe 
Untersuchungen an solchenArtbastarden men- 
delsehe Vererbung nachweisen, so muB - -  da 
sieh die Chromosomentheorie der Vererbung als 
richtig erwiesen hat  - -  normale Geschlechts- 
zellen- und Zygotenbildung vorliegen, und es sind 
die denkbar giinstigsten Voraussetzungen fiir die 

/era und V. labmsca darstelien, sowie fiir eine 
weibliche Form von V. vulpina (~  V. rip~ria) 
eine normale Pollenbildung und eine Chromo- 
somenzahl yon n = 2o an. Fiir unsere Frage- 
stellumg ist die Kenntnis der Chromosomen- 
verhiilthisse und der Geschlechtszellenbildung 
bei einheimischen Sorten der V. vini/era, den 
fiir die Immunit~itsziiehtung wiehtigen amerika- 
nischen Arten V. riparia, V. rupestris, V. Be'/- 
la~,dieri u. a. und ihrer Bastarde, sowie vor allem 
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Abb. 2. Die Geschlechtszellenbildung bei Artbastaraen. a Diakirtesestadium ill einer Pollenmutterzelle yon Riparia • Gamay-695.  Die 
Chrolnosomen haben sich restlos gepaart, b Dasselbe Stadium bei (R~sling • Sylvaner) • (Ara~r~on • l~upestris) G~. Auch bei dieser 
R(ickkreuzurtg paaren sich die Chro~ilosomeu restlos, c Dasselbe Stadium bei Cabernet • Berla'nd,ieri 333. d Diakinese ill der Sam enaalage 
vo~l Cabe~'net x Be~la~ier i  333. Die ReduktiolmteiIung vollzieht sich auch in den Samenanlagen der physiologisch m~innlichen Rebeu. 
e Metaphase der Reduktionsteilung yon Moufv~dre • Ru13est~i,s 120Z. f Dasselbe Stadium bei Berlctnd@r{ x ~it)c~ri~ 420 A, g Reduk- 
tionsteilung yon V. mi~estr'6s • Cc~lifornicct in SeitenanMcht. Es bleiben ausnahmsweise einige Chromosomei1 in der Teilungsspindel zuriick. 
h Anaphase der Reduktionsteilung yon Ril)ct~'irt x Gc~mc~y 895 ia Polansieht. i Metaphaae der Aquationsteilung yon Mourv~dre x t lu-  
l)estris I902, /~ Vierkernstadium van l~ilmrirt x Gamrty g95. Es sind nach der zweiten Teilung vier gleichwertige Kerne gebildet worden. 
- - V e r g r .  i5oo. e, d und /c Carnoy-Eisenh~matoxylin, b, e und g Carnoy-Dreifachl/irbung, i Flemming-Dreifachf/irbung. Die fibrigea 

itach KarmilxessigsS, urepr~ipar at en. 

Ziichtung gegeben. Finder dagegen abnorme 
Geschlechtszellenbildung stat t  und l[Bt sich 
mendelsche Vererbung nicht nachweisen, so 
wird unsere Aufgabe wesentlich erschwert. 

2. Die  c y t o l o g i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  
de r  I m m u n i t [ t s z i i c h t u n g .  

Uber die Cytologie der Rebe war bis vor kurzer 
Zeit sehr wenig bekannt. Nut Do~swY (1914), 
der die Frage untersucht, warum die Pollen- 
kSrner der ,,weiblichen" Formen nicht funktions- 
f~hig seien, gibt fiir einige Kultursorten, die 
Bastarde verschiedenen Grades yon Vitis vini- 

ihrer Hybriden mit den Sorten der europ~ischen 
Rebe yon gr613ter Wichtigkeit. Die AbklXrung 
dieser Fragen gelang in den wesentlichen Ziigen 
an Hand yon Mikrotom- und namentlieh auch 
yon KarminessigsiiureprS~paraten. Ftir Einzel- 
heiten sei auf die ausfiihrliche Arbeit (KoB~.L 
1929) verwiesen. 

Die Poilenbildung vollzieht sic.h be] den Soften 
der Vitis vi~,d/em in der bei Dikotylen fiblichen 
Weise (Abb. I). Es sind in der Diakinese 19 
Chromosomenpaare zu linden, die einer nor- 
malen Reduktionsteilung unterzogen werden. 
Gr613enunterschiede kommen vor, lassen sich 
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aber nicht festhalten. Nach einer normalen Inter- 
kinese und 24quationsteilung entstehen normale 
Vierkernstadien und Tetraden, aus denen sich 
vier gleichgestaltete Pollenk6rner bilden. Alle 
untersuchten Sorten (Blauer Burgunder, Griiner 
Sylvaner, Gutedel, Riesling X Sylvaner-= 
Mtiller-Thurgaurebe) zeigen durchaus dieselben 
Verh~ltnisse). 

