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dort dem natSrlichen Befall/iberlassen werden. 
Es wird sich dann im Laufe der Jahre zeigen, ob 
es Venturia-Rassen gibt, die die bisher wider- 
standsf~ihigen Formen anzugreifen verm6gen, 
und ob auf diesen eiiie wirtschaftlich in Erschei- 
nung tretende Vermehruiig der aggressiven 
Rassen m6giich ist. 

Bei den Arbeiten zur Zfichtung schorfwider- 
standsf~ihiger Apfelsorten bin ich yon einer 
Reihe yon Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
tatkrRftig unterstiitzt worden. Ihnen allen sei 
an dieser Stelle gedank t, insbesondere Frl. Eti- 
sabeth M6LLER uiid Herrn Gartenbauinspektor 
E, TRAUTMANN. 
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Wichtige Kreuzungsergebnisse bei der Rebe. 
Von B .  H ~ s f e l d .  

Als in der zweiten H{ilffe des 19. Jahrhunderts  
aus Amerika die bekannten Rebensch/idlinge 
Phylloxera vas~atrix und Plasmopara vi~icola 
in Europa eingesehleppt wurden und den euro- 
p/iischen Weinbau zu vernichten drohten, wurde 
zwangsl~ufig das Augenmerk der Winzer auf 
die Bek~mpfung der Seuchen durch ziichterische 
MaBnahmen gelenkt. Man beobachtete, dab 
die amerikanischen Rebenarten, Vitis riparia, 
Vitis rupestris, Vitis Berlandieri u.a . ,  dank 
einer natiirlichen Auslese gegen die Schiidlinge 
mehr oder weniger widerstandsfihig waren und 
versuchte, da  diese Reben in ihrer urspriing- 
lichen Form fiir die europ~iischen Verh~ltnisse 
nicht brauchbar  waren, durch Kreuzung mit  
Sorten der europ~ischen Kulturrebe, Vitis vini- 
/era, neue Typen heranzuziichten. Dabei wurde 
so verfahreii, dab man IIach den seinerzeit gel- 

tenden Zuchtgesetzen unter den F1-Bastarden 
selektionierte und nut  solche Formen zur Ver- 
wendung brachte, die z w a r  dem damaligen 
ZuehtzieI europ/iischer Winzer n~iher kamen, 
aber unseren Wtinschen in keiner Weise e n t -  
sprachen. 

Mit der Wiederentdeckung der Mendelschen 
Regeln setzte eine Weiterentwicklung auch in 
der Rebenzfichtung ein. Denn man konnte auf 
Grund der Ergebnisse, die man bei anderen 
Objekten durch Ztichtung tier F~ und der Rtick- 
kreuzungen usw. bei planm~Biger Auswahl der 
Ettern erzielt hatte,  voraussagen, dab sich yon 
der modernen Zfichtung die aufgestellten Zucht- 
ziele erreichen lassen. 

Zun~ichst konnte festgestellt werden, dab sieh 
nicht nur die verschiedenen Sorten der Vitis 
vini/era, sondern auch die verschiedener Arten 
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leicht miteinander kreuzen lassen und die F 1- 
Artbastarde unbegrenzt fruchtbar sind. Die 
Chromosomenzahl betr~igt ffir Vitis 2 n = 38, 
w~ihrend die nahverwandte Gruppe Muscadinia 
2 n = 4 ~ besitzt (DoRsEY 1914, KOBEL 1929, 
NEBEL 1929, NEGRIJL 1930, HESFELD I932 ). 
Vereinzelt wurden Sorten gefunden, deren 
Chromosomenzahl verdoppelt war. Diese Sorten 
sind tetraploid, das heiBt, sie besitzen 2 n = 76 
Chromosomen. NEBEL (1937) stellte durch 
Kreuzung einer tetraploiden Form mit einem 
diploiden Typ eine triploide Form mit 2 n = 57 
ChrQmosomen her. Dutch cytotogische Unter- 
'Suchungen der Reifeteilungsbilder kolmte 
schliel31ich der bereits dutch Kreuzungen ge- 
wonnene Befund best~itigt werden, dab die Ver- 
teilung der Chromosomen ohne St6rung vor 
sieh geht. 

S p a l t  u n g s v e r h / i l t n i s s e ,  
Fiir genetische Untersuchungen ist die Rebe 

zwar schlecht geeignet; doch nfitzen die Ver- 
erbungsgesetze nicht viel, wenn nicht versucht 
wird, die Variabilit~it und Vererbung der wert- 
vollen Eigenschaften der Rebe zu erforschen, 
damit aus der Kunst des Auffangens yon Zu- 
fSJligkeiten eine Wissenschaft der Ztichtung 
neuer Rebenformen entsteht. Nachfolgend seien 
die wichtigsten Ergebnisse intra- wie interspe- 
zifischer Kreuzungsversuche zusammenfassend 
dargestellt. 

