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z u m  F r u c h t a m a t z  der einzelnen Bliiten fiir die 
ziichterisch wertvollen Sorten dureh eine exakte 
experimentelle Analyse klarzulegen. Die dazu 
erforderlichen Versuche habe ich in meinen 
,,Ergebnissen" (VEH 1933 [I5a]) angedeutet. 
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Z u c h t z i e l e  ft~r R e b e n u n t e r l a g e n  1. 

V o n  K. D e c k e r ,  T r i e r .  

ZielbewuBte Durchffihrung des Vernichtungs- 
verfahrens ohne Riicksicht auf die It6he der 
Kosten zusammen mit dem durch klimatische 
Verh~ltnisse bedingten langsamen Umsichgreifen 
tier Reblaus hatten keine so schnelle Seuehen- 
ausbreitung wie in anderen L~indern zur Folge. 
Beseitigt konnte dadureh die Reblausgefahr 
nicht werden. Die Laus hat sich trotzdem in 
alien deutschen Weinbaugebieten unausrottbar 
,eingenistet, wie die zunehmende tI~ufigkeit und 
die Gr6Be der aufgefundenen Verseuchungen 
beweisen. 

Die Angrenzung ganzer Gebietsteile an stark 
verseuchte Weinbaugebiete des Auslandes, sowie 
die Gef~ihrdung unverseuchter oder nur schwach 
verseuchter Gemarkungen und Gemarkungs- 
teile durch die bisher bereits aufgelassenen 
Seuchengebiete l~Bt nur mehr den einen SchluB 
zu, dal3 diese gef~ihrdeten Gebiete auch bet Auf- 

1 Vortrag, gehalten auf dem Saatzucht-Fortbil- 
dungskursus im Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ziich- 
tungsforschung in Mflncheberg i. M., am 22. Juni 33. 

rechterhaltung der bisherigen unmittelbaren 
Reblausbek~impfung nicht mehr lange zu halten 
sind, und nur durch zielbewugte, baldige Um- 
stellung auf Pfropfreben gerettet werden k6nnen. 
Dabei mtissen die Forderungen der PraMs unter 
Umst~inden rein wissenschaftlichen Erw~igungen 
vorangestellt werden, damit die so notwendig 
gewordene Umstellung nicht durch unhaltbare 
und praktisch wertlose Uberlegungen verz6gert 
wird. 

Wir wissen aus der Geschichte der Reblaus- 
bek~impfung unserer Nachbarl~inder, aber auch 
aus eigenen triiben Erfahrungen, dab der fiber- 
gang zum Pfropfrebenbau mit mancherlei 
Schwierigkeiten verbundeia ist. Teils waren die 
reblauswiderst andsf~ihigen Amerikanerreben 
mangels hinreichender Adaption ftir die Boden- 
verh~iltnisse ungeeignet, teils vertrugen sic sich 
mangels geniigender Affinit~t nicht rnit unseren 
Edelsorten. Der friihe Riickgang vieler PfropL 
weinberge und die dadurch bedingten wieder- 
holten Neupflanzungen, aber auch die z. T. heute 



5-Jahrg.  9. Heft Z u c h t z i e l e  f t i r  ~Rebenunterlagen. 209 

noch brachliegenden H~inge besonders in stei- 
nigen, trockenen Htigellagen und die Talwande- 
rung der Weinberge in geeignetere Bodenlagen 
geben Zeugnis genug daffir, Der Hinweis auf 
diese Rfickscht/ige auch anderwSrts, zusammen 
mit  der Tatsache, dab bei uns in n6rdlichen Ge- 
bi t ten die Umstettung noeh schwieriger sei, ist 
nach 4oj~ihriger Versuchst~itigkeit ftir die Praxis 
ein schlechter Trost. DurCh das kostspielige 
Verniehtungsverfahren hat  der Staat gentigend 
Zeit fiir die gorberei tung der Umstellung ge- 
wonnen. Wenn je tz t  die Umstellung selbst 
zwingende Notwendigkeit geworden ist, glaubt 
man fordern zu diirfen, dab endlich geeignete 
Unterlagen zur Verfiigung gestell t  werden mn 
so mehr, als feststeM, dab der gr613te Teil der 
yore Ausland tibernommenen, ftir andere Klima~ 
nnd Bodenverh/iltnisse und fiir andere Edel= 
sorten gewonnenen Unterlagen f/ir lans nicht 
geeignet ist. 

