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(Aus der Abteilung ffir Rebenzfichtung des Instituts bei Pflanzenzfichtung, Leningrad.) 

I n z u c h t  und  Heteros i s  bei der Rebe.  
V o n  _A_. M. lgegr*al, 

Inzucht der Rebe, d. h. Selbstbestfiubung von 
Rebensorten ist bis heute weder ffir wirtschaft- 
liche Zwecke noch fiir Zfichtungszwecke ange- 
wendet worden. Obgleich ill einigen F/illen unter 
natfirlichen Bedingungen Selbstbest~iubung er- 
folgen kann, hat  nattirliche Inzucht in der Evo- 
lution der Rebe wohl kaum eine besondere Rolle 
spielen k6nnen, da kultivierte hermaphroditische 
Sorten gew6hnlieh nicht durch Samen ver- 
mehrt werden und wilde Formen zweih/iusig sind. 

In neuerer Zeit findetInzucht dannAnwendung, 
wenn die genetische Natur einer Sorte unter- 
sucht werden soll, wenn neue Sorten oder eine 
zweite Bastardgeneration gezogen werden sollen. 

Die bereits vorhandenen Daten erlauben es, 
sich die Wirkung yon Selbstung und Kreuzung 
bei der Rebe in bezug auf Keimung der Samen, 
Entwicklung und Charakter der S~imlinge vor- 
zustellen. 

In der Literatur gibt es Angaben, welche 
darauf hinweisen, dab die K e i m / a h i g k e i t  yon 
Rebensamen nach Selbstung niedriger ist, als 
nach Kreuzung. So gibt STEINGRUBER 1925 
folgende Zahlen all: 

T a b e l l e  1 (nach S t e i n g r u b e r ) .  

IKeimffihigkeit 
yon 1Rebensamen in % 

1922 1923 1934 1929 

Selbstbestfiubung . . . .  9,2 18,o 4,9 52,5 

Kreuzung . . . . . . . . . . .  27, 9 4 0 , 6  35 ,9  72,0 

ZIEGLER (19331 beobachtete 44 % bei Bastard- 
und 19% bei Inzuchtsamen. DALMASSO (1934) 
erhielt 38,71% bei Selbstbest~ubung (2541 
Sanlen) und 52,33 % bei Fremdbest/iubung usw. 
Autor erhielt folgende Resultate: (Tab. 2.) 

Sonst stimmen im allgemeinen unsere An- 
gaben mit denen anderer Autoren fiber niedrige 
Keimf~ihigkeit yon Inzuchtsamen :fiberein; je- 
doch zeigt die Tabelle, dab letztere bei verschie- 
denen Sorten bedeutend variiert und bei einigen 
auch hSher sein kann, als nach Kreuzung. Sonst 
sind ZIEGLER und STEINGRUBER mit ihren zu 
kategorischen Schlul3folgerungen im Unrecht. 
Zu beachten ist, dab in unseren Versuchen 
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Tabelle 2. 
Ke imf /~h igke i t  yon  Samen bei S e l b s t u n g  
n n d  K r e u z u n g  in d e n  J a h r e n  1929--193 ~ . 

Sorten 

S e l b s t u n g  
i. Alvarnes . . . . . . . . .  
2. Plavaj . . . . . . . . .  i.. 
3. Koptschak . . . . . . .  
4. CabernetSauvignon 
5- Rka-Ziteli . . . . . . . .  
6. Aligot6 . . . . . . . . . . .  
7. andere V. viniJera . 

8. ]3astarde yon V. 
vjni fera  F 1 . . . . .  

9. Artbastarde F1, .. 
io. Mourv6dre X ru- 

pestris  12o2 F~. 
Oberlin 609 F~ ...  
Oberlin 605 F 2 .. .  

i i. Rfickkreuzung . . . .  

1929 
Anzahl 0/o Kei- 
�9 Samen mung 

4734 28,9 
2000 70,O 
1859 25,2 
2362 4o,I 
15o5 76,7 
1378 34,2 
5517 51,o 

M~42 ,6% 

1429 55,2 

6822 70,4 
5452 43,1 
3112 79,7 

193 ~ 
Anzahl ~ Kei- 

d. Samen mung 

500 33,6 
1145 7I,O 
154o 17,5 
132 25,6 
865 71,3 

145o 18,3 
4060 25 

M ~ 3 3 , o %  

873 57,7 
662 38,8 

94 ~ 60,0 
E27oo 7o,1 
13oo 71;4 
821 59,o 

Selbstbest/iubung von F1-Bastarden eine bessere 
Keimf~ihigkeit ergab als Kreuzung. 

Was die W a c h s t u m s / i i h i g k e i t  anbelangt, so gibt 
es Angaben, dab diese bei S~imlingen aus Inzucht 
schw~icher ist als nach Kreuzung (HEDRICK und 
ANTHONY 1915, WELLINGTON 1921 , ZWEIGELT, 
STUMMER und FRIMMEL, HI:S~ELD 1932 U. a.). 
ZIEGLER (1933) ftihrt folgende Angaben an: 

I Nach Nach 
W a c h s t u m  Kreuzung Inzucht 

% % 

Stark. Wachstum d: S/~mlinge [ 64 32 
I 

Mittleres . . . . . .  I 29 47 
Schwaches . . . . . .  7 21 

SEELIGER (1929) kommt zu einer entgegen- 
gesetzten SchluBfolgerung, jedoch an einem 
kleinen Material. Er verneint jegliche Depression 
sowohl bei Inzucht europfiischer Sorten wie nach 
Selbstbest/iubung yon F1-Bastarden. HUSFELD 
(1933) beobachtete keinerlei Unterschiede im 
Wachstum der S~imlinge aus der Inzucht der 
Sorte Sylvaner und beim Bastard Sylvaner 
• Rupestris. 