I. M o n o f a k t o r i e l l e  A u f s p a l t u n g .  

a) Laubver/arbung. 
RAs~usoN (1914, I917) fand in der -F 2 der 

Kreuzung Gamay X Riparia 605 Oberlin und 
Gamay X Riparia 595 Oberlin eine Aufspaltung 
von Rot zu Gelb im Verb~iltnis 3 : I. SEELIGER 
(1925) konnte RasvnJSON~ Ergebnisse in den 
genannten Kreuzungen best~itigen. Mr)LLER- 
THURGaI: und NOBEL (1924) stellen lest, dab die 
Viniferasorten Laska, Burgunder und Trollinger 
sowohl nach Selbstung wie in Kreuzung mit- 
einander in rot und gelb verfiirbten Typen auf- 
spalten, deren Verh/iltnis 3 : I  ist. HUS~ELD 
(1932) fand in der Jv 2 der Nachkommenschaft 
Mourv~dre X Rupestris 12o2 C eine Aufspaltung 
yon 1:2:1, d. h., es wurden 705 rotverf/irbende, 
155 ~ schwach rotverfiirbende und 680 gelb- 
verfiirbende Individuen gefunden. In allen 
drei F~illen handelt es sich urn eine monohybride 
Aufspaltung nach Artkreuzung. In den Ver- 
suehen RASMUSONs, M ULLER-THuRGAUs und 
KOBEL~ und SEELmEI~ liegt Dominanz des Rot- 
Faktors fiber das Gelbverf~irbungsgen vor, 
w/ihrend in den Kreuzungen, die HUSFELD ver- 

arbeitete, Rot- und Gelbverffirbung sich inter- 
medi~ir vererbten. Als einziger versuchte SEE- 
LIGER (1925) die genetische Grundlage der 
Herbstverf~rbung bei mehreren Formen, sowohl 
durch Selbstung, als auch intra- wie interspezi- 
fische Kreuzungen zu klfiren. Er  findet je 
nach Art der Kreuzung mono-, di-, tri- und 
polyfaktorielle Bedingtheit herbstlicher Blatt- 
f/irbung vor. 

b) Stielbucht. 
Eine intermedi/ire Vererbungsweise ist yon 

RASMUSON (1917) bei der Vererbung der Stiel- 
bucht nach Kreuzung Pinot X Riparia 646 
Oberlin festgestellt worden. Es wurden in der 
F2 25 % Individuen mit oftener Stielbucht, 5o % 
mit schwach ge6ffneter und 25 % mit geschlos- 
sener Sfielbucht gefunden. 

c) Buntblgttrigkeit. 
Derselbe Forscher berichtet fiber die Verer- 

bung der Buntbl~ttrigkeit, bei der Gamay • 
Riparia 595, 604 und 605. In tier F~ stellte er 
ein Verhiiltnis yon Grfin zur Buntbliittrigkeit 
von 3 : 1 lest. NEGRUL (1937) dagegen berichtet 
fiber andere Zahlenverh~ltnisse. So fand er in 
d e r F  2 bei der Gamay • Riparia 604 normal- und 
buntbl/ittrige im Verh/iltnis yon 6,1 : I und bei 
der Gamay • Riparia 595 Oberlin in einem 
Falle 3,5 : I, im andern 9,I : I. Unter 128o Siim- 
lingen der Sorte Alvarna erhielt NEGRUL da- 
gegen in de r / ;2  Io38 normal grfine S~mlinge, 
124 auf den Keimbl~ittern marmorierte, 19 bunt- 
bliittrige und 99 albinotische Formen. Aus diesen 
verschiedenen Resultaten der beiden Forscher 
entnehmen wir zun/ichst eine Bestiitigung der in 
der Genetik bekannten Tatsache, dab eine 
Eigenschaft niemals nur  auf einem Faktor  
beruht, sondern dab stets mehrere Gene an der 
Manifestation der Eigenschaft beteiligt sind, 
d .h .  aber, dab die Ergebnisse dieser genannten 
Forseher sich nicht widerspreehen, sondern dab 
bei dem Versuch RAS~IUSONs ein Faktor  die 
Aufspaltung kontrolliert, w~hrend bei den Ver- 
suchen NEGRULs die Elternformen in mehreren 
Genen, die ffir diese Eigenschaft verantwortlich 
sind, heterozygotisch waren. Von dieser gen- 
bedingten Buntbl/ittrigkeit ist jene durch Aul3en- 
faktoren (K~ilte, Virus) hervorgerufene zu 
unterscheiden. 

d) Triebspitze. 
Welter sind yon SEELIGER (1925) interessante 

Beobachtungen fiber die Vererbung tier Behaa- 
rung der Triebspitzen mitgeteilt worden. Die Fz 
der Kreuzung Berlandieri (Triebspitze fast kahl) 
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• Riparia (Triebspitze schwach behaart) zeigt 
eine Aufspaltung yon 3 behaart :  I unbehaart. 
Man k6nnte wiederum aus diesem Verh~iltnis 
entnehmen, dag die Behaarung nur durch ein 
Faktorenpaar bedingt wird. Das ist aber nicht 
der Fall, wie die Kreuzung Rupestris (schwach 
behaart) • Berlandieri (schwach behaart) zeigt, 
die in der F~ eine Aufspakung unter 92 S~mlingen 
yon 8 stark behaarten, 64 mittel behaarten und 
2o schwach behaarten aufweist. Daraus l~Bt 
sich ableiten, dab die Behaarung auf mehrere, 
gleichsinnig wirkende Faktoren zurtickzufiihren 
ist. Der Beweis hierfiir ist das Auftreten der 
stark behaarten Typen nach Kreuzung schwach 
behaarter Eltern. 

e) Beeren/arbe. 
In der F~-Generation, aus 

der Kreuzung der franz6sischen 
Rotweinsorte Aramon mit der 
blaubeerigen amerikanischen 
Wildart Vitis Riparia, gehen 
25% Formen mit weil3en 
Beeren hervor. 

I I .  D i h y b r i d e  
A u f s p a l t u n g .  

Die genannten Versuche zei- 
gen deutlich Ffille monohybri- 
der Aufspaltung nach Art- 
kreuzungen. ~ber  dihybride 
Aufspaltung bei Artkreuzun- 
gen berichtet HUSFELD (1932). 
In der F~ der Mourv~dre X 
Rupestris 12o2 C wurden bei 
der Vererbung der Verzwei- 
gung und Triebspitzenstellung 
folgende Spaltungszahlen erhalten: 

Tabelle i. T r i e b s p i t z e n s t e l l u n g .  