DaB die bisherigen Unterlagen unseren 
Wtinschen zum grogen Teil nieht entsprechen; 
beweisen die wiederholten Ausffihrungen und 
Meinungsverschiedenheiten bei uns wie in an- 
deren Weirtbaul~indern. 

In Frankreich r/ickt man von den Franco • 
Amerikaner-Kreuzungen immer mehr ab, weil 
sie nicht ganz reblauswiderstandsfiihig sind und 
gibt neuerdings haupts~ichlich den Berlandieri • 
Riparia, Z. T. auch den Berlandieri • Rupestris- 
Kreuzungen den Vorzug. Dieselbe Ansicht wurde 
auf dem Internationalen Weinbaukongrel3 -con 
den Vertretern anderer stidlicher Lfinder be- 
st~itigt. 

Im  ElsaB, wo die klimatischen Verh/iltnisse 
den unseren am meisten ~ihnlich sind, wird heute 
die Kober  5 BB bzw. die Tel. 8 B .bevorzugt, 
.w/ihrend die alten Kreuzungen Rip, • Rup, IOI ~* 
und Rip, • Rup, 33o9 mehr und mehr verschwin- 
den, Oberlin 595 wird so stark v o n d e r  Laus be- 
fallen, dab wurzelechte wie Pfropfanlagen nach 
Io  bis I2 Jahren eingehen. 

Ahnlich liegen die VerNiltnisse auch in der 
Schweiz. 

In 0sterreich seheinen nach den Mitteilungen 
yon Arthold die Franco • Amerikaner doch 
stellenweise, besonders :unter nicht ganz zu- 
sagenden Verh/iltnissen, so stark befallen zu 
werden, dab der Rtickgang ohne weiteres sichtbar 
und durch den Ertragsausfall auch f/ihlbar wird. 

Dom/inenrat MAI)ER hat in den umfangreichen 
Anlagen der hessischen Dom/ine in Bingen beob- 
achtet, d a b  die meisten Unterlagssorten fiir 
unsere n6rdlichen, Verh~iltnisse in ung/ins,tigen 
Frtihjahren nicht die notwendige biologische 
Z~ihigkeit-besitzen und dadurch die Edelrebe 
rnehr oder weniger vergilbt. Lediglich Kober  

Der Ztichter, 5. Jahrg. 

5 B B  und Rip . . •  Rup, Schwarzmann, die 
beiden ftir n6rdlichere Gebiete ursprtinglich aus- 
gew/ihlten Unterlagen, zeichneten sich dabei 
vorteilhaft aus. 

Wie wenig gekI~irt die Unterlagsfragert im 
Weinbau sind, beweisen am besten die auf ,eine 
pers6nliche Rtickfrage gegebenen Mitteilungen 
einiger Fachstellen: 

Wir haben hier (ira Rheingau) allerdings die 
Beobachtung gemacht, dal3 der Riesling auf 5 BB 
h/~ufig durchrieselt, Ob diese Beobachtung ver~ 
allgemeinert werden darf, kann ich auf Grund 
meiner Erfahrungen noch nicht mit Bestiinmtheit 
sagen; Sie wissen ja selbst, dab wir hier noch recht 
im Dunkeln tappen. Mir will es scheinen, als ob 
yor allem auf den kr~ftigen B6den Vorsicht geboten 
sei. Auch die Pflanzweite ist sicher bei der Aus- 
wertung zu berticksichtigen. SO ist es nach meifler 
Ansicht gay nicht ausgeschlossen, dab diese Ver- 
edlungen dort, wo sie hingeh6ren, sich durch gute 
Ertr~ge auszeichnen, wenn die entsprechenden 
KulturmaBnahmen hinzukommen, Als Hemmungs- 
faktoren, wenn ich einmal so sagen darf, vermute 
ich krftftige, n~.hrstoffreiche B6den und zu ge]dnge 
Pflanzweite. Versuchspflailzungen siild ja immer 
W'echsel auf lange Sicht, aber die Versager, die wir 
heute an verschiedenen Often beobachte11, sind 
wohl noch minder ailgenehm als diese Pflanzungeil. 
Ieh m6chte Ihnen deshalb zu einer gewissen Vor- 
sicht raten, das ist, ehrlich gesprochen, eine billige 
Rederei, abet sie ist schon in etwa berechtigt, weil 
wir eben fiber keine Erfahrungen verftigen." 

