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Beobachtungen an F2-Populationen interspezifischer Rebenkreuzungen. 
Von H e i n z  S e h e u .  

Bei einem Vergleich von auf Plasmopara 
viticola-Resistenz selektionierten und nicht- 
selektionierten F2-Nachkommenschaften tier F1- 
Bastarde V. vini/era var. Gamay X V. riparia 
595 Oberlin, V. vini/era var. Aramon X V. ripa- 
ria 143 AMG und V. vini[era var. Mourv~dre 
X V. rupestris 12o2 C, konnten einige inter- 
essante Beobachtungen gemacht werden, die im 
Rahmen tier Aufgaben, die die Rebenziichtung 
zu 16sen hat, yon Wichtigkei t  sind; and zwar 
handelt es sich um Beziehungen zwischen der 
Plasmopararesistenz und der Ausbildung des 
Geschlechts einerseits und um den Vererbungs- 
modus einiger Fertilit~itserscheinungen anderer- 
seits. SchlieBlich kann im Anschlul3 an die Mit- 
teilungen HUSFELD~ (1938) fiber den Erbgang 
der Faktoren, die die Traubenform bestimmen, 
gezeigt werden, welche Beziehungen zwischen 
der Form der Trauben und der Struktur der 
Trauben (der Beerendichte) bestehen. Der Ver- 
lauf und die Ergebnisse meiner Untersuchungen 
seien im folgenden kurz wiedergegeben. 

I. 
Die Problemstellung zur ersten Frage ist kurz 

folgende: Zur Erzielung einer mSglichst grol3en 
Zahl yon plasmopararesistenten Reben finden 
in neuerer Zeit, wie SCHERZ (1938) mitteilt,  
einige St6cke der obengenannten zweiten Ba- 
stardgeneration bevorzugte Verwendung, die 
sich u. a. als besonders hochgradig resistent er- 
wiesen hatten. Unter  Beriicksichtigung der 
Geschlechterverteilung bei den zur Kreuzung 
verwendeten St6cken mug festgestellt werden, 
dab ein I" 2 : I-Verh~iltnis yon d ~" ~ �9 ~, wie es 
bei der 595 Ob. ermittelt  wurde, nicht ,zor- 
handen war. Es erhebt sich damit  die Frage, 
ob der Grad der Plasmopararesistenz mit der 
Ausbildung des Geschlechts in irgendwelcher 
Beziehung steht, mi t  anderen Worten, ob sich 

die m~innlichen and  zwittrigen Individuen re- 
sistenter dem falschen Mehltau gegeniiber ver- 
halten als weibliche Typen. Diese Aufgabe 
wurde an Grtinstecklingen im Gew~iehshaus 
unter optimalen Infektionsbedingungen durch- 
gefiihrt. 

Von jedem zur Priifung herangezogenen Stock 
wurden 5 brauehbare Grtinstecklinge verwendet. 
Insgesamt wurden 575 Klone mit  2875 Einzel- 
pflanzen gepriift, die sich auf 2 Kreuzungs- 
gruppen verteilten, and zwar gehSrten 388 Klone 
zu einer bereits auf Plasmopararesistenz selektio- 
nierten and 131 Klone zu tier noch nicht auf 
Widerstandsf~higkeit gegen den falschen Mehltau 
selektionierten F2-Nachkommenschaft  tier F 1- 
Bastardsorte Gamay X Riparia 595 Oh. Aus 
der 2. Generation der Kreuzung Aramon X Ri- 
paria 143 AMG wurden 46 Klone geprfift, die 
auf Plasmopararesistenz noch nicht ausgelesen 
waren. Die Verteilung des Materials ist in 
Tabelle I zusammengefal3t. 

Kreuzung 

Gamay • Riparia 
Gamay • Riparia 
Aramon X Riparia 

T a b e l l e  I. 