Die gleichen Verhgltnisse findet man auch bei 
amerikanischen Arten, yon denen V. fupestfis 
und V. cinema untersucht werden konnten, 
w/ihrend bei V. riparia die wichtigen Stadien 
nicht gefunden wurden und V.Berlasdieri nieht 
zuggnglich war. 

Zwei Artbastarde zwischen amerikanischen 
Arten, V. Berla~dieri • Hparia 42o A MG und 
V. rupesCris X cali/ornica wiesen ebenfalls 19 
Chromosomenpaare auf. Die Diakinesen waren 
bei beiden. Formen schlecht fixiert. Da sieh aber 
in allen Platten der Reduktionsteilung 19 zwei- 
wertige Chromosomen auffinden liel3en, die nor- 
Inal gelagert waren, so ist anzunehmen, dab auch 
bei diesen Artbastarden die Paarung zwisehen 
den verschiedenelterlichen Chromosomen eine 
normale ist. Die Reduktionsteilungen zeigten 
keine wesentlichen Besonderheiten. Es kam 
zwar gelegentlich vor, dab einzelne Chromo- 
somen in der Teilungsspindel zurfickblieben, 
aber in den Interkinesen nnd Stadien der zweiten 
Teilung zeigten sich nie ausgeschiedene Chromo- 
somen, so dab angenommen werden muf3, dab 
die zur/ickbleibenden Chromosomen schliel31ich 
doch noch die Polle erreichen. Die Tetraden 
waren immer aus vier gleichgroBen Zellen zu- 
sammengesetzt, und /iberz~ihlige Kleinzellen, 
die auf eine abnorme Chromosomenverteilung 
hiitten schlieBen lassen, konnten hie beobachtet 
werden. 

Das gr6/3te Interesse boten F~-Bastarde zwi- 
schen den ftir dieZtichtung wichtigen amerika- 
nischen Arten und den Kultursorten der Vitis 
vini[era. Es liel3 sich die Pollenbildung bei den 
Formen Ri#aria • Gamay 595 Oberlin,, Mour- 
v~dm X rupestris I2o2 Couderc und Caber~er • 
Berlandieri 333 E M  eingehend verfolgen. Die 
Paarung der Chromosomen in der Diakinese ist, 
wie bei den erw/ihnten amerikanischen Bastar- 
den, auffallend vollkommen. Es konnten in 
keiner einzigen Zelle ungepaarte Gemini oder 
mehr als zweiwertige Chromosomen gefunden 
werden. Zwar kamen ZelIen vor, in denen zwei 
zusammengeh6rige Paarlinge nicht miteinander 
verbunden schienen, aber ihre Zusammen- 
gehSrigkeit lieB sich immer leicht erkennen. Die 
Metaphasen der Reduktionsteilung wiesen eben- 
falls keine Besonderheiten auf nnd zeigten immer 

19 normal gelagerte, zweiwertige Chromosomen. 
Die Anaphasen ergaben dieselben ganz leichten 
Unregelm~igigkeiten wie diejenigen der beiden 
amerikanischen Artbastarde: lain und wieder 
einzelne zurfickbleibende Chromosomen. Diese 
Besonderheiten sind aber so gering, dab yon 
einer St6rung der Reduktionsteilung nicht ge- 
sproehen werden daft. Es wurde denn aueh in 
dem reich!ich vorliegenden Beobaehtungsmate- 
rial keine einzige Tetrade mit tiberzfihligenZellen 
oder anderen Unregelm~iBigkeiten gefunden 
(Abb. 2). 

Die Bildung der weiblichen Geschlechtszellen 
konnte ebenfalls teilweise verfolgt werden 
(Abb. z unde) .  Irgendein Anzeichen, dai3 sich 
hier gr68ere St6rungen geltend machen wfirden 
als bei der Pollenbildung, war nicht zu beob- 
achten. 