,,Was die Frage yon Muttergarten anbetrifft, so 
bin ich der Ansicht, dab man in Deutschland an 
und f fir sich ein biBcheI1 forsch angelegt hat; ohne 
.dab man die Eigenschafteil der einzelnen Soften 
.und ihre Affinit~t zu unseren Rebsorten kannte. 
Die Pleite ist schon in einem gewisseil Umfang dal 
'Die im Rheinlaild so hoch gepriesene IOli4 wird 
nun yon allen Seiten zum Verkauf angeboten, man 
kolnmt sogar auf die 595 zurt~ck. Von der 33o9 
rtickt man ab, Di e i43 B wackelt und alle G6tzen 
Stfirzen," 

Nur so ist zu erkl~ren, wa rum in selbst hofI: 
nungslos verseuchten Gemarkungen im Rhein- 
gau die Winzerschaft den :Beschlul3 gefa/3t hat,  
"keine Pfropfreben mehr iu  pflanzen, freilich 
~zum eigenen Nachteil ,  Weil die wurzelechten 
Junganlagen d o c h  scholi bald der Laus zum 
Opfer fallen werden, zUm Nachteil des Staates, 
veeil erneut hohe Untersuchungs- und Entsch~i- 
digungskosten f~illig werden: 

So ist und bleibt die wichtigste und dringend- 
�9 ste Aufgabe der Rebenztiehtung zun~ichst die 
Gewinnung geeigneter Unterlagen, wobei wir 
unsere klimatischen und Bodenverh~iltnisse be- 
sonders im Auge behalten und uns yon den ails- 
l~indischen Erfahrungen, die ftir unsere Verh~ilt- 
nisse nicht immer zutreffen, mehr und mehr 
frei machen mtissen. 

Die ganze Reblausfrage ist nachgerade eine 
Frage der Unterlagen geworden, fiir den ein- 
zetnen wie ftir den Staat .  

18 
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Die Anforderungen, die wir an die Unterlags- 
sorten stellen, unterteile ich der 0bersicht wegen 
neben der Anforderung der Reblauswiderstands- 
I~ihigkeit in : 

I .  die Anforderungen im Muttergarten, 
2. die Anforderungen beim Pfropfen und in 

der Rebsehule und 
3-die Anforderungen im Ertragsweinberg 

selbst. 
I, Die Umstellung ist notwendig geworden, 

um trotz Reblaus noch Weinbau treiben zu 
k6nnen.. Als Haupt/orderung miissell wir daher 
stellen: 

geniigende ReblauswidersIandsfiihigkeit und 
zwar hinsichtlich Blatt- wie Wurzelanfiilligkeit ; 

dartiber hinaus: geniigende Widerstandsffihig- 
keit gegen alle Pilzkiankheiten, 

sp~iten Austrieb und hohe Frostwiderstands- 
f~higkeit, 

leichte und schnelte Bildung yon Nachtrieben 
nach Friihjahrsfr6sten, 

friihzeitige ttolzreife bei hoher Triebkraft, 
aufrechten Wuchs und kurze Internodien. 
Das Vernichtungsverfahren hatte uns reich- 

lich Zeit gelassen, die Biologie der Reblaus und 
ihr Verhalten zu den einzelnen Rebsorten griind- 
lich zu bearbeiten, In langen Untersuchungen 
und entsprechenden Abhandlungen wurden 
daraufhin die Reben in vollimmune, halbimmune 
und stark anf~illige Sorten eingeteilt und mit 
Hilfe der vollimmunen Reben geradezu ein Ver~ 
nichtungsfeldzugsplan gegen die Reblaus auf- 
gestellt. In Wirklichkeit kam es auch hier wieder 
anders. Pl6tzlieh trat neben der bisher festge- 
stellten langrfisseligen auch eine kurzriisselige 
Laus auf und warf durch ihre anders gearteten 
Lebensbedingungen den ganzen Plan fiber den 
Haufen, um'so mehr, als die beiden Reblaus- 
rassen sich anch noeh kreuzen. Wenn auch die 
kurzriisselige Laus noch selten in deutschen 
Seuehengebieten gefultden wurde, so miissen wit 
doch ihr Vorhandensein jetzt schon beim Wieder- 
aufbau in Rechnung stellell, um nicht schlieBlich 
den gleichen aussichtslosen Kampf mit den 
gleich aussichtslosen Mitteln auch gegen diese 
Laus wiederholen zu miissen. 

Das Durcheinander wird um so gr6Ber, als die 
Blattgallenlaus die Bl~ttter gerade der Ameri- 
kanerwildreben bevorzugt, bes. der Berl. • Rip. 
und Berl. X Rup. = Hybriden. SchlieBlich 
wurde in 0sterreich und in Italien festgestellt, 
dab die Reblaus alle Reben, auch alle bekannten 
Wildreben befgllt, wenngleich eine abtrggliche 
Wirkung nicht festzustellen ist, und dab die 
Blattgallenl~tuse Kreuzungen mit Europ~er- 
reben weniger befallen. 