I g l l F I F I V I I I F I I - I V m - J - J - I F W  

Abb. i.  Traubenformen 

Sorte: Mourv~dre X Rupestris 1202 C-F2 

Aufrecht und et- schwach nickend 
was aufrecht nickend 

654 (m = 1,366 ) 155 (m~o,366) 4 ~ (m = 1,853 ) 
erwartet : 636 159 53 

Tabelle2. u  

Sorte: 2~ourv@dre • Rupestris 1202 C-_F 2 

nnverzweigt- / verzweig~ buschig 
schwach 

70o (m = 1,765) 197 (m = 1,322) 68 (rn = 1,o27) 
erwartet; 723 I 18o 6o 

III. P o l y f a k t o r i e l l e  A u f s p a l t u n g .  

a) Trauben/ormen. 
Eine polyfaktorielle Aufspaltung linden wir 

sowohl nach Selbstung ,,reiner" Viniferaformen 

(Abb. I) wie in der F~ der Kreuzung Gamay X 
Riparia 595 Ob. (Abb. 2) und Aramon • Ripar ia  
143 A (Abb. 3). beztiglich der Traubenform. Es 
zeigt sich, dab yon der Vinifera-Traubenform 
(in den Abb. 1--3 oben links) bis zur Traubenform 
amerikanischer Rebenarten (in den Abb. 1 - -  3 un- 
ten rechts) alle erdenklichen l]berg~inge mit einer 
Mehrzahl der intermedi/iren Typen vorhanden 
sind. In der Aramon • Riparia 143 A-F~ spalten 
25% Nachkommen mit weiBen Beeren heraus, 
die Aramon aber ist blaubeerig. In der Form 
variieren die weiBbeerigen im gleichen MaBe wie 
die blaubeerigen (s. Abb. 3 unten rechts).. 

Von wesentlicher Bedeutung ist die Tatsache, 

einer aus ca. io ooo S~imlingen bestehenden Selbstungsnachkommen~ 
sehaft eines Riesling~Klolls. 

dab unsere Kulturreben hinsichtlich der Gene, 
die die Traubenform bedingen, auBerordentlich 
heterozygotisch sind. In der Variabilit~t der 
Form unterscheiden sich die Trauben yon Reben 
aus einer Riesling-Selbstung yon denen aus 
Nachkommen interspezifischen Kreuzungen 
kaum. Daraus gem hervor, dag in unseren reinen 
Viniferaformen analoge, h6chstwahrscheinlich 
jedoch homologe Gene Iiir Traubenformen vor- 
handen sind, ~die auch in den Wildspezies ame- 
rikanischer Reben die Traubenform bedingen. 
Fiir die Ziichtung ist dieser Befund deswegen 
yon Wichtigkeit, well man auch in anderen 
Merkmalen ~ihnliche Feststellungen treffen kann, 
so dab vom phylogenetischen Standpunkte be- 
trachtet, auf eine verh~ltnism~igig enge Ver- 
wandtschaft zwischen Vitis viii/era und den 
Amerikanerreben geschlossen werden kann. 
(Eingehende Untersuchungen dariiber sind im 
Gange.) 
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b) Photoperiodische Reaktion,. 
Bet der Beurteilung der Holzreife muB man 

sieh dariiber Mar werden, dab vielfaeh nicht der 
Holzreifegrad an sich, sondern die zeitliche Aus- 

n l  II lgt lnl l  I r ~  

Abb. z. Traubenformen in ether F2-Generation aus der Kreuzung Vit is  vi~i/ere Gamay • Vit~s 
riparia 595 Oberlin. 

prgtgung der Lottenbr/iunnng beurteilt wird. Fffr 
den Weinbau ist frtihreifes Holz erwflnscht. 

/ 

sultate. Unter 2633 Nachkommen einer Riesling- 
Selbstung hat:ten 7,3% aller Sfimlinge bereits 
vollkommen ausgepr/igtes Holz, wiihrend 3,5 % 
zu derselbsn Zeit noch keinen oder nut  schwa- 

chen Beginn ihrer Holzreife 
zeigten. Dazwischen gibt es 
alle t3berg~inge, deren Ver- 
teilung eine binomiale Va- 
riationskurve darstellt. Un- 
ter I175 Amerikanerreben 
waren zur gleichen Zeit un- 
ter denselben AnBenver- 
hfiltnissen nur 0,o8% gut 

~ ~  ausgereift, w/ihrend die 
Mehrzahl = 68,8 % fast noch 
keinen Beginn ether Hotz- 

�9 reife zeigten. Die Verteilung 
der Holzreifetypen unter 
den Amerikaners/imlingen, 
graphisch dargestellt, ergibt 
keine Galtonsche Kurve. 