Zahl der 
F l _ E l t e r  geprtiften Klone: 

F2 nicht  

I F.. selekt, selekt, 

�9 595 Oberl. 388 - -  
�9 595 Oberl. - -  13I 
�9 143 AMG 46 

Die Infektion wurde nach der yon HUSrELD 
(1932) entwickelten und einwandfrei arbeitenden 
Methode durchgefiihrt. Die Beurteilung des 
Befallsbildes erfolgte am 6. Tage nach der In- 
fektion. Von den drei Geschlechtsklassen wurde 
jeweils die gleiche Anzahl yon Typen aus- 
gewertet. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in 
den fotgenden Kurvenbildern variationsstati- 
stisch dargestellt. Abb. I gibt die Verteilung 
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der verschiedengeschlechtigen StScke der selek- 
tionierten 595 Ob, F~-Population im Hinblick 
auf den Plasmopara-Resistenzgrad der aus- 

gelesenen Formen nach den 
~ ersten 3 Befallsklassen wie- 
o~ / !  der. Die Befallsklassen 4 

/ und 5 sind naturgem/il3 in 
e~ 1 dieser Population nicht mehr ! 

,' vertreten. Um so auffallen- 5~ t 
---~4-~ der ist es daher, dab sich 

- i  .,,\ selbst unter den allgemein 
ea / \\ als resistent bekannten Re- 

; ~ , bert einer F~-Generation gra- 
3~ / \ \ '  duelle Unterschiede in der 

l ~\ , Plasmoparawiderstands- 
,' ~ f~ihigkeit in Abh~ingigkeit 

ea ~ vom Geschlecht feststellen 
lassen. In der h6chsten Re- 

z ~ sistenzklasse I liegt der Pro- 
zentsatz der mfinnlichen und 
zwittrigen Klone um 25% 

e ~ ~ ~ hGher als der, in dem die 
/(/aesen weiblichen Typen auftreten, 

Abb. I. Die Verteilung der 
Mgnnchen, Zwitter und w/ihrend in der Resistenz- 
Weibehen auf die v e t -  gruppe 2 das Verh~iltnis um- 
schiedenen Plasmopara- 
befallsgrade lit d . . . .  Iek- gekehrt i s t .  A u c h  u n t e r  d e n  

tionierten Gamay • P, ipa- F o r m e n  m i t  m i t t l e r e r  W i d e r -  
ria 595 Ob. F2. 

- - e - - - {  ..... ? standsf~ihigkeit (3) sind die 
Weibchen in der Mehrzahl. 

Es f~Ult weiterhin auf, dab die Kurve der 
zwittrigen St6cke mit der der m~innlichen 
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Abb. 2. Die Verteilung der verschiedenen Geschlechtsformen auf die 
5 Plasmoparabefallsklassen in der nicht selektionierten Gamay X 

Riparia 595 Ob. F2. 6' . . . .  ~ . . . . . .  ,o 

St6cke zusammenf~illt. Dieses dtirfte jedoch 
nach den neueren Untersuchungen yon 
BREIDER-ScHEU (1937) seine Erkl~irung insofern 
finden, als die Zwitter sich als genetische M~inn- 

chen, also als Sekundkrhermaphroditen dokn- 
mentiert haben. 

Entsprechende Beobachtungen k6nnen wir 
auch am Material der nichtselektionierten F~- 
Generation derselben Kreuzung machen. 

Bei dieser (vgl. Abb. 2) sind infolge Ausfalls 
der Selektion auf Plasmopararesistenz alle Grade 
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Abb. 3- Die Verteilung der verschiedenen Geschlechtsformen auf die 
5 Plasmoparabefallsklassen in der nicht selektionierten Aramon • 

Riparia 143 AMG. t:2- ~ . . . .  c~ . . . . . .  9 
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der Plasmoparaanf~illigkeit vertreten. Wie HuS- 
FELl) (1932) bereits mitgeteilt hat, ist die Zahl 
der resistenten Typen in der 595 Ob--Fe relativ 
hoch, so dab in dem vor- 
liegenden Material die wi- 
derstandsf~ihigen Formen 
gegeniiber den anf~lligen 
in Uberzahl sin& In den 
Resistenzgruppen 1--3 tre- 
ten die Weibchen in gerin- 
gerer Zahl auf als die 
m~innlichen und zwittrigen 
Typen,  w~ihrend sie inner- 
hMb der hochanf~itligen 
Formen die weitaus hShere 
Zahl angeben. Man kann 
also auf Grund dieser Be- 
funde an ein und derselben 
F2-Generation vor und 
nach d e r  Selektion auf 
Plasmopararesistenz die 
Feststellung machen, dab 
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Abb. 4. Die Verteilung der 
Plasmoparabefallsklassen 