Angesichts der Notwendigkeit der Umstellung 

und im Hinblick auf die Erfahrungen im Ausland 
k6nnen wir langj~ihrige wissenschaftliche Ergeb- 
nisse in diesem Punkte nicht mehr abwarten; 
wir miissen uns damit abfinden, kiinftig Weinbau 
mit der Reblaus zu betreiben, und sonst ffir 
nnsere Verh~ltnisse geeignete Unterlagen an- 
bauell ohne Riicksicht darauf, ob die Laus auf 
ihrell Wurzeln gefunden wird oder nicht. Aus- 
sehlaggebend bleibt nur, ob die Anlagen trotz 
Laus die F~thigkeit besitzen, geniigend hohe und 
genfigend gute Ernten zu liefern. Wir k611nen 
das um so leichter hinnehmen, als unsere klima- 
tischen Verh~iltnisse auch die Entwic!dung der 
Reblaus nicht so begiinstigen wie im Siiden. : 

Die Verletzungen durch Gallenlaus in den 
Muttergiirten sind zwar nicht so schwerwiegend 
wie Wurzelschlidigungen, die Sch~iden zeigeI1 
sich aber besonders dort, wo die Reben der I-Iolz~ 
erzeugung dienen, und dafiir sind doch unsere 
Mutterg~irten vorhanden. Wir werden also aus 
praktischen Erw~igungen und, um der schnelleren 
Weiterverbreitung der Laus nicht Vorschub z~{ 
leisten, gerade in  dieser Hinsicht der Wider2 
standsf~ihigkeit gegen Blattgallen ein beson~ 
deres Augenmerk schenken miissen. 

Als zweites mtissen wir fordern geni~gende 
Widerstands/iihigkeit gegen alle Pilzkrankheiten 
(Peronospora, Oidium, Roten Brenner). Wenn 
auch die reinell Amerikaner gegen Peronospora 
und Oidiumlwiderstandsfiihig genug sind, nicht 
aber alle Franco • Amerikaner, so lassen delri 
Roten Brenner gegentiber die meisten Unter- 
lagen, besonders die Berl. • Rip.-Kreuzungen 
noch viele Wiinsche often. 

In unseren n6rdlichell Breiten haben wir oft 
genug mit den Unbilden der Witterung z~l 
rechnen, d. h. mit Sp~tfr6sten im Friihjahr, mit 
kiihlen Sommern und mit Frtihfr6sten im Herbst; 
Die Unterlagsreben mfissen deshalb geni~gend 
/rostwiderstands/iihig sein, im Falle des Erfrierens 
wieder leicht und schndl austreiben und mtissen 
auch in ungtinstigen Jahren rechtzeitig ausrei/en; 
weil der Erfolg der Pfropfung und der Anlage im 
Weinberg stets mehr oder minder yon tier Ausa 
reife des Holzes abh~ingt. 

DaB hierin wesentliche Unterschiede bestehen, 
daffir einige Beispiele: Rip. • Rup. Schwarz- 
mann hat im Jahre 1928 einen Friihfrost von 
- -  2,8 ~ ohne Nachteil fiberstanden, alle fibrigen 
Unterlagen und Edelsorten waren restlos er- 
froren. 

In Wiltingen kann in diesem Jahre beobachtet 
werden, dab reine Amerikaner besonders Rip. • 
Rup. IOI ~* nach dem Frost im April 1Xngst 
nicht so gut nachtreiben Wie etwa die Franeo • 
Amerikaner-Kreuzung Aramon • Rip. I43b. 

SehlieBlich muB die Untertage geni~gend Trieb~ 
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kraft besitzen und grol3e Mengen Holz liefern und 
soll maglichst aufrechten Wuchs.zeigen, um die 
ersten Arbeiten des Aufbindens ohne nachteilige 
Folgen zu erleichtern und  die Heranzucht des 
Holzes zu verbilligen. Wenig Neigung zur Bil- 
dung yon Geiztrieben wirkt in gleicher Richtung. 
Ebenso sind kurze Internodien erwiinscht, Dinge, 
welche mit aufrechtem Wuchs mehr oder wenigef 
zusammenh~ingen. 