Ursache fiir dieses eigen- 
artige Verhalten yon S~m- 
lingen amerikanischer Reb- 
soften ist ihre ganz anders 
geartete Reaktion auf die 
Dauer der Sonnenbeleueh- 
tung (SCHERZ U. HUSFZLD 

I936 ) als sie die Viniferaformen unserer Breiten 
besitzen. Unter die Tagesliinge gebracht, die auch 

in Amerika die Entwick- 
lung der Reben kontrollie- 
ren, ist die Verteilung der 
Individuen mit verschie- 
dener Holzreife w~ihrend 
der oben mitgeteilten Be- 
urteilungszeit die gleiche, 
wie in der Selbstungsnaeh- 
kommenschaft eines Ries- 

, ~  lings unter unseren Breite- 
graden. Die dargestellten 
Kurven zeigen also eigent- 
lich nicht die Aufspaltungs- 
verh~iltnisse in der Nach- 
kommensehaft hinsichtlich 

~,  der Holzreife, sondern sie 
demonstrieren vielmehr die 
Variabilit~it der S/imlinge 
hinsichtlich ihres photope- 
riodischenVerhaltens. In in- 
terspezifischen Kreuzungen 
wird dieses Merkmal sehr 

verschieden vererbt, je naehdem, welche Vinifera- 
und amerikanische Rebsorten als Eltern gew/ihlt 
werden. DieF2-Nachkommenschaft der I(reuzung 
Aramon • Riparia 143 AMG verh~ilt sich anders 

m , , :  �84 m , 

Abb. 3, Traubenforlnen irl der F~:Generation aus tier Kreuzung Vit!'s vini/era Aramon X Vi l i s  
rip~riez i43 BSIG. 

Wenn man zwischen dem 5.-- I  7. September 
reine Vinifera-S~imlinge und solche amerikani- 
scher Rebensorten hinsichtlich ihrer Holzreife 
untersucht, erh/ilt man ganz verschiedene Re- 
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wie die gleiche Generation der Kreuzung Oamay 
• Riparia 595 Ob. und Mouv~dre • Rupestris 
12o2 C. Zur gleichen Beurteilungszeit derHolzreife 
lieferten die F~- S~imlinge erstgenannter 14reuzung 
in der graphischen Darstellung das typische Bild 
eider ideMen Verteilungskurve (Abb. 4), wS.hrend 
in 595 Oh.- und 12o2 C-F2 dieses nicht der Fallist. 
Die Holzreife in diesen Kreuzungen ist also zu 
der Beurteilungszeit noch gr613tenteils in der 
Manifestation begriffen. Prtift man dieselbe 
F~-Generation zu sp/iterer Zeit, etwa Ende Ok- 
tober, so haben sich z.B. in der 595 Ob. die 
Holzreifegrade verschoben. Diese Verschiebung 
ist im wesentlichen auf die kiirzere Beleuchtung 
w~ihrend der Oktobertage zuriickzuftihren (vgl. 
HI~s~LD 1936 ). Aus diesen Versuchen 
geht jedenfalls hervor, dab die Holz- 
reife in manchen F~illen yon der photo- 
periodischen Reaktion der Rebe abh~n- 
gig ist, Formen unserer Breitengrade 
(Langtag- und tagneutrale Typen) er- 
langen w/ihrend der Vegetationszeit 
die endgtiltige Holzreife, w~ihrend Knrz- 
tagtypen erst sehr sp/it und schleeht 
ausreifen, wodurch die Reben nicht 
nut  den Winterfr6sten eriiegen, son- 
dern auch fiir Veredelungen nicht 
brauchbar sind. 

IV. K o r r e l a t i o n s e r s  c h e i n u n g e n .  
Die Werteigenschaften der Rebe sind 

und zwar sind die amerikanisch aussehen- 
den Formen in geringerer Zahl vorhanden 
als die intermedi/iren und europ~iischen Typen, 
wghrend in der nicht auf Plasmopara- 
Widerstandsfghigkeit ausgelesenen F~-Popula- 
tion eine gleiche Verteilung s~imtlicher Kombi- 
nationsmbglichkeiten vorliegt. Die Beobach- 
tungen yon SCHEU an etwa lOOO St6cken obiger 
Kreuzungen haben eine L6sung dieses Problems 
bringen k6nnen. Untersucht wurde jeder Stock 
auf Habitus, Traubenform, Grasgeschmack, 
Sfiure der Beeren und Beerensaftfarbe. In der 
nichtselektionierten Nachkommenschaft zeigen 
diese Merkmate eine freie Kombination. Dutch 
die Selektion auf Plasmopara-Widerstands- 

/?ies//ng l?e/ne Ameeikuner I~ Aeamonx/~ipariu/r 

I Z7 IZ: IV V l XZ AV IV 

e,3 z~,s N5 zJ, z 4~g 0:0 :,,: 8,r z:,: :~:g gs ~,,7 38,s N3 d,s~ 
/~/p~r/u x 6am@ ::SOL? 

r 
A/ourcMro x s lZ:Z g' /?/porl'a x ~ama Z 5#5 08 I I: ~ _:g g 

2:::IndD,iduen 3 ~  

:,/ ~o r s:,,/ ~4~ 0,,# ~7 :5,0 $g: ~o~ 0,0 8f2 zg: 10,: /Oplg 
~on//io:t.. fnde Ok/o&? 

�9 - Abb, 4- HoIzreifebonitierung. 
vorwiegend polyfaktoriell beding t. Fur Klas~,I: EineLottemindestensvolIkom . . . . . .  gereift, die anderen belnalae ausgereift. 
die ZiiChtung krankheitswiderstands- Klasse I I :  Der gr613te TeiI der Loft . . . . .  3/ . . . .  gereift 

Xlasse I I I :  Der gr6Bte TM1 der Lotten Ca. ~,/o ausgereift. 
fghiger Reben ist es wesentlich zu i~1 . . . .  IV: Der gr/513te Tell der Lotten ca. 1s ausgereift. 
wissen, ob in gewissen Kreuzungen KlasseV: Noch gar keine Ausreife oder nnr schwacher Anfang. 