1--5 auf die M~innchen, 
Weibchen und Zwitter. 

i - - - - - 2  . . . . . .  3 
. . . . .  4 . . . .  5 

die weiblichen Typen der oben erw~ihnten Kreu- 
zung im allgemeinen anf~illiger sind als m~inn- 
liche und zwittrige Geschwisterformen. 

Diese SchluBfolgerung behfilt auch ihre Be- 
rechtigung in der Naehkommenschaft der Kreu- 
zung Aramon • V. riparia (F1-Elter = 143 
AMG). Betrachtet  man zun/ichst einmal nur 
die Kurve der m/innlichen St6cke (Abb. 3), so 
wird das verschiedenartige Verhalten eindeutig 
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aufgezeigt. In der KIasse I sind M~nnchen allein 
vertreten. In der Resistenzstufe 2 sind M~inn- 
chen gegentiber den Zwittern, und diese wiederum 
gegenfiber den Weibchen im ldbergewicht. Um- 
gekehrt geh6ren den Klassen 3, 4 und 5 vor- 
wiegend Weibehen und Zwitter an. Das unter- 
schiedliche Resistenzverm6gen der verschieden- 
geschlechtigen Formen geht aus den angegebe- 
nen Ergebnissen klar hervor. Es mug allerdings 
darauf hingewiesen werden, dab die Klonenzahl 
dieser Kreuzung relativ gering ist. Doch wird 
die Versuchssicherheit dadurch, dab yon den 
46 Klonen jeweils je Klon 5 Einzelpflanzen 
untersucht wurden, erh6ht. So k6nnen aueh 
die hier gewonnenen Ergebnisse mit roller 
Giiltigkeit als Best~itigung der an 595 Ob.-F~ 
erhaltenen Resultate dienen. 

Die zwittrigen Individuen verhalten sich in 
der 143 AMG-F 2 eher wie die Weibchen. Ob in 
diesem Falle die Zwittrigkeit unter ganz anderen 
physiologischen Bedingungen entstanden ist, 
und ihr den Mfinnchen entgegengesetztes Ver- 
halten darauf zur/ickfiihrt, ist einstweilen n o c h  
nicht zu beantworten. Immerhin kann darauf 
hingewiesen werden, dab nach Artkreuzung von 
Vitis vini[era mit amerikanischen Reben auch 
genotypische Weibchen sekund~ire Zwitter 
darstellen k6nnen (vgl. BREIDER- SCHEU, 
1937). 

Sehr instruktiv wird das Verhalten der Mann- 
chen, Zwitter und Weibchen dann, wenn die 
nicht gmnds/itzlich voneinander abweichenden 
Ergebnisse der nichtselektionierten 595 Ob.-F~ 
nnd I43,AMG-F 2 zusammengefagt und so dar- 
gestellt werden, dab auf der Ordinate der 
Prozentsatz an resistenten Formen, auf der 
Abszisse aber die verschiedenen Stufen der Ge- 
schlechtigkeit aufgezeichnet werden. Die Cha- 
rakterisierung der 5 Befaltsktassen erfolgt durch 
die verschiedene Linienfiihrung. Die Kurve, die 
die Verteilung yon M~nnchen, Weibchen und 
Zwittern in der Befallsklasse I anzeigt, verl~iuft 
gena~ umgekehrt wie die der Befallsklasse 5, 
d. h. mit zunehmender Weiblichkeit nimmt die 
Plasmoparaanf~illigkeit zu, mit zunehmender 
M~innlichkeit aber ab. Das gleiche besagt auch 
der Verlauf der 3 tibrigen Kurven, wobei 
namentlich der Vergleich der Kurven des 2. 
und 4. Befallsgrades besondere Aufmerksamkeit 
verdient, da sie genau entgegengesetzt ver- 
Iaufen (Abb. 4). 