Unsere Beobachtungen an ungef/ihr 300o S/im- 
11 
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lingen, die durch Inzucht yon europ~iischen Sor- 
ten in Odessa und in Tarnau (Mittelasien) ge- 
zogen worden sind, zeigen im allgemeinen tin 
Fehlen irgendwelcher scharfen Unterschiede zwi- 
schen Wachstum der Inzucht- und Bastard- 
sSanlinge von V. vini/era; aber es gibt auch einige 
Ausnahmen yon dieser Regel, die weiter unten 
besprochen werden sollen. Bei interspezifischen 
Bastarden beobachtet man h~iufig Heterosis in 
bezug auf die Dimensionen der Pflanzen. Der 
Vergleich von Bastard- mit InzuchtsS_mlingen 
innerhalb der Spezies spricht dagegen zugunsten 
letzterer. Es handelt sich abet in diesem Falle 
nicht um Depression infolge der Inzucht, sondern 
um Verstiirkung des Wuchses infolge der inter- 
spezifischen Bastardierung. Die Erscheinung 
der Heterosis bei Artbastarden der Rebe ist seit 
langer Zeit bekannt und wird bei der Ziichtung 
yon Unterlagen ausgenutzt. So lesen wir schon 
bei VIALA (I910): ,,C'est presqu'un principe en 
viticulture que lorsqu'on croise deux vignes 
appartenant ~ deux esp~ces diff6rentes, les 
hybrides, qui en en proviennent ont une vigueur 
in6s grande, sup6rieure ~ la moyenne du p&re et 
de la m~re, et souvent sup6rieure ~ celle des plus 
vigoureux d'entre eux. Les hybrides de vari6t6s, 
les hybrides de plantes franCaises entre eux, par 
exemple, sont, au contraire, ch6tifs et se d6ve- 
loppent lentement." 

COUDERC beobachtete eine besondere Waehs- 
tumsenergie der Bastarde zwischen den Arten 
V. ri paria, V. candicans, V. aestivalis, V. labr usca, 
V. rupestris und V. vini/era. Interessant ist es, 
dab sich diese bei doppelten und sogar dreifachen 
Bastarden konstant h~ilt und nur bei vierfachen 
und komplexen Bastarden wieder zur Norm 
zuriickkehrt. 

In der zweiten Bastardgeneration und bei 
Selbstbest~iubung komplexer Bastarde beob- 
achtet man manchmal eine allgemeine Depressi- 
on in der Entwicklung durch Ausspaltung re- 
cessiver Formen: besonders anschaulich kann 
man den Unterschied im Wachstum der F 1- und 
F~-Bastarde auf einer alten Siimlingsparzelle in 
Odessa beobachten, wo die erste Generation 
allj~ihrlich ein ausgezeichnetes Wachstum auf- 
weist, w~thrend Inzucht komplexer Bastarde 
(CoNDERC 106--4, 106--41 und SEIBEL I000) 
einen 2--3 Mal schw~icheren Wuchs zur Folge 
hatte;  vide Sfimlinge stellten Zwergpflanzen und 
Monstrosit~iten dar und nur wenige erreichten 
eine normale Entwicklung. 

Eine ~ihnliche Erscheinung beobachteten wir 
auf einer Parzelle mit Bastarden sp~iterer Kreu- 
zungen. So z .B.  entwickelten sich Bastarde 
mittelasiatischer Sorten mit V. amurensisRueE, 

desgleichen Hamburger Muskat • Rupestris 
I)V LOT, Aligotd • Arizonica u.a.,  besser als F 2- 
Mourvddre X Rupestris 12o2. Massenztichtung 
von F~-Siimlingen der BastardeMourv~dre • RU- 
pestris 12o2, Riparia • Gamay OBERLIN 595, 
Roter Gutedel X Rupestris (ColJI). 44Ol) ge- 
statteten festzustellen, dab bei geringer allge- 
meiner Depression Zwergpflanzen wie vSllig 
normale, gut entwickelte S~tmlinge heraus- 
spalten, wobei verschiedene Kombinationen ein 
verschiedenes Verhalten aufweisen. 

Die allgemeine Depression interspezifiseher 
F2-Bastarde der Rebe ist bei der Ziichtung due  
stSrende Erscheinung. BaUR (1922) hat darauf 
hingewiesen, dab man der Wirkung der De- 
pression ausweichen kann, wenn man stat t  In- 
zucht Kreuzungen verschiedener F1-Sgmlinge 
einer und derselben Kombination ausfiihrt. Solch 
eine Methode empfiehlt auch ZIEGLER (I933), 
welcher iiberhaupt gegen Inzucht bei der Reben- 
selektion ist. Dieser Autor ist gegen Arbeit mit 
F 2- und Fa-Bastarden und empfiehlt stat t  desserL 
Kreuzung von Bastarden (Europ. • Amer.) X 
(Europ. X Amer.). Laut  ZIEGLER spricht gegen 
Inzucht auch das sprite Fruchttragen der S~im- 
linge und deren niedrige Ernteertr~ige. In seinen 
Versuchen fruchteten die S~mlinge in den 
Jahren 1928--1931 in der unten angefiihrten 
HShe: 

Sylvaner • Riesling . 
Riesling • S vlvaner . 
Riesling (Selbstbe- 

staubung . . . . . . . . . .  
Sylvaner (Selbstbe- 

stgubung . . . . . . . . . .  