irgendwelche Zusammenh~inge bestehen 
zwischen Resistenz gegen Parasiten und Habitus 
oder Geschmack. NEGRUL (I937) berichtet 
zwar, dab derartige F~ille bei der Rebe bislang 
noch nieht bekannt geworden sind. Wenn aber 
die L6sung derartiger wichtiger Fragen mit 
einem Objekt m6glich ist, so ist das bei der Rebe 
sicher der Fall, wo die gesamte physiologische 
Konsistenz sich in der Beere vereinigt und mini- 
male Ver~inderungen irgendwelcher Geschmacks- 
komponenten sich merkbar auswirken. Zur 
Untersuchung dieser Frage wurden bereits 193o 
zwei F~-Populationen derselben Kreuzung Ga- 
may X Riparia 595 Oberlin selektioniert und 
nichtselektioniert aufgeschult und die Merk- 
malsanalyse im Vergleich yon meinem l~litar, 
beiter SC~IEIJ jun. im Jahre I937 durchgefiihrt. 
Sehon bei einem Gesamtvergleich der selektio- 
nierten und nicht selektionierten Population 
stellte man in der selektionierten Gruppe eine 
auffallende Verschiebung des Habitus fest, 

(F~- Selbstmags-Populationen.) 

f/ihigkeit abet konnte erkannt werdenl dag ge- 
wisse Eigenschaften mit Plasmopara-Resistenz 
korreliert vererbt werden, ~md zwar sind durch 
die Auslese vorwiegend solche Reben ausgemerzt 
worden, die Amerikanerhabitus und Europ~ier- 
geschmack besitzen. Hier haben wir zum ersten- 
mal in der Rebenziichtung ein Beispiel fiir eine 
Korrelation zwischen Plasmopara-Resistenz und 
Amerikanerhabitus in Kombinationen mit Vini- 
Iera-Geschmack. 

Im folgenden seien einige Ergebnisse aus den 
bislang noch unzug/inglichen Untersuchungen 
SCI~EUs aufgeffihrt. Im einzelnen sei jedoch auf 
die demn~ichst erscheinende Darstellung ScI~Eus 
verwiesen. 

Die Kulturrebe Vi t i s  z,i~i/er~ sativa unter- 
seheidet sich nfimlich yon den amerikanischen 
,,Wildarten" auger durch den Habitus auch dureh 
einen ganz anderen Geschmack ihrer Beeren. 
Die Trauben der Vi t i s  v ini /era enthalten wenig 
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S~ure, viel Zucker und haben keinen Grasge- 
schmack. Ffir Amerikanerreben besonders Ripa- 
ria ist dagegen sehr starke S~iure und ein sehr 
unangenehmer Grasgeschmack charakteristisch. 
In der F~ aus der genannten Artkreuzung spalten 
16% St6cke heraus, deren Beeren einen sehr 
starken Grasgeschmack besitzen. 64% der 
Nachkommenschaft enthalten einen mittelstar- 
ken und 2o % einen schwachen oder gar keinen 
Grasgeschmack. Nach der Plasmoparaselektion 
hat sich das Verh~ltnis verschoben, und zwar 
ist die Zahl der Individuen mit starkem Gras- 
geschmack auf 26% gestiegen. Daraus folgt, 
dab Reben mit starkem Grasgeschmack beson- 
ders widerstandsf~hig gegen Plasmopara sind. 

Ganz {ihnlich liegen die Ergebnisse bei Indi- 
viduen, bei derell Beeren der S~uregrad hoch 
ist. Die Zahl derjenigen F~-St6cke, die schwache 
S~ure besitzen, ist durch die Selektioll von 
4o% auf 28% zugunsten der Pflanzell mit 
s~urehaltigen Beeren gesunken. Nach der 
Beerensaftfarbe kann man rote, rosafarbene und 
farblose St6cke unterscheiden. In der Gamay 
• Riparia 595 Oberlin-F~ war das Verh~ltnis 
dieser Typen nach SCHEU jun. 28,1% rote, 69,2 % 
rosafarbene, 2, 7 % farblose. Nach erfolgter Aus- 
lese auf Plasmoparafestigkeit hatte sich die 
Proportion verschoben, ulld zwar war die Zahl 
der Fe-Bastarde, die Beeren mit roter Saftfarbe 
trugen, von 28 % auf 43 % gestiegen. Daraus ist 
zu folgern, dab die F~-Bastarde obiger Kreuzung 
mit roter Beerensaftfarbe widerstandsffihiger 
sind als die, derell Beerensaftfarbe rosafarben ist. 

Aus den drei letzten Beispielen geht hervor, 
dab Widerstandsf~ihigkeit gegen den falschen 
Meltau, Plasmopara viticola, bei Artkreuzung 
europ~ischer Viniferasorten und amerikanischer 
Rebenarten bis zu einem gewissenGrade mit star- 
ker S~ure, starkem Grasgeschmack und tiefroter 
Beerensaftfarbe korreliert vererbt wird. Nach 
dem Stallde mlserer heutigen Immunitiitsfor~ 
schung ist diese IZorrelation leicht verst~ndlich, 
da vermutlich starke S~ure im weiteren Sinne 
und starker Grasgeschmack Resistellzeigellschaf- 
ten darstellell und die tiefrote Beerellsaftfarbe 
nur eill Indicator des S~uregrades und des Gras- 
geschmackes ist. In welcher Weise die Auspr~- 
gung des Habitus mit diesen Merkmalen in Be- 
ziehung steht, wird momentan untersucht. 

Damit ist aber nicht gesagt, dab in allen F e- 
Generationen nach Artkreuzung eine derartige 
Korrelation besteht. Vor alien Dingen mug fest- 
gestellt werden, dab nicht alle F2-Reben mit Vini- 
ferageschmack durch die Selektion ausgemerzt 
werden. Welche Eigellschaften in diesen F~llen 
die Resistenz bedingen, wird yon uns untersucht. 