Traubenansatz sollen die Unterlagsreben nicht 
aufweisen, weil dadurch nur die Ausreife des 
Holzes verz6gert und die anfallende Holzmenge 
verringert wurde. HEUCK~aNN schl/igt darum 
mit Recht vor, yon traubentragenden Formen 
die Oescheine zu entfernen. 

2. Der wirtschaftliche Erfolg der eigentlichen 
P/rop/ung wird durch den Hundertsatz der ge- 
lungenen Pfropfungen stark beeinflugt, ebenso 
von den etwa erforderliehen Vorarbeiten. In 
dieser I-Iinsicht miissell wir deshalb fordern: 

gute Veredlungsaffinit~tt mit unseren Edel- 
soften, 

gute Fehlerverwachsungskraft, 
gute Vernarbung mit dem Edelreis, 
leichte, gute und schnelle Wurzelbildung in 

der Rebschule, 
Iriihe H01zreife des Edelreistriebes. 
Es ist eine alte Erfahrung, dab einzelne Edel- 

sorten, und zwar gerade unsere Hauptsorten " 
Riesling und Silvaner, nicht mit allen Unter- 
]agss0rten sich gleich gut veredeln lassen. Des- 
halb sind neue Sorten sofort auf ihre Geeignet- 
belt in dieser Hinsicht in groBem Umfange zu 
prtifen. VMleieht steht damit in Zusamrnenhang 
die Vorbereitung der Unterlagen. Wir wissen, 
dab z. B. bei Berl. • Rip.-Unterlagen die Ver- 
wachsungserfolge wesentlich h6her sind, wenn 
die Unterlagen vor der Pfropfung einige Tage 
ins Wasser gestellt werden. Eine derartige Vor- 
bereitung verursacht aber Kosten fiir Material 
und Mehrarbeit. 

Die Lebensdauer der Pfropfrebe Wird innerhalb 
der durch die Affinit~t bedingten Grenze durch 
die Fehler der Vernarbung stark beeinflul3t. Die 
Entwicklung der hierdurch verursachten Krank- 
heiten steht wieder mit der Fehlerverwachsungs- 
kraft der Unterlage im Zusammenhang, denn 
trotz groBer Verwachsungsfehler k6nnen gute 
und dauerhafte Pfropfreben bei groBer Fehler- 
verwachsungskraft erzielt werden, im anderen 
Falle aber k6nnen schon kleine Fehler grol3e 
Ausf~ille zur Folge haben. Als zwei Gegensfitze 
nenne ich nur die Sorten Mourv. X Rup. 12o2 
einerseits, Rip. • Rup. IOI ~4 und Rip. • Rup. 
33o 9 andererseits. 

Die Rebschulerfolge sind bei Unterlagssorten 

mit leichter Wurzdbildung stets h6her als bei 
solchen mit schlechter Wurzelbildung. 

SchlieBlich muB die Unterlage die Ausre@ des 
einj~hrigen Edelreis, Triebes nach M6glichkeit 
beschleunigen, damit im Falle Yon Frtih- und 
Winterfr6sten Ausf~ille dutch Frostsch~iden ver- 
mieden werden. 

Vielleicht bieten die Saugkraftmessungen zu- 
sammen mit der Welkegrenze bier eine M6glich- 
keit, schon sehr bald klar zu sehen. UNTER- 
REINER hat nach einer Ver6ffentlichung in den 
F0rtschritten derLandwirtsehaft festgestellt, dab 
die Affinit~it zwischen Unterlage und Edelreis 
um so besser ist, je geringer der Unterschied in 
der Saugkraft zwischen Unterlage und Edelreis 
ist. Qualit~it, Quantit~it und Fruehtreife sollen 
mit erh6hter Welksgrenze parallel geken. 

3. Der wirtschaftliche Erfolg der notwendig 
gewordenen Umstellung aber ist in .allererster 
Linie abh~ilfgig yon der Entwicklnng der P/rop/- 
reben im Weinberg seIbst. Deshalb miissen die 
Forderungen in dieser Hinsicht zu allern~ichst 
Beriicksichtigung finden, um so mehr, als Naeh~ 
pflanzungen in Pfropfweinbergen wesentiich 
schwieriger und kostspieligersind als in wurzel- 
echten Anlagen. 