19281 1929 193 o 1931 
% % % % 

2 2  

IO 

5 

5 

56 
34 

IO 

5 
1 Im 5. Jahre nach der Aussaat. 

56 
50 

IO 

85 
70 

60 

Die Zahlen, welche wir gegenw~rtig besitzen,. 
sprechen in einem gewissen MaBe gegen diese 
Behauptungen. Unter den Bastard- und In- 
zuchtsS_mlingen (ungefiihr 20oo St.), welche I93z 
in Tarnau ausgesetzt waren und 1933 ausge- 
pflanzt, trugen 1934 einzelne St6cke Trauben 
an Geizen und zwar 7 Bastard- und 2 Inzucht- 
siimlinge yon Riesling und Aligotd. 

1935 begannen weitere S~mlinge dieser Par- 
zelle zu fruchten, wobei sieh dasselbe Bild 
wiederholte: bestimmte Bastard- und Inzucht- 
kombinationen begannen friiher zu bliihen, - 
w~hrend in anderen Kombinationen iiberhaupt 
kein einziger S~imling bliihte. So z .B.  bliihte 
kein einziger unter 295 gut entwickelten 
Bastarden Tscharas X Hamburger Muskat; des- 
gleichen Tscharas X schwarzer Muskatdler (IIZ 
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S~mlinge). Von 72 Bastards~mlingen Olivette 
(weil3) • Ungar. Muskat blfihteten 1935 
I8 Pfianzen und yon 56 S~mlingen Taschly • 
Muskat Gutedel blfihten 13. ~hnliches beob- 
achteten wit bei Inzucht. Es blfihten S~mlinge 
aus der Inzucht yon Aligotd und Riesling und es 
blfihten keine vom UngarischenMuskat, Hussaine 
u .a .  Diese Beobachtungen gestatten die Fest- 
stellung der groBen Bedeutung, welche der Geno- 
typus der geselbsteten oder gekreuzten Sorten 
auf den Beginn tier Blfihperiode der S~mlinge 
ausfibt. 

Die interspezifischen F2-Bastarde, welche 
durch Selbstbest~ubung aus F 1 erhalten worden 
waren, blfihten tells im 4- Jahre und 
vollst~ndig im 5-~7.  Jahre, wobei 
in Mittelasien und Odessa unsere 
S~mlinge zum erstenmal (m~nn- 
liche Formen) im 3. Jahre blfihten. 
Die interspezifischen F1-Bastarde 
blfihten in Odessa desgleichen in 
ihrem 4.--5. Lebensjahre. Somit 
mfissen die Schlul3folgerungen 
ZIEGLERS berichtigt werden: Bei 
Inzucht der Rebe kann das Frucht- 
tragen gehemmt werden, aber nicht 
immer. Bei in t r a -wie  bei inter- 
spezifischen Kreuzungen, ebenso wie 
bei Inzucht jeder Sorte mul3 jede 
Kombination individuell betrachtet  
werden, es k6nnen keine allgemein 
gfiltigen Regeln aufgestellt werden. 

Was die Fertilit~t yon Inzucht- oder Bastard- 
s~mlingen der Rebe anbelangt, so gibt es keinerlei 
Angaben, ausgenommen diejenigen von ZIEGLER 
(I933) fiber die geringere Fertilit~t von Inzucht- 
im Vergleich mit Bastards~mlingen. Gew6hn- 
lich ergibt Inzucht der Sorten von V. vini/era, 
ihrem allgemeinen Habitus nach, normale 
Pfianzen, welche in einzelnen Merkmalen va- 
riieren, sich aber im allgeineinen dem Typus der 
Ausgangsform n~hern. So erhielt B~ONXER 
beim Heranziehen von Reben aus Samen stets 
Pflanzen vom Habitus der Muttersorte. Ahn- 
liche Resultate erhielten v. KERNER U. WIEHER. 
Andererseits sehreibt CHARLES D A R W I N ,  dab bei 
Vermehrung mit Samen die Reben ihre Eigen- 
schaften bedeutend ~ndern, was daraus zu er- 
sehen ist, dab sieh die Anzahl der Rebenvarie- 
t~ten im Vergleich zu derselben in den ersten 
historischen Zahlen, die wir besitzen, stark ver- 
mehrt hat. Weiter lesen wir bei DARWIN, dab 
VANMONS eine grol3e Anzahl yon Variet~ten aus 
Samen eines Rebenstockes gewonnen hat ; 
letzterer war v611ig isoliert yon anderen und 
infolgedessen konnte keinerlei Kreuzung statt- 

gefunden haben. Die erhaltenen S~mlinge waren 
vielen Soften identisch und unterschieden sich 
untereinander beinahe in allen Merkmalen - -  in 
Beeren und Bl~ttern. Ebensolche Resultate 
haben auch wir an einer Reihe yon Soften er- 
halten und zwar in Odessa bei Inzucht yon 
Plavay, weil3er Gutedel, geschlitzter Gutedel, 
Rka-Ziteli, Koptschak u.a . ,  in Mittelasien 
(Taschkent) bei Inzucht von Oporto a. d. Krim, 
Vermentino, Muskat aus Alexandrien, Ungari- 
scher Muskat u. a. Einige der genannten Sorten 
standen trotz des Variierens yon einzelnen S~m- 
lingen dem Elterntypus im ganzen sehr nahe. 
So z. B. ergibt der geschlitzte Gutedel bei In- 

Abb. I.  x. Blatt  der Sorte Aligot6. 2. Blatt  des geschlitzten Gutedels. i. Inzucht- 
sS.mling. F 1 Bastard vorx Aligot6 X geschlitzter GutedeI. 

zucht ausschlieBlich Formen mit tief gespaltenen 
Bl~ittern (Abb. I). Die InzuehtsS~mlinge yon 
Rka-Ziteli ergaben den fiir diese Sorten charak- 
teristischen vertikalen Wachstumtypas mit 
ganz gezfihnten B1/ittern. Ziemlich gleich- 
f6rmig und der Mutterform/ihnlich in bezug auf 
Blattform und F/irbung der Spitzen der Triebe 
sind die S/imlinge aus der Inzucht vom ungari- 
schen Muskat usw. 