Wit finden also bei s~imtlichen untersuchten 
Arten und Artbastarden der Euvitis-Gruppe 
normale Geschlechtszellenbildung: 19 zweiwer- 
tige Chromosomen, die einer typischen Reduk- 
tions- und J~quationsteilung unterzogen werden. 
Die A r t e n d e r  Euvitis-Gruppe verhalten sich 
demnach - -  soweit sie untersucht sind - -  in 
~hrer Geschleehtszellenbildung wie die Rassen 
einer einzigen Art. Dagegen !/iBt die weit- 
gehende Sterilit~it, welche die Bastarde zwischen 
der subtropischen Muscadi~i~-Gruppe und der 
Euvitis-Gruppe zeigen, auf eine abnorme Ge- 
schlechtszellenbitdung schliegen. Ftir die Reben- 
ztichtung im nSrdlichen Weinbaugebiet ist diese 
Gruppe ohne Bedeutung. 

Erw/ihnt sei noch, dab sowohl bei der Pollen- 
als auch bei der Embryosackbildung die Reduk- 
tionsteilung bei m/innlichen, weiblichen und 
zwittrigen Formen in gleicher Weise vor sich 
geht. Die Degeneration des Pollens der physio- 
logisch weibliehen Reben vollzieht sich, wie 
bereits DORSEu beobachtete, erst in einem viel 
sp~iteren Stadium. Der Embryosack der physio- 
logisch m/innlichen Reben entwickelt sich eben- 
falls fast vollstfindig, bleibt allerdings frfih- 
zeitig in seinen Gr6Benverh~iltnissen gegeniiber 
dem Embryosack der weiblichen und zwittrigen 
Sorten zuriick. Eine Verschiedenheit in der 
Chromosomengarnitur der drei Geschlechts- 
formen, die etwa auf das Vorhandensein yon 
Geschlechtschromosomen hinweisen k6nnte, war 
nicht zu beobachten. 

Die Angabe yon DORSEY (I914), dab Labrusca- 
Bastarde und eine weibliche Form yon V. ripa- 
ria ~ - -  2o Chromosomen besitzen, beruht wohl 
auf einem Ziihlfehler; denn die Zahl n ~ 19 
bzw. 2 ~ = 38 ist inzwischen auch yon BERN- 
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HARD NEBEL (1929) und yon M.V, GHIMPU (1929) 
beobachtet worden und gilt bis jetzt ffir: 

Vitis vini/era (NEBEL, GHIlVIPU, KOBEL) 
,, labrusca L. (G. K.) 
,, ripc~ria Mich. ---- V. vulpina L. (N.G.K.) 
,, rupestris Scheele (N. K.) 
,, Coignetiae Pull. (N.) 
,, Doaniana 5iuns. (N.) 
,, cinema Engelm. (K.) 
,, Berlandieri Planch. (K. in Hybriden) 
,, cali/ornica Benth. (K. in Hybriden) 

Die einzigen Abweichungen yon der Normal- 
zahl sind zwei Gigasrassen yon Vitis vini/era 
mit 2 n = 76 Chromosomen, welche B. NEBEL 
nachweisen konnte. 

3- Die  g e n e t i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  
de r  I m m u n i t ~ i t s z f i c h t u n g .  

Der genetische Weg ffihrt, soweit er bis jetzt 
beschritten werden konnte, zu denselben Ergeb- 
nissen wie der cytotogische. Dies m6ge an Hand 
von zwei Beispielen bewiesen werden. 

Die franz6sische Rotweinsorte Gamay zeigt, 
wie alle blautraubigen Vini/era-Formen, im 
Herbst eine rote Laubverf/irbung, wfihrend Vitis 
riparia ihr Laub in Gelb verfiirbt. Die F 1- 
Bastarde Riparia X Gamay 595 Oberlin und 
6o 5 Oberlin weisen rote VerfS~rbung auf. Die 
239 beobachteten Abk6mmlinge der zweiten 
Generation dieser beiden Formen, welche teils 
aus Selbstbestgubungen, teils aus Kreuzungen 
der beiden Nummern hervorgegangen sind, zer- 
fallen in 175 (berechnet I791/4 • 2,9) rotver- 
f/irbende und 64 (berechnet 593/4 • 2,9) gelb- 
verfgrbende, so dab ein Verh{iltnis yon 3 : I, 
also eine monofaktorielle Vererbung nachge- 
wiesen ist, wie es bereits RASMUSON (1917) an- 
genommen hatte. 