Eine weitere Korrelation besteht nach Auf- 
zeichnungen {ilterer Zfichter (VIALA 19o 9, 
OBERLIN 1910 ) ulld neuer Forscher (SEELIG2ZR 
1925, NEGRUL 1937) zwischen Herbstlaubver- 
f~rbung und Beerenfarbe. Reben mit nicht 
roten Beeren verfiirben nicht rot, w~ihrend 
rotverfiirbende Sorten immer rote Beeren tragen. 
Innerhalb der Art Vitis vini/era gibt es aller- 
dings insofern einige Ausnahmen, als z .B.  
Gewfirztraminer, blauer Silvaner, u. a. m. trotz 
roter Beerellfarbe ihr Laub im Herbst nicht 
rot f~irben. 

V. 
a) Die Ziichtung yon krankheitsresistenten Reben 

durch Artbastardierung. 
Uber die Vererbung der Plasmopararesistenz 

konnte HUSFELD bereRs 1932 berichten. Mittler- 
weile sind yon meinem Mitarbeiter SCHERZ ein- 
gehendere Untersuchungen angestellt worden, 
fiber die dieser in diesem Heft  selbst berichtet 
(s. S. 299 ). Desgleichen habell B6RNER und 
t~ASMUSON (1917) und BORNER (I919, I920 , I921 ) 
Angaben fiber die genetischen Grundlagen der 
Reblauswiderstandsf~ihigkeit einzelner ameri- 
kanischer Rebell gemaeht, die infolge des ge- 
ringen Zahlenmaterials die L6sung des Problems 
der Zfichtung reblausresistenter Reben allzu 
leicht erscheinen lassen. Schon der Italiener 
ToPI und die schweizerischen Forscher SCHNEI- 
DER-OREL5I U. LEUZlNGER (1924) machen darauf 
aufmerksam, dab AuBenfaktoren fiir die Wider- 
standsfiihigkeit gegen Phylloxera vastatrix eine 
wesentliche Berficksichtigung erfahren mfissen. 
Weitere Untersuchungen meines Mitarbeiters 
BREIDER konnten nicht nut  die Angaben der 
letztgenannten Forseher best~tigen, sondern 
aueh neue Beiunde fiber die Vererbung der 
Reblausresistenz an ausgesuchtem Material 
beibrillgen. BREIDER wird demniichst in dieser 
Zeitschrift darfiber eingehend berichten. Wie aus 
seinen Untersuchungen hervorgeht, beruht die 
Reblauswiderstandsf~ihigkeit allgemein gespro- 
chert auf einer Reihe dominanter und recessiver 
gleichsinllig wirkender Faktoren, ganz iibnlich 
den Verh~ltnissen, die wir bei Untersuchungen 
fiber die Plasmoparawiderstandsfiihigkeit vor- 
gefullden haben. B6RNER berichtet (RoEMER, 
FuC~tS, ISENBECK 1937), dab es bei der Reblaus 
Biotypen gibt, voll denen er bereits 9 an Hand 
seines Testsortiments selektionieren kollnte. 
Wie die Verh~iltnisse letzten Endes auch liegen 
m6gen, ffir die Zfichtung krankheitswiderstands- 
f~higer Reben ergibt sich daraus als oberstes 
Gesetz : die Herstellung einer zahlenm{igig 
groBen Nachkommenschaft, damit alle Kom- 
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binationstypen wenigstens einmal vertreten sein 
k6nnen, um unter ihnen die Form zu selektio- 
nieren, die trotz AbSnderung ihrer Umweltver- 
h~tltnisse gegen alle Biotypen der 
Reblaus und gegen Plasmopam 
viticola widerstandsf~ihig ist. 

b) Krankheitsresistente Vini/era- 

Wenn aus den Rfickkreu- 
zungsgenerationen yon F1-Art- 
bastarden (s. ScHEVZ S. 307) mit 
Europfiern mehr widerstands- 
f~hige Formen gegen Plasmopara 
herausspalten als erwartet, dann 
ist uns dies ein Hinweis daffir, 
dab auch die Vitis vilci/era fiber 
Anlagen verfiigen muB, die ent- 
weder den Resistenzgenen in den 
Amerikanerreben homolog sind 
oder aber mit diesen in freier 
Kombination eine Widerstands- 
f~higkeit gegen Plasmopara her- 
vorrufen, germ man, unab- 
h~ingig davon, noch beobachtet, 
dab die EuropSerreben, wenn 
auch schwach, so doch aber deutlich feststell- 
bare Unterschiede hinsichtlich Plasmopara- 
widerstandsf/ihigkeit zei- 
gen, mug die theoretische 
Schlufifolgerung gezogen 
werden, dab in groi3en 
Selbstungs- oder Kreu~ 
zungsnachkommenschaften 
bei Europfierreben auch 
Typen auftreten miissen, 
die eine weitgehende oder 
sogar vollst/indige Plasmo- 
parawiderstandsfShigkeit 

aufweisen werden. Wenn 
man dieser theoretischen 
Auffassung entsprechend 
Versuche einleitet, sind 
selbstverst~indlich noch 
viel grfgere Nachkommen- 
schaften notwendig, wie bei 
den vorher geschilderten 
Europ~ier • Amerikaner- 
Kreuzungen, die die Wider- 
standsfShigkeit gegen Plas- 
mopara beispielsweise zum 
Ziel haben. Demzufolge sind 
in Mfincheberg seit 1936 yon vielen Europ/ier-Sor- 
ten etwa 2o Mill. Selbstungss/imlinge hergestellt 
worden, aus denen nach kiinstlicher Ptasmopara- 
infektion und bei optimalen Lebensbedingungen 

ftir die Plasmopara 7 Europ/iers~mlinge gefunden 
wurden, die praktisch als widerstandsf/ihig gegen 
Plasmopara sich erwiesen haben (Abb. 5). Aus 