Die zweite Gruppe der Inzuchts~imlinge yon 
europ~iischen Sorten unterscheidet sich yon er- 
sterer dadurch, dab hier, neben normalen derAus- 
gangsform nahestehenden S~mlingen - -  abwei- 
chende Typen ausspalten. So spalten bei Inzucht 
von Aligot6 2 Typen normaler Pflanzen heraus: 

I. solche mit dunke!grfiner, leicht bl~ulicher 
Blattf~rbung, mit roter Kante am Blattrande, 
mit gez~hnten Bl~ttern und roten Adern, und 

II. solche mit hellgrfiner F~rbung der BlOtter 
und Adern und rundlichen Z~hnen. 

In Odessa erhielten wir 116o Pflanzen vom 
ersten und 163 yore zweiten Typus. Im ganzen 
n~hern sieh die normalen Pflanzen dem Typus 
Aligot6 und variieren in der Form des Blattes. 

11" 
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Neben diesen normalen Pflanzen treten yon den 
ersten Entwicklungsstadien an verschiedene Ab- 
normit~ten auf: I. Einklemmen der Kotyle- 
donen durch die Samenhaut; 2. dreifache und 
vierfache Kotyledonen ; 3. Marmorbl~ittrigkeit; 
4. Buntbl~ttrigkeit. 

]gin ~ihnliches Bild gibt die Sorte Riesling. 
In Mittelasien erhielten wir unter 2o Siimlingen 
4 buntbl~ittrige, 3 zwergige, 3 abweichende und 
IO der Mutterform ~ihnliche. Bei Inzucht der 

Abb. 2. Oben links, normales Blatt  der Sorte Hussaine. Die fibrigen 
Bl~itter stammen yon Inzuchts~irnlingen derselben Sorte. 

Sorte Alvarna in Odessa konnte man das Aus- 
spalten einer grogen Anzahl von Albinos and 
buntblKttrigen Formen und solche mit dreifachen 
Kotyledonen beobachten. Die iibrigen normalen 
Pflanzen waren in ihrem Typu;  ziemlieh ~hnlich. 

i934 und I935 haben wir weitere Versuche 
fiber Inzucht yon hermaphroditischen Sorten 
der Rebe aufgestellt. Diese Sorten galten als 
einheimisch ffir verschiedene geographische Ge- 
biete Europas und Asiens. Unser Ziel war, eine 
genetische Klassifikation der Soften zu geben 
und die Bedeutung der Inzucht sis Methode bei 
der Rebenzfichtung aufzukliiren. Samen, welche 
durch Selbstbest~ubung von 89 Sorten der 
Krim und Mittelasien gewonnen waren, warden 

I935 aM der mittelasiatischen Versuchsstation 
Tarnau ausgesgt. Die Beobachtungen an 
diesem Material ergaben folgende Resultate: 
7 Soften keimten fiberhaupt nicht, bei einer 
Sorte Gzyl Mamidon keimten 19 Pfianzen aus 
i2o8 Samen. Diese Pflanzen stellten unent- 
wickelte Zwerge und verschiedene Monstrosi- 
t{iten dar. Bei 38 Sorten war die Keimf{ihigkeit 
unter x %. Gr6gtenteils spalteten sie nur schwach 
auf und die S~imlinge waren normal entwickelt. 
34 Sorten zeigten eine mittlere Keimfiihigkeit 
(3--2o%); davon spaIteten aus xo Soften ver- 
schiedene MiBbildungen heraus, 24 Sorten gaben 
nur normale Pflanzen. Von diesen 34 Sorten 
spalteten I~ beinahe gar nicer auf. Eine gute 
Keimf~ihigkeit zeigten 9 Sorten. Darunter spal- 
teten 7 beinahe gar nicht auf und ihre S~imlinge 
entwickelten sich nicht schlechter als die besten 
Bastarde auI der Versuchsparzelle. 

Diese Angaben best~itigten noch einmal, dab 
verschiedene Rebensorten bei Inzucht ein ver- 

i 2 

> 
3 4 

Abb. 3- I. Beeren yon Hussaine Lfinda (weifl). 2. Hussaine Kelym- 
Barmak (Damenfinger). 3. Hussaine Murgamnon (Ameisentaille), 

4. Hussaine Begizi (Pfriemen). 

schiedenes Verhalten aufweisen and dab auf 
Grund yon Depressionsmerkmalen einiger Sorten 
keine allgemeine SchluBfolgerungen fiber den 
Charakter der Inzuchtresultate bei der Rebe 
gezogen werden k6nnen. 

Eine besondere Beachtung verdienen die 
Resultate der Inzucht bei der Sorte Hussaine, 
welche ein sehr buntes Spaltungsbild zeigte. 
Unter 9oo yon M. TuPIKOV 1929 erhaltenen 
S{imlingen kann man 2 Typen unterscheiden: 
I. normale und 2. solche mit Merkmalen yon 
Depression (Verh~ltnis 3,6 : I). 