Die austreibenden Knospen der Reben zeigen 
nach dem Verlassen der ,,Wolle" in: Friihjahr 
charakteristische, erblich bedingte FS~rbungen 
(MOLLER-THURGAU und KOBZL 1924). Die 
Gamaysorten weisen einen violettroten, die 
Riparia-Formen einen reinbraunen (bronze- 
braunen) Austrieb auf. Die beiden erwfihnten 
F:-Bastarde zeigen dagegen rotbraune Y~ir- 
bung. Die F~-Pflanzen, yon denen 234 auf diese 
Eigenschaft hin beobachtet werden konnten, 
ergaben: 

Rotbraun I4o (berechnet I315/s • 3,2) 
Reinbraun 46 (berechnet 437/~ • 2,5) 
Violettrot 37 (berechnet 437/s • 2,5) 
Grfin I I  (berechnet I45/s • 1,4) 

Diese Zahlen weisen auf ein Mendelverh~iltnis 
von 9 :3 :3 :1  him 

Die cytologischen und genetischen Unter- 
suchungen fiihren uns zum gleichen Sehlug: die  
A r t b a s t a r d e  d e r E u v i t i s - G r u p p e  v e r h a l t e n  
s ieh  wie R a s s e n b a s t a r d e  u n d  w e i s e n  
m e n d e l s c h e  V e r e r b u n g  auf.  Damit ist 
grunds~itzlich gesagt, dab die Immunit~itszfich- 
tung der Rebe als Kombinationsziichtung m6g- 
lich ist. Die Unterschiede in: Verhalten der Fo- 
Pflanzen dieser Artbastarde gegeniiber solchen 
von Rassenbastarden sind nicht qualitativer, 
sondern quantitativer Art. Sie werden dadurch 
bedingt, dab sich die Elternformen durch mehr 
Erbeinheiten unterschieden als bei Rassen- 
bastarden, wodurch das Bild der Aufspaltung 
viel mannigfacher und nniibersichtlicher wird. 
Fiir die Ztichtung yon widerstandsf~higen Er- 
tragshybriden - -  und auch von Veredlungs- 
unterlagen --- sind diese Verh~iltnisse die Ifir 
Artbastarde denkbar giinstigsten Vorausset- 
zungen, um so mehr, als nicht nur keine oder eine 
sehr geringe GametensterilitSt, sondern auch 
eine geringeZygotensterilitEt vortiegt, was daraus 
hervorgeht, dab die Keimf~ihigkeit der Samen 
der Artbastarde durehschnittlich ebenso groB 
ist als diejenige der reinen Artem 

Trotzdem wir reine Kombinationsziichtung 
treiben k6nnen, sind die Schwierigkeiten der 
praktischen Immunit~tsztichtung der Rebe 
durchaus nicht gering. Fast Mle Eigenschaften, 
welche fiber die Verwendbarkeit einer Rebe ent- 
scheiden, sind nicht durch einen einzigen Erb- 
faktor bedingt. Dies gilt nicht nur f/ir die kom- 
plexen Eigenschaften der Qualit~t und Quantit~it 
des Ertrages, der Reifezeit, Beeren- und Trauben- 
grSBe nnd a. m., sondern, wie die Beobachtungen 
yon SEELIGER (1925) beweisen, auch fiir die 
Widerstandsfiihigkeit gegenfiber Peronospora und 
wohl anch gegeniiber der Reblans. Es mtissen 
deshalb in der erstrebten Idealrebe eine groBe 
Anzahl von erwtinschten Genen vereinigt sein 
und - -  was nicht weniger wichtig ist - -  eine 
groBe Anzahl von unerwiinschten Iehlen. Die 
gesuchte Kombination wird also hSchst selten 
auftreten, oder mit anderen Worten: die Immu- 
nit~itszfichtnng der Rebe hat  nut  Aussicht auf 
Erfolg, wenn mit ganz grogen Zahlen gearbeitet 
werden kann (BAUR I922 ). Auch die F:-Gene- 
rationen sollten zahh-eiche Pflanzen umfassen, 
da die Eltern, vor allem die Vini/era-Formen, 
aber auch die meisten , ,Amerikaner",  kompli- 
zierte Heterozygoten sind, und ihre Kreuzung 
erfahrungsgem~iB eine unausgeglichene F:  ergibt, 
die sehr hochwertige Zuchtpflanzen neben voll- 
st~indig unbrauchbaren enthalten kann. 
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Der Ztichter wird auch mit  Koppelungen 
zwischen erwfinschten und unerwfinschten Genen 
zu rechnen haben, welche ibm groBe Schwierig- 
keiten verursachen k6nnen. Andererseits werden 
vielleicht in Zukunft  solche Koppelungen die 
M6gtichkeit ergeben, wertlose Kombinationen 
- -  z. B. m~innliche und weibliche Pfla~zen - -  
in friihen Jugendstadien zu erkennen, was in 
Anbetracht  der immer willkommenen Ptatz- und 
Zeitersparnis von nicht zu untersch~itzender Be- 
deutung w~ire. Gerade die Tatsache, dab die als 
Ausgangsformen dienenden amerikanischen Re- 
ben entweder mSnn!ich oder weiblich (im phy- 
siologischen Sinn) sind, als Kultursorten aber 
nur zwittrige in Frage kommen, bietet eine der 
unangenehmsten Schwierigkeiten. Wenn man 
auch bei der Auswahl der Zuchtpflanzen auf die 
Vererbung des Geschlechtes die n6tige Rficksicht 
nimmt,  lassen sich doeh diese wertlosen Formen 
nicht umgehen. 