Deshalb miissen wir in dieser Hinsicht fordern: 
gute biologische Z~ihigkeit, 
gute Stockaffinit~it, 
gute Adaption fiir unsere Bodenverh~iltnisse, 
guten physiologischen und biologischen Einflul3 

auf das Edelreis. 
Voraussetzung tiir den Erfolg einer Anlage 

mit Pfropfreben ist zweifellos die Giite der Ver- 
edlung selbst. Andererseits kann der Erfolg 
selbst bei Verwendung einwandfreier Reben 
durch ungfinstige Witterung besonders zur Zeit 
der Anpflanzung und den folgenden Wochen 
sehr in Frage gestellt sein. Eine gute Unterlags- 
sorte muB deshalb fiir unsere Verhiiltnisse eine 
gute biologische Ziihigkeit besitzen, d.h. gute 
Vegetationskraft und eine auch unter ungtinsti- 
gen Verh~ltnissen gut standhaltende WurzeI- 
entwieklung. Dabei ist die Leichtigkeit der 
Wurzelbildung keineswegs dieselbe Eigenschaft 
wie die Widerstandskraft der schon entwickelten 
Wurzel gegen ungiinstige Verh~iltnisse. Erstere 
ist wichtig in der Rebschule und bei wurzeleehter 
Pflanzung, letztere bei der Anlage yon Ertrags- 
weinbergen, besonders in unseren trockenen, 
steinigen Lagen. 

Mit dieser ungest6rten Wurzelentwicklung 
und der Leiehtigkeit der Wurzelbildung steht 
in engem Zusammenhang der Wuchs des Edel- 
reises und die friihzeitige Laubentwicklung, und 
damit die friihere oder spfitere Ertragsf~ihigkeit. 

Nicht minder wichtig ist die sogenannte 
18" 



219. D~ct~ER: Zuchtziele ftir Rebenunterlagen. Per zacbter 

Stock-A/finiti~t der Unterlage, d.h. die Dauer- 
haftigkeit der Pfropfrebe. Dieses Ziel wird er~ 
reich,/ durch eine vollkommene NarbenbiMung. 
Durch die Callusbildung werden bekanntlich die 
kranken oder abgestorbenen Bestandteile der 
Unterlage und des Edelreises iiberwuchert, d. h. 
verheilt. An schlecht verwachsenen Veredlungs- 
stellen entsteht an der Narbe eine Stoffwuche- 
rung. Nhnliche Stoffwucherungen entstehen an 
der Veredlungsstelle auch dann, wenn die N~hr- 
stoffzufuhr yon der Unterlage her verschieden 
ist yon der N~hrstoffaufarbeitung im Edelreis 
und umgekehrt. Jedenfalls steht lest, dab alle 
Pfropfreben mit starken derartigen Wuche- 
rungen (ich erinnere hierbei an die Solonis- 
Veredlungen) trotz guter Verwachsung zeitig 
eingehen. Umgekehrt weisen die glatt vernarb- 
ten Rupestrisveredlungen die liingste Lebens- 
dauer auf. 

Von gleicher Bewertung ist die Adaption der 
Unterlagen, d.h. die Anpassungsf~ihigkeit der 
Unterlagswurzeln an die gegebenen Bodenver- 
h~Utnisse und die Vertr~glichkeit mit den Kalk- 
u n d  Feuchtigkeitsverh~iltnissen der verschie- 
denen 13odenarten in den einzelnen Jahrg~ingen. 
Dabei ist grunds~tzlich zu beachten, dab Pfropf- 
reben wesentlich empfindlicher sind als im un- 
gepfropften Zustand, und dab unsere bisherigen 
Unterlagssorten besonders hohe Anforderungen 
an die gfinstige Gestaltung der bi01ogischgn 
Vorg~nge im Boden und an die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften des Bodens selbst 
stellem Mi~ Riicksicht auI die groBe Verschie- 
denartigkeit unserer Weinbergsb6den oft inner- 
halb der gleichen Gemarkung miissen wit in 
dieser Hinsicht Unterlagen von grof3er Streu- 
bre~te haben, danfit nicht ffir jeden Boden und 
jede Lage zuguterIetzt ein eigener Muttergarten 
unterhalten: werden mug, :Bei solchen Soften 
wfirde die Wirtschaftlichkei~ von vornherein 
sehr in" Frage gestellt seim 