Die normalen Pflanzen stellen ziemlich mS.ch- 
fig entwickelte St6cke dar, welche in geringen 
Grenzen in Form und Blattgr6Be und in dem 
Typus der Triebspitzen variieren; im ganzen 
n~hern sie sich aber dem Typus Hussaine. Die 
abweichenden Pflanzen zeichnen sich durch ver- 
einfachte Blattform aus mit gradlinigen Kon- 
turen (Abb. 2); die Bti~tter sind oft asymetriseh 
mit ungew6hnlicher blasiger Struktur. Die Stiel- 
bucht variiert bei diesen ahornartigen Bl~ttern 
yon 4o--9o %. Die BlOtter sind kleiner als in der 
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ersten Gruppe. Oft werden kurze Internodien 
und Zwergwuchs beobachtet. 

Von 9o0 Pflanzen, welche 1929 ausges~it 
wurden, blfihten 1935 nur 12 S~imlinge. Davon 
waren 8 hermaphroditisch und 4 weiblich 
funktionierend. Um diese Inzuchtresultate der 

Abb. 4. Samlinge aus Inzucht der Sorte Hussaine. Links nonnaler, 
reehts zweiter Typus mit  vereinfaehter Blattform. 

Sorte Hussaine nachzuprtifen, unterzogen wir 
1934 alle in der Kultur  bekannten Formen yon 
Hussaine einer Selbstung (Hussaine Lfinda, 
Hussaine Kelym-Barmak, Hussaine Murgam- 
non, Hussaine Begizi und Hussaine schwarz). 
Alle diese Variationen der Sorte Hussaine unter- 
schieden sich dutch die Beerenformen (Abb. 3). 

Die schwarze Varlet/it unterscheidet sich auch 
in "Form, Behaarung des Blattes und F~irbung 
der Beeren. Die Beobachtungen der Simlinge 
des ersten Jahres (1935) zeigten sehr inter- 
essante Resultate. Es erwies sich, dab alle 
Variationen von Hussaine, ausgenommen die 
schwarze, bei Inzucht einen gleichen Typus mit 
vereinfachten Bl i t te rn  ausspalten (Abb. 4). 
Augenscheinlich stellen alle diese Variationen 
Knospenmutationen der weiBen Variet~t yon 
Hussaine dar, wfihrend die schwarze Varlet/it 
eine ganz selbst~indige Sorte ist. 

Das Verh~Itnis yon normalen Pflanzen und 
PJanzen mit vereinfachten Bi~ittern war fol- 
gendes: (Tab. 3). 

Somit best~itigt auch dieses Material die 
Rezessivit~it des zweiten Pflanzentypus und 
den monofaktoriellen Charakter der Spaltung in 
normale und abweichende Formen. Wenn der 
2. Typus tats~chlich rezessiv ist, so muB F i der 
Kreuzung yon Hussaine mit anderen Sorten 
keine solche S~imlinge enthalten, aber sogar in 
solchen Ffillen, wo Hussaine als Vaterform 
benutzt wurde, erhielten wir F1-Simlinge vom 
zweiten Typus. So z .B.  ergab der Bastard 
Nimrang X Hussaine 225 normale S~imlinge 
und 15 vom 2. Typus; Hat ta-Kurgan X Hussai- 
ne ergab 45 normale S~mlinge und IO vom 
2. Typus. Diese Erscheinung kann man nur 
durch Heterozygotie der Sorten Nimrang und 
Hat ta-Kurgan erkl~ren. Zur Zeit k6nnen wir 
dieses jedoch nicht beweisen, da beide letztge- 
nannten Sorten selbststeril sind. 

Bei Kreuzung der mittelasiatischen Soften 
Botonz, Tagoti und Tschiljagi (rot) mit Hussaine 
erhielten wir keine S~mlinge des 2. Typus, wenn 
aber Hussaine als Mutterform benutzt wurde, 
z .B.  in den Kreuzungen mit  Tsehiljagi (rot), 
Obak (well3) und Olivette (schwarz) treten S~im- 
linge vom 2. Typus auf. 

Da Inzucht der Sorten weil3er Obak (5o S~im- 
linge) keine Pflanzen yore 2. Typus ergab, so 
erscheint die Ausspaltung in F 1 yon Sfimlingen 
des 2. Typus unverst~indlich. Da aber in diesem 
Falle die Sorte Hussaine, als Mutterform ge- 

Tabelle3. E r g e b n i s s e  y o n  I n z u c h t  d e r  S o r t e  H u s s a i n e  in T a r n a u  (1935)- 

Sorte Von wo 
erhalten 

Hussaine weiss (Lfinda) tfrim 
Hussaine weiss Mittelasien 
Hussaine I~elym-Barmak , ,  

Hussaine Begizi 
Hussaine 3/iurgamnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii , 

Anzahl der S~imlinge 

Normal 

54 
I 2 2  

23 
24 
89 

Mit vereinfachter 
Blattfonn 

13 
54 

8 
3 

35 

Verh~ltnis 

4:I 
2 ,Z  : I 

3:1 
8:1 

2 , 5  : I 

312 I13 2,9 ; I 
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nommen werden kann und also Selbstbesffinbung 
nicht ausgeschlossen ist, darf diesem Material 
keine besondere Bedeutung zugeschrieben 
werden. 