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der be- 
deutenden Inzuchtwirkung, die in alien Zucht- 
stationen auffiillig in Erscheinung tritt .  Man 
soltte daher, will man nicht zu durchschnittlich 
schwachwfichsigen Individuen kommen, die 
F1-Pflanzen nicht selbsten, sondern unter sich 
kreuzen, was aber einen sehr erheblichen Zeit- 
aufwand erfordert. 

Vielleicht die gr6gte Schwierigkeit liegt aber, 
abgesehen yon der rein technischen Platz- und 
Zeitfrage, in der AuswahI des Ausgangsmaterials. 
Sicher ist, dab yon den Vini/era-Sorten nur die 
quati tat iv besten ausgelesen werden  dfirfen; 
denn wenn man beispielsweise den geringen 
Elbling mit  qualitativ ganz minderwertigen 
amerikanischen Arten kreuzt, wird man nichts 
Wertvolles zu erwarten haben. Viel. schwieriger 
ist aber die Auswahl der ,,Amerikaner", da diese 
einen bunten Formenschwarm darstellen und 
den europ~iischen Zfichtern keine gr6Beren Sor- 
t imente zur Verffigung stehen, wo sie fiber 
Widerstandsf/ihigkeit, Qualit~it, Ertrag,  Reife- 
zeit, Wuchs usw. dieser Formen sieh die n6tigen 
Erfahrungen sammeln k6nnen. Was wir bis 
jetzt  zu verwerten gezwungen sind, wurde zum 
gr6Bten Teil nicht in Hinsicht auf die Zfichtung 
von widerstandsf~higen Ertragshybriden, son- 
dern von Unterlagsreben ausgew~ihlt, ist also 
sicherlich ffir unsere Zwecke nicht das denkbar 
beste bestehende Ausgangsmaterial. M6glicher- 
weise wird man nicht mit  den reinen Arten, 

sondern mit  gewissen Artbastarden, z .B.  Ber- 
landieri • riparia-Formen, als Ausgangspunkt 
die besten Erfahrungen machen, da sich die 
etwas bessere Traubenquali t~t  yon Vitis Ber- 
landieri mit der gr6Beren Widerstandsfiihigkeit 
der V. riparia kombinieren k6nnte, so dab wir 
schon in der _F1-Generation zwischen V. vini/era 
und amerikanischen Reben gfinstigere Kombi-  
nationen erreichen k6nnten. 

In  den soeben erw/ihnten Schwierigkeiten, zu 
denen sich noch manche andere gesellen, liegt 
wohl die Ursache ffir das teilweise Versagen der 
bisherigen Immunit~itszfichtung der Rebe. Zu- 
dem sind zu viele Rfickkreuzungen mitV. vini/era 
gemacht worden, wie denn iiberhaupt das Vor- 
gehen der Zfichter den heutigen Anforderungen 
nicht entspricht. Jedenfalls aber sind die M6g- 
lichkeiten der zfichterischen Verbesserung der 
Rebe noch keineswegs ersch6pft. Das Zuchtziel 
liegt im Rahmen des Erreichbaren, wenn auch 
noch eine sehr groBe, sorgffiltige, klar dispo- 
nierte Arbeit n6tig sein wird. Zu erhoffen ist 
nur, dab diese Arbeit  mehr als bis jetzt  im stillen 
vor sich gehen kann, und die Weinbaupraxis 
nicht durch Formen, die zwar zfichterisch einen 
Erfolg darstellen m6gen, aber doch nicht den 
groBen Anforderungen entsprechen, welche in 
den n6rdlichen Weinbaugebieten hinsichtlich der 
Qualit~it gestellt werden mfissen, geschiidigt 
werde. 
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