Die Anspriiche an den Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens sind deshalb kaum von Wichtigkeit, 
weil der Feuchtigkeitsgehalt unserer Weinbergs- 
b6den meist mit anderen Eigenschaften, d.h.  
mit dem Gehalt an Feinerde und N~ihrstoffen 
in Verbindung steht. Trockene B6den sind iri 
der Hauptsache mehr locker und n~ihrstoffarm, 
feuchte B6den bindiger und n~ihrstoffreich. Das 
N~hrstoffbediirfnis der Unterlagssorten ist 
grundverschieden; wir miissen danach trachten, 
Unterlagen ausfindig zu machen, welctie fiir ge- 
gebene Verh~iltnisse die geringsten Ansprtiche 
an den N~ihrstoffgehalt des Bodens stellen. 
Sieherlich h~ngt die oberirdische Entwicklung 
des Edelreises mit der Entwicklung der Wurzeln 
im Boden zusammen. Die Wurzeln werden sich 

dort am besten entwickeln, wo sie die giinstigsten 
Bedingungen vorfinden. Wir ben6tigen bier vor 
allem Sorten, welche auch unter ungtinstigeren 
Bedingungen in unseren n6rdlichen Gebieten 
nicht allzuhohe Anforderungen, vor allem an die 
Bodenwfirme, stellen. 

Von gr613erer Bedeutung in dieser Hinsicht 
ist die Kalkempfindlichkeit. 

Die Unterlage ist gegen Kalkgehalt um so 
empfindlieher, je weniger gfinstig die iibrigen 
Entwicklungsbedingungen sind, besonders in 
nassen Friihjahren zeigt sich diese Empfindlieh- 
keit oft so stark, dab Ausf~ille bisher nicht zu 
vermeiden waren. 

SchlieBlich darf als letzter wichtiger Punkt 
der physiologische und biologische Ein/lufl der 
Unterlage auf das Edelreis, d. h. auf alle Lebens- 
~uBerungen, wie Entwicklung, Fruchtansatz, 
Bliite und Reife yon Holz und Trauben, nicht 
unberiicksichtigt bleiben. 

Der wirtschaftliche Wert einer Pfropfanlage 
ist bedingt in erster Linle durct~ die Lebensdauer 
und die Lebenskraft der Weinst6cke; beide sind 
aussehlieBlich abh~nglg yon der Reifezeit der 
Unterlage, weil die Unterlage eine Verl~ngerung 
der Vegetationszeit stets auf das Edelreis fiber- 
tr~gt. Deshalb sind sp~itreifende Sorten ftir 
unsere n6rdlichen Weinbaugebiete wegen der 
Frostgefahr ffir unausgereiftes Tragholz im 
Herbst und Winter unter allen Umst~inden un- 
geeignet, und das um so mehr, als sich die Sp~it- 
reife auch auf die ausgebildete Frucht, die 
Traube, iibertriigt und wir in der Hauptsache 
der Gewinnung yon Qualit~itsweinen ein beson- 
deres Augenmerk schenken miissen. Dieselbe 
Anforderung mtissen Wlr an die Lebensdauer der 
Anlage stellen im Hinblick auf die hohen Anlage- 
kosten und die j eweili~en Ertragsausfalljahre vor 
und nach der Neupfl~tnzung. 

Der FrCihrei/e der Unterlage kSnnen wir mit 
RCicksicht au/ den A~t/all an geeignetem Unter- 
lagsholz, mit RCicksicht au/ den Er[olg beim 
P/rop/en und in der Rebschule und ganz besonders 
mit Riicksicht au/ dee Ertrag und die Gi~te der 
Ernte nicht genug Bea~htung schenken um so mehr, 
als u. U, die Ernte mehrerer Jahre und der Ersatz 
der ganzen P/lanzung davon abhiingen kann. 

Ebenso wird durch die Unterlage wesentlich 
beeintluBt die Wuchs~m/t des Edelreises. Da von 
der Zahl der angeschnittenen Augen stets die 
Erntemenge abhiingig ist und schlieBlich wfich- 
sige Sorten auch friiher in Ertrag kommen, so 
sind nur solche Soften erwfinscht. 

Damit im Zusammenhang steht BlCitenbildung 
und Fruchtansatz. Wir brauchen Unterlagen, 
welche die Bliitenbildung f6rdern und nicht 
hemmen, und wit brauchen Unterlagen, welehe 
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trotz guter Wtichsigkeit den guten Fruchtansatz 
begtinstigen and nicht die Neigung zum Durch- 
rieseln, besonders bei schlechtem B1/itewetter, 
erh6hen. In dieser Hinsicht lassen gerade die 
zur Zeit sonst gesch/itzten Unterlagen noch sehr 
viele Wfinsche often. 