Abb. 5. Ein plasmopararesisfenter Vinifera-Sfimling nach Plasmoparainfektion einer 
Vinifera- Selbst ungsnachkommensehaft. 

weiteren 300o00 Riesling-Selbstungss5mlingen 
konnten zwei herausselektioniert werden, die 

Abb. 6. Gegei1 die radideole Form der Rebtaus anf/illiger und widerstandsf~hiegr Vilis vird#rC~ 
Silvaner- S~imling. 

gegen den Biotyp 436 der Phylloxera vastatrix 
widerstandsf~thig sind (Abb. 6). Aus Kreuzungs- 
nachkommenschaften Europ~er • Europ~er-/:~ 
konnten bei I Million SSmlingen IO plas- 
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moparawiderstalldsf~ihige S~imlinge ausgelesen 
werden. 

Wenn auch diese Nachkommenschaftszahlen 
im Augenblick groB erscheinen, so geniigen sie auf 
Grund unserer theoretischen Erkellntnisse noeh 
nicht, um einen vollell ztichterischell Erfolg zu 
gew~hrleistell. Es kommt darauf an, ]?;urop~ier- 
Siimlinge zu finden, die sich in der Widerstallds- 
Ighigkeit gegen Plasmopara oder Reblaus ebenso 
verhalten wie die bekannten Amerikanerreben, 
was bei einer genfigend groBen Versuchsanstel- 
lung bestimmt m6glich sein wird. Sind solche 
Sfimliuge vorhanden, so kann auf dem Wege der 
Kombinationsztichtung selbstverst~ndlich viel 
leichter der gewiinsehte ulld yon allen Wein- 
bauern Deutsehlands ersehute Direkttr~ger und 
Unterlagsreben geschaffen werden (vgl. ScI{ERz 
s. S. 31o). 

VI. G e s c h l e e h t s v e r e r b u l l g .  

Ein besonderes Kapitel ill unserer Betrachtung 
soll die Geschlechtsbestimmung und Geschlechts- 
vererbung bei der Rebe bilden. Die Wildreben 
sind di6zisch, d. h. getrenntgeschlechtlich. Von der 
Kulturrebe Vitis vini/era kennen wir dagegell nut  
weibliche und zwittrige Individuen. VIALA (I910) 
berichtet, dab spanische Zfichter in frtiheren 
Jahrell auch eine m~innliehe Vinifera-Rebe ge- 
funden haben. Uns ist es m6glich gewesen, ill 
der heute bereits genannten Riesling-Selbstungs- 
nachkommenschaft 5 m~nnliche Illdividuen aus- 
zulesen, die mfinnliche Blfiten trugen. -Die Ge- 
schlechtsvererbung bei der Rebe hat schon 
manehen Forscher veranlaBt, ihre genetische 
Grundlage zu analysieren. Die erstell waren 
ANTONY und HEDRICt{ (1914) , VALLEAU (I916), 
NOBEL U. MULLER-THURGAU (I924). In neuerer 
Zeit haben sich ZIEGLER (I93I), NEGRUL (1936) 
und BREIDER-ScHEU (1938) mit diesem Problem 
niiher auseinandergesetzt. Alle Autoren silld 
sich darin einig, dab das m~innliche Geschlecht 
das heterogametische, das weibliche das homo- 
gametische darstellt. Bei der gellerativell Ver- 
mehrung der Wildarten hubert wir illf01gedessen 
das Schema der einfachen Mendelrfickkreuzung 
vor uns, so dab immer 5o % weibliche und 5 ~ % 
m~innliche Formen auftreten. Die zwittrigen 
Individuen der Vitis vini/era sind entweder hete- 
rogametisch XY oder homogametisch YY. Bei 
Selbstungen der Sorten Malinger frtih, Muskat 
Ottollel, Mtiller-Thurgau und Chasselas musqud 
R. treten 75 To Zwitter und 25 To Weibchen auf, 
was nach der Selbstung yon XY-Zwittern zn er- 
warren ist, wenll auch die YY-Individuen 
zwittrige sind. 

Kreuzt man aber die Zwitter, die YY sind, mit 

T a b e l l e  I. (Nach BREIDER-SCHt~U I938). 

Selbstung c~ % 

Malinger frfih . . . .  
Muskat Ottonel . . . 
Mfiller-Thurgau . . . 
Chasselas musqu6 . . 

Zusammen : 

I9 
13 

I53 
49 

234 

9 % 

76 6 24 
81,3 63 I8,7 
76,9 4 23,I 
75,4 I6 24,6 

76,5 72 23,5 

zwittrigen Formen, deren genetische Konsdtu- 
tion wir in diesem Zusammenhang nicht kennell, 
so sind in der Nachkommenschaft nur zwittrige 
Individuen zu erwarten, wenn der m/innliche 
Geschlechtsrealisator im Y-Chromosom loka- 
lisiert is{. 

T a b e l l e  2. ( N a c h  BREIn•R-ScI-tEU I938). 

Kreuzung c~ + 

Luglienca bianca 

Triumphrebe. .  

Gamay Precose 

Gamay h a t i f . .  

T a b e l l e  3. 