Dureh Selbstbest~ubung der in Tarnau frucht- 
tragenden Bastarde Nimrang • Hussaine er- 
hMten  wir eine F2-Generation, deren Analyse 
folgendes ergab: 

1934 1935 
Anzahl der Bastarde, die reine S~Lm- 

linge des 2. Typus ausspalteten . . .  7 2 
Anzahl der ]3astarde, die S~imlinge 

yore 2. Typus ausspalteten . . . . . . .  2 3 

Inzucht der Sorte Raisin de poche der Aus- 
saat 1933 in Tarnau gab 2 Gruppen yon S~im- 
lingen: I. Normale Pflanzen mit  ziemlich stark 
gespaltenen Bl~ittern, welche der Muttersorte 
~ihnlich waren und 2. kugelige Pflanzen mit  
zahlreichen (5 ~ und mehr) langen Trieben, welche 
aus dem untersten Teil des Stammes sprossen 
und viele Geize aufwiesen. Ihre Bl~itter waren 
klein, einfach, mit  wellenf6rmigem Rande. Das 
Verh~iltnis dieser Typen war 74 : 35. 1935 trugen 
diese nun vierj~ihrigen S~imlinge keine Trauben. 

Dabei wurden folgende Zahlenverh~ltnisse 
beobachtet:  

Tabelle 4- A n a l y s e  d e r  F 2 - B a s t a r d e  
N i m r a n g •  t - I u s s a i n e .  

Jahrgang F1-Bastard- Anzahl der F~-S~mlinge 
nummern Normale Abweichen- 

Typen de Typen 

1934 

1935 

0.302 
0.307 
0.307 
0.309 
o.312 

Zusammen 

5 
5 
2 
2 

27 
41 

W/iren beide Sorten heterozygot, so mtil3te 
man in F 2 den 2. Typus ausspaltende nnd 
nichtausspaltende Bastarde im Verh~iltnis yon 
I : 2  erwarten, was sich aber nicht best~itigte (?). 
I)as begrenzte Material und die einander wider- 
sprechenden Tatsachen in F 1 und F2 gestatten 
vorl~ufig noch keine Deutung der genetischen 
Natur  dieses Merkmals. Es unterliegt aber 
keinem Zweifel, dab der aus der Sorte I-Iussaine 
ausgespaltete 2. Typus rezessiv ist und sich dureh 
einen ganzen Merkmalkomplex auszeichnet. 

Sehr interessant ist es, dab unter den 2o mittel- 
asiatischen Sorten, welche einer Inzucht unter- 
zogen wurden, Pflanzen vom 2. Typus nicht nur 
aus der Sorte Hnssaine ausspalteten. Einen ganz 
~ihnliehen S~imlingstypus beobachteten wir bei 
der Sorte Otscha Bala (Abb. 5) (lO3 S~imlinge 
waren normal und 24 vom 2. Typus) und bei der 
Sorte Tschiljagi weil3 (Abb. 6) (24 normal und 
9 yore Typus 2.). Auf Grnnd dieser Tatsachen 
kann eine ganz best immte genetische Zusammen- 
gehSrigkeit der genannten mittelasiatischen 
Sorten vorausgesetzt werden. 

Eine andere Gruppe interessanter Erschei- 
nungen erhielten wir bei Inzucht  der kaukasi- 
schen Sorten: Raisin de poche, Saperavi und 
Rka-Ziteli. 

Abb. 5. S/imlillge aus Inzucht der Sorte Otscha-Bala. Links 
normaler, rechts zweiter Typus  mi t  vereinfachter Blattform. 

Die kugeligen Pflanzen sind der Rebe iiber- 
haupt  nicht ~ihnlieh; sie haben einen Durch- 
messer von 1/2 m und trotz allj~ihrigen t3e- 
sehneidens bleiben die Triebe dicht verwickelt; 
auch das Abbrechen derselben gibt keinen 
Erfolg. Die normalen Pflanzen besal3en eine 
H6he yon 11/2 m und trugen 5- -7  gut ent- 
wickelte Triebe. Die Aussaat yon Inzucht- 
s~imlingen von Raisin de poche gab 1935 drei 
S~imlinge ; einer yon ihnen war kugelig. 
Ebensolche kugelige Formen beobachteten wir 
bei Inzucht der Sorten Saperavi und Rka-  
Ziteli (Abb. 7 u. 8). 
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T a b e l l e  5. 

Sorte Herkunf t  
Anzahl  der I 

S~imlinge Ver- 
Norm. Kugelig h~ltnis 

Saperavi  . . .  Krim 21 9 2, 3 : I 
,, Mittelasien 121 i8 7 : i 

5 , 2  : I 
Rka-Zi te l i . .  Mittelasien 78 9 8 : I 

W e n n  m a n  vorausse tz t ,  daB ein Tell  der  
kugel igen F o r m e n  weniger  lebensf{ihig is t  und  

Tabel le6 .  A n a l y s e  d e r  F 2 - B a s t a r d e  
N i m r o n g •  S a p e r a r i .  

F,-]3astard- Anzahl der 
Jahrgang F~-S~imlinge 

nummern Normal 
Kugel- 

1934 

1934 

o.116 
o.132 
o,135 
o.143 
o.I6I 
o.163 
O.16 4 

o.I14 
O.ll 5 
O.ll 7 
o.135 
o.158 
o.164 

23 
6 

18 
33 
6 
3 

I I  

6 
I 2  

7 
48 
19 
16 

208 

3 
I 

5 
IO 

I 
I 

5 

I 

2 
I 

8 

5 
5 

4 8 

V e r -  
h~ltnis 

7 : I  
6 : 1  
3 : 1  
3 : 1  
6 : 1  
3 : I  
2 : 1  

6 : i  
6 : 1  

7 :1  
6 : 1  
3 : 1  
3 :1  

4,7: i 

Die B a s t a r d a n a l y s e  ffihrt tins zur SchluB- 
folgerung, dab  das  Auf t r e t en  kugel iger  For -  

men bei  der  Sorte  Sa- 
ang 
ist  

ang 
che 
;rk- 
n n -  

~ig- 
.ng, 
;en, 

Abb. 6. S~imlinge aus Inzucht der Sorte Tschiljagi weiB. Links nor- 
maler, reehts zweiter Typus rait vereinfachter Blatfform. 

u m k o m m t ,  so kann  m a n  das  erha l tene  Ver- 
h~iltnis als 3 : I  deuten.  