Die Klima- und Bodenverh~tltnisse ftir unseren 
Weinbau miissen wit als gegeben hinnehmen. 
Unsere Aufgabe ist es, dafiir geeignete Unter- 
lagen heranzuziichten und nicht fiir bereits vor- 
handene Unterlagen die giinstigsten Vorbe- 

dingungen zu suchen oder gar zu schaffen, Wir 
brauchen Unterlagen mit frtiher Hohreife  bei 
guter Holzentwicklung und trotzdem reichem 
Ertrag, ein hoher, aber nicht unerftillbarer 
Wunseh. Dann werden die Weinbauern bald 
gewillt sein, auch ohne Reblausgefahr die not- 
wendig gewordene Umstellung aus rein wirt- 
schaftlichen Erwigungen yon sich aus vorzu- 
nehmem Nur so kann die Reblausfrage f/Jr die 
ngchste Zukunft zum Wohle unserer Winzer 
aber auch zum Vorteil des Staates gelbst werden. 

(Aus dem Institut fiir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung der Landwirtschaftlichen Hochschule 
in Ankara.) 

Das ,,Leica"-Kleinbildverfahren im Dienste des Ziichters. 
Vozl F, Chrtstiansen-Wentger.  

Im ersten Heft  dieses Jahrganges erschien eia 
Artikel: ,,Beitr~ge zur Lichtbildtectlnik des 
Pflanzenztichters% den ich zum Teil erg~inzen 
und dem ich zum Teil widersprechen mbchte, 
CREBERT schreibt darin: ,,Der Verwendung von 
Kleinbildapparaten mbchte ich im Zuchtgarten, 
wenn diese zur Zeit auch sehr modern sind, nicht 
das Wort reden." 

Ich m6chte sagen, dab der Photographie dutch 
die Kleinbildapparate mit erstklassiger Optik 
ganz neue Mbglichkeiten erbffnet sind. Die 
Frage ist nur, sind diese ftir den Ziichter aus- 
zunutzen? 

Bei dieser Erbrterung beschrinke ich reich 
auf die Leica und zwar aus folgenden Griinden : 
I. Die Optik einer guten Kleinkamera muB 
h6chsten Anforderungen geniigen. Das Elmar 
yon Leitz ist ein solches erstklassiges Objektiv. 
2. Zur erfolgreichen Durchftihrung der Klein- 
bildphotographie gehbrt eine vollst~indige Aus- 
riistung, bei der alle Teile aufeinander abgepagt 
sein miissen. Diese Forderung ist von Leitz ftir 
die Leica und ihr Zubeh6r in hbchstem MaBe 
erfiillt. Die Leica stellt heute einschliel31ich 
ihrer Zusatzapparate (Vergrbgerungsapparat, 
Reproduktionsvorrichtung, Vorsatzlinsen, Ob- 
jektive verschiedener Brennweiten, Gelbscheiben 
Stereovorsatz und Betrachtungsapparat) eine 
aufeinander abgestimmte and vollst~indige 
Photoeinrichtung dar, die noch durch einen aus- 
gezeichneten Projektionsapparat erg~inzt wird. 

Der schwerwiegendste Einwand, der gegen das 
Kleinaufnahmeverfahren erhoben wird, ist der, 
dab die sp~itere Vergrbl3erung nicht scharf genug 
sei oder anders ausgedrtickt, dab die Aufl6sungs- 
f~ihigkeit der Aufnahmeoptik nicht ausreiche; 
um f/Jr den Ziichter wichtige Einzelheiten noch 
abzubilden. Wtirde das tats~ichlich zutreffen, 
so w//re fiber die Verwendung der Leica im Zucht- 

betriebe nicht zu diskutieren, sie k~me nicht 
in Betracht. 

Dal3 dieser Vorwurf nicht berechtigt ist, mbge 
die Aufnahme I belegen. Sie stellt einen Angora: 
Ziegenbock dar, dessen lockiges Fell gut 
durchgezeichnet ist, Weitere Beispiele geben die 
iibrigen Abbildungen. Sie kbnnten durch Auf~ 

Abb. ~:. Guter Angoraboek mit feiner Wolle. 

nahmen aus anderen Gebieten beliebig vermehrt 
werden. 

Die Leica dtirffe den Ansprfichen, die der 
Ziichter in bezug auf Abbildungsffihigkeit an 
einen photographischen Apparat stellen muB, 
vollkommen gentigen. Voraussetzung ist natiir~ 
tich erstklassiges Aufnahmematerial, Feinkorn- 
film mit Feinkornentwickler. 

Fiir den photographischen Apparat gilt das 
gleiche wie ftir jedes andere technische Hilfs- 
mittel: Das ist das geeignetste, das einfach zu 
handhaben ist, bei geringen Kosten eine grol3e 
Arbeitsleistung ermbglicht und dabei eine dem 
speziellen Zweck entsprechende Genauigkeit 