• c~ Vinifera . . . . .  
+ 

• ~ Vinifera . . . . .  
+ 

• c~ Vinifera . . . . .  
+ 

;< c? Vinifera . . . . .  
+ 

(Nach BRErD~R-ScI{EU 1938). 

97 

76 

40 

34 

Kreuzung 9 

S. 88 • S. 88 . . . . . . . . . .  
M f i l l e r - T h u r g a u  x S. 88 . . . . .  
S. 88 • Mad.  celine . . . . . . .  
S. 88 • Mad.  r o y a l e  . . . . . . .  
S. 88 x M a l i n g e r  f r t ih  . . . . . .  
S. 88 • Go ld r i e s l ing  . . . . . . .  
S. 88 X T r i u m p h r e b e  . . . . . .  
B u r g u n d e r  we ig  • S. 88 . . . . .  
Go ld r i e s l ing  x S. 88 . . . . . . .  
P o r t u g i e s e r  175 x S. 88 . . . . .  
S i l v a n e r  • S. 88 . . . . . . . .  

Zusammen : 

3 
+ 

967 o 
o 

25 o 
i o 
5 o 

o 

o 
19 o 

2 o 
I9 o 
4 o 

i78 o 

Kreuzt mall nun die heterogametischen Ripa- 
ria-M•nnchen mit Vinifera-Formen, so erhalten 
wir in einem Falle 5o % Zwitter und 5o % M~inn- 
chen und kein Weibchen. Daraus elltnehmen 
wir, dab die zur Selbstung verwandten Vinifera- 
Formen YY gewesen sind, so dab alle die jenigen 
Formen, die das X-Chromosom des Riparia- 
Elters und das Y-Chromosom des Vinifera- 
Elters besitzen, Zwitter sind, w~hrelld die YY- 
Individuen infolge des m~nnlichen Realisators 
der Riparia wieder Miillnchen sind. Verwendet 
man aber XY-Vinifera zur Kreuzung mit den 
heterogametischen XY-M~mlchen, so erhalten 
wir 5o% M{innchen, 25% Zwitter und 25% 
Weibchen. 

Daraus ist zu schlieBen, dab alle XX wieder 
Weibchen, alle Formen, die das Y des Riparia- 
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Elters fiihren, M~innchen, und alle, die das Y des 
Vinifera-Elters ftihren, zwittrig sin& Das be- 
deutet, dab die in der Tabelle angegebenen Ge- 
sehleehter in dem Verh~iltnis yon 1:2 : I auf- 
treten mfissen. 

SchlieBlich k6nnen wir noch durch die Her- 
stellung der F 2, in diesem Falle der zwittrigen 
Gamay X Riparia 595 Oberlin, die yon uns 
angegebenen Spaltungszahlen best{itigen, denn 
die 2. Generation dieses heterogametischen XY- 
F1-Bastards spaltet auf in 25 % Weibchen und 
5o% Zwitter  und 25% M/innchen. 

T a b e l l e  5. (Nach BREIDER-ScaEv I938). 

Kreuzung I c? 

Gamay • Riparia 595 Ob.-F2 953 

Aramon • Riparia143BMG.-F 2 37 

+ 

1724 893 

86 45 

Ganz anders abet verh~lt sich die Rupestris in der 
Kreuzung mit Vinifera. Entweder treten in der 
F~ M~nnchen und Zwitter im Verh~iltnis yon 3 : I 
auf, oder aber die M~innchen sind gegentiber den 
zwittrigen und weiblichen Formen in der Llber- 
zahl vorhanden. So treten unter 29o Nach- 
kommen von Vinifera X Rupestris 2o6 Mfinnchen, 
56 Zwitter und 28 Weibchen auf. Dieses Ver- 
h~ltnis ist nur dann zu verstehen, wenn auch 
XX-Bastarde zwittrig sind. Daraus entnehmen 
wit, dab in diesem Falle die Geschlechtsver- 
erbung nicht mehr nach dem Schema einer ein- 
fachen Mendelschen Kreuzung vererbt wird, 
sondern dab andere Faktoren, deren Lokalisation 
vermutlich nicht im X-Chromosom zu suchen ist, 
an der Geschlechtsbestimmung beteiIigt sind. So 
zeigte dann such die Vinifera X Rupestris 12o2- 
F~ eine Aufspaltung yon 17o Minnchen, 1398 
Zwittern, 202 Weibchen. In der Rtickkreuzung 
eines Vinifera • Rupestris-F1-Bastards mit Vi- 
nifera traten I M~nnchen, 306 Zwitter und 
56 Weibchen auf. Wir schlieBen uns in diesem 
Falle der von BREIDER-SCHEU (1938) gemachten 
Feststellung an, dab offenbar, namentlich nach 
Artkreuzungen, das Geschlecht durch mehrere 
autosomale Gene vererbt und bestimmt wird. 

Auf Grund dieserAnsicht k6nnen nunmehr die 
vielen Unregelm~iBigkeiten, die man bei der Auf- 
spaltung des Geschlechts intra- wie auch inter- 
spezifischer Kreuzungen wahrnehmen kann, 
erkl/irt werden. 
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Zur Immunit~itsziichtung gegen Plasmopara ~viticola. 
Von W i I h e i m  S e h e r z .  

I. Die h i s t o r i s c h e  G r u n d l a g e .  

Als in der zweiten Hfilffe des vorigen Jahr- 
hunderts die Reblaus, Phylloxera vastatrix, und 
der Falsche Meltau, P/asmopara viticola, mit 

Wildreben aus Amerika nach Europa einge- 
schleppt worden waren und die verheerende 
Wirkung dieser Parasiten auf die europ/iische 
Kulturrebe Vitis vini/era offenbar wurde, da 