Die uns b e k a n n t e n  _F1-Bastarde der  Sor ten  
Saperavi ,  Rka -Z i t e l i  und  Rais in  de poche spa l ten  
keine kugelige F o r m e n  heraus.  In  F 2 der  
Bas t a rde  N i m r a n g - S a p e r a v i  erh ie l ten  wi t  fol- 
gendes  : 

1934 1935 
Anzahl der Bastarde, welche keine 

kugeligen Formei1 ausspalteten . . . .  15 12 
Anzahl tier Bastarde, welche solche 

kugeligen Formen ausspalteten . . . .  7 7 

Le tz te re  e rgaben folgende Verh~ittnisse yon 
no rma len  und kugel igen S~imlingen: 

Abb. 7. S~imlinge aus Inzucht der Sorte Saperavi. Normale ulld 
kugelige Pflanzen. 

Buntbl~t t t r igkei t ,  kleine AusmaBe usw.), nach  
dem m o n o h y b r i d e n  Schema erfolgt.  Bezeiehnen 
wir  den normalen  T y p u s  als N N  und  die rezessiv 
kugelf6rmige,  einen ganzen Merkmal skomplex  
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enthaltende Form mit nn, so mug die Sorte 
Saperavi der Formel Nn und die Sorte Nimrang 
der Formel NN entsprechen. Bei Selbstbe- 
sffiubnng von Saperavi mug 1/4 der S~mlinge 
eine Kugelform besitzen; in F 1 Nimrang • Sa- 
peravi dfirfen keine kugeligen Individuen 
auftreten. 5o% der Bastarde wird NN und 
5o% Nn entsprechen. Infolgedessen k6nnen 

kugelige Indivi- 
duen yon 50% 
Bastarden ausge- 
spaltet werden. 
Letztere entspre- 
chert Nn und 
miissen daher wie- 
derum normale 
und kugelige im 
Verh~ltnis yon 
3 :1  ergeben, was 
tats~chlich beob, 
aehtet wUrde. Das 
Auftreten dieser 

eigentiimlichen 
Formen bei In- 
zucht der mittel- 
asiatischen und 
kaukasischen Sor- 
tengruppen be- 
trachten wir als 
Ausspaltung re- 
zessiverUrformen. 
Dank der vegeta- 
riven Vermehrung 
der Rebensorten, 
welehe seit tausen- 
den yon Jahren 
stattfindet, hat 
sich der Genoty- 

Abb. 8. S/imlinge aus Inzucht der Sorte pUS dieser alten 
Rka-Ziteli. Links normaler, rechts ku- Formen gewisser- 

geliger Typus. 
maSen unver~n- 

dert erhalten. Einige von den gegenw~rtig knlti- 
vierten Sorten stellen vielleicht Mte Formen dar, 
welche in ihrer Entstehung auf einen von 
einigen Jahrtausenden gewonnenen S~mling zu- 
riickzuffihren sind. Natiirlich kann man sich 
schwer vorstellen, dab sich der Genotypus im 
Verlauf aller dieser Jahrtausende trotz vegeta- 
fiver Vermehrung absolut konstant erhalten hat. 
Fiir u desselben spricht die Existenz 
yon Sortenvariationen, wie wir sie z. B. bei der 
Sorte Hussaine gesehen haben. Der ganze 
Habitus der Merkmale spricht fiir ihr holies 
Alter. Die ahornartigen vereinfachten Bl~itter 
der Soften Hussaine, Otscha Bala, Tschiljagi 
(weiB) erinnern an die Bl~itter der ausgestorbenen 

Reben der terti~ren Periode (V. teutonica u. a.). 
Was den kugeligen Typus betrifft, so ist er 
der Rebe so unfihnlich, dab pal~obotanische 
Befunde dieser Art schwerlich auf Reben be- 
zogen werden k6nnten. Die Tatsache, dab einige 
mittelasiatische und einige kaukasische Sorten 
einen gleichen abweichenden Pflanzentypus aus- 
spalten, zeigt das Gemeinsame der Sorten jeder 
dieser Gruppen. Vielleicht werden weitere Un- 
tersuchungen in dieser Richtung Material zu 
einer genetisehen Klassifikation dieser Sorten 
ergeben. 

Das Auftreten yon albinotischen buntbl~tt- 
rigen, zwergigen und versehiedenen miBgestal- 
teten Typen bei Inzucht betraehten wir als Resul- 
tat der Ausspaltung rezessiver Merkmale der 
heterozygoten Rebenformen. Die verschiedene 
genetische Struktur der Sorten yon V. vini[era 
ffihrt, dank ihrer verschiedenen Entstehungs- 
weise, dazu, dab jede Sorte ihr eigenes Verhalten 
bei Inzucht besitzt. Ebenso wie bei anderen 
Pflanzen wird die Depression bei der Inzucht 
nicht dureh die Tatsache der Inzucht be- 
dingt, sondern durch die genetisehe Struktur 
der selbstbest~ubten Formen. 

Als Beweis daffir dienen die von uns ange- 
fiihrten Zahlen fiber Inzueht und Bastardierung 
ein und derselben Rebensorte. So z. B. spalten 
buntbl~tterige Formen bei interspezifischen 
Bastarden in F 2 yon V. Riparia • Gamay heraus 
und treten bei Bastarden yon Mourvfdre • V. 
rupestris, Gutedel rot • V. rupestris fiberhaupt 
nicht auf. Es erweist sich, dab bei Inzucht der 
Sorte Gamay ebenfalls buntbl~ttrige Formen 
herausspalten, w~hrend sie bei Mourv~dre und 
dem roten Gutedel fehlen. Also spalten beim 
F2-Bastarde V. riparia • Gamay auch rezessive 
Gene der Sorte Gamay heraus. 

Wir haben oben gezeigt, dab bei Inzucht der 
Sorten Hussaine, Saperavi, Aligot6 und Alvarna 
miBgestaltete Formen ausspalten. Bei Kreuzung 
dieser Sorten treten z. B. in F 1 Nimrang • Sa- 
peravi, Aligot6 • Alvarna u.a.  ausschlieglich 
normale SSxnlinge auf. In F~ spalten rezessive 
Formen hervor, wie z. B. in F~ Nimrang X Sa- 
peravi und Nimrang X Hussaine. 

Auf Grund des oben Gesagten k6nnen folgende 
SchluBfolgerungen gezogen werden: 

I. Die Soften yon V. vini/era sind verschie- 
dengradig heterozygot und haben in einigen 
F~illen verschiedene negative rezessive Eigen- 
sehaften und Merkmale. Entsprechend der gene- 
tischen Natur der geselbsteten Sorten yon V 
vinifera k6nnen verschiedene Resultate erhalten 
werden. Deswegen ist es unrichtig, allgemeine 
SchluBfolgerungen fiber niedrige Keimf~ihigkeit 
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yon Samen oder fiber schwaches Wachstum 
und sprites Fruchttragen yon Inzuchts~mlingen, 
im Vergleich mit  Bastards~imlingen, zu ziehen. 
Unrichtig ist folglich auch die Annahme, dab 
die Inzuchtmethode bei Zfichtung neuer Reben- 
sorten untauglich sei (ZIEGLEt~). Jedoch hat  
Inzucht als Methode ktinstlicher Formenbildung 
bei der Rebe eine viel geringere Bedeutung als 
Bastardierung. 

2. Bei Kreuzung von Sorten von V. viii/era 
wird keine Heterosis beobachtet. Bei interspezi- 
fischen Bastarden t r i t t  Heterosis in bezug auf 
Wuchs, aber nicht in bezug auf Fruchtbildung 
auf und kann bei Ziichtung von Unterlagen 
ausgeniitzt werden. 

3- In F 2 interspezifischer Bastarde, welche 
durch Selbstbest~ubung von F 1 gewonnen 
worden ist, findet eine bunte Spaltung start, 
welche in verschiedenen Kombinationen einen 
ungleichen Charakter tr/igt. Folglich gibt es 
keine Ursache anzunehmen, dab die Ztichtungs- 
arbeit durch Inzucht irgendwie gehemmt werden 
k6nnte. Es mul3 nut  eine solche Kombinat ion 
ausgew/ihlt werden, welche den geringsten 
Prozentsatz yon in ihrer Entwicklung zurtiek- 
bleibenden Formen gibt. 

4- Die erhaltenen Bastarde er6ffnen die Aus- 
sicht, mi t  HiKe yon Inzucht den Ursprung der 
einen oder der anderen Kultursorten von 
V. vini/era aufzukl~iren, die verwandten Sorten- 

gruppen aufzustellen und ihre genetische Klassi- 
fikation durchzufiihren. 
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Eine neue Methode der Anzucht von S~imlingen, unabhiingig von 
Ruheperioden und Jahreszeit (bei ]6pfeln, Birnen, Quitten, pflaumen, 

Kirschen). 
Von R o b e r t  y o n  V e h .  

/)as Ziel der Botanik ist die Beherrschung der 
pflanzlichen Organisation in der VorstelIung, das 
Ziel des Gartenbaues - -  die Beherrschung der 
Pflanze in der Tat. 

Die Forschung kann zwei Wege gehen: Von 
der theoretischen Vorstellung zur praktischen 
Tat  oder umgekehrt.  

Im  vorHegenden Falle handelt es sich urn die 
praktische Auswertung der Einsicht, die durch 
Versuche gewonnen wurde, zn denen die Vor- 
stellung die Veranlassung gab. 

1 VE~I, R. v. : Experimenteller Beitrag zur Frage 
nach Wesen und Bedeutung pflanzlicher Entwick- 
lungshemmungen. Ber. dtsch, bot. Ges. 1936, 
I-left 2. 

Unter Hinweis auf die den Untersuchungen 
speziell gewidmete Ver6ffentlictlung 1 kann hier 
auf die Darlegung der theoretischen Erw~gungen 
verzichtet werden. Es mag nur erw~ihnt sein, 
dab Ruhestadien, die auf Entwicklungshem- 
mungen zuriickzuftihren sind, im Pflanzen- 
reich weit verbreitet sin& Einen Sonderfall 
stellen die Samen derjenigen Pflanzen dar,  die 
normal auch unter sonst giinstigen Bedingungen 
(Wasser, Licht, Luft, W/irme) nicht keimen, ohne 
Ruheperiode. Es konnte nachgewiesen Werden, 
dab diese Hemmung bei den Samen (Kernen) 
des Apfels durch die Entfernung des Nucellus 
so/ort behoben wird. Die Natur der Hemmung 
ist bisher nicht aufgekl~rt. Diese Einsicht gibt 