Die Resultate deuten mit aller Wahrsehein- 
lichkeit darauf hin, dab zwischen Plasmopara- 
resistenz und Geschlechtsausbildung eine physio- 
logische Bez~ehung besteht, fiber deren Natur 
vorl~iufig noeh nichts ausgesagt werden kann. 

Weitere Versuche sollen dariiber Klarheit 
schaffen. 

II. 

Die hier mitgeteilten Untersuchungsergebnisse 
beziehen sich nur auf ein wesentliches Merkmal 
des gesamten Faktorenkomplexes, der die Fer- 
tilit~it charakterisiert, n~imtich die Zahl der  Ge- 
scheine. 

Es wurden 5Bonitierungsklassen gebildet, 
und zwar bedeuten I = sehr reicher Ansatz 
(2 meistens 3 kr~tftige, gut ausgebildete Ge- 
scheine auf allen ausgetriebenen Tragreben). 

2 = reicher Ansatz (2 bis 3 gut entwickelte 
Gescheine an mehreren aber nicht an allen aus- 
getriebenen Tragreben). 

3 = mittlerer Ansatz (I gut entwickeltes Ge- 
schein auf den meisten ausgetriebenen Trag- 
reben eines Stockes). 

4 = geringer Ansatz (meist nur ein kleines, 
schwach entwickeltes Geschein auf einem bis 
h6chstens 3 Trieben eines Stockes). 

5 = kein Ansatz. 
Die Durchf/ihrung der Bewertung nach der 

eben geschilderten Methode erfolgte kurz vor 
dem Bliihbeginn, da zu dieser Zeit die Reben 
noch relativ wenig Laub entwickelt hatten, so 
dab eine schnelle und sichere Beurteilung der 
Einzelst6cke ohne weiteres m6glich war. Da 
nach dem Abbliihen eine ganze Reihe yon In- 
dividuen alle oder einen Teil ihrer Gescheine 

abstol3en, ist eine Bonitierung kurz vor dem 
Beginn des Bliihens zu  dieser Zeit ebenfalls am 
zweckm~tl3igsten. 

Die Untersuchungen wurden jeweils in der 
selektionierten und nichtselektionierten F2- 
Population ein und desselben F1-Elters vor- 
genommen (Individuenzahl: 94o selektioniert, 
9oo nichtselektioniert), um gleichzeitig festzu- 
stellen; ob die Fertilit~ttsverh~iltnisse durch die 
Auslese auf Plasmoparawiderstandsf~ihigkeit be- 
eintr~ichtigt werden. In Abb. 5 sind in 2 Kurven 
die Verteilung der Fertilit/itscharaktere ill der 
595 Ob.-F2 vor und nach der Selektion dar- 
gestellt. Die Kurven verlaufen gleichm~il3ig. 
Ihr Maximum liegt bei der Bonitierungsklasse 4, 
d .h . ,  dab die Faktoren Iiir mangelhafte Ge- 
scheinsbildung vorwiegend dominant vererbt 
werden. Der Verlauf der Kurven deutet weiter- 
hin an, dab man in der 595 Ob.. mit einer Reihe 
yon gleichsinnig wirkenden Genen rechnen mul3. 
Entsprechend der 595 Ob.-F2 liegen die Ver- 
h/iltnisse in der 143 AMG-F 2 (Individuenzahl: 
I7o selektioniert, 212 nichtselektioniert), die 
bekanntlieh aus der Kreuzung der Vinifera- 



228 Sc~Eu: Beobachtnngen an Fe-Populationen interspez. Rebenkreuzungen. Der Zachter 

variet~t Aramon mit Vitis riparia hervor- 
gegangen ist (Abb. 6). 

Zu einer anderen unerwarteten Feststellung 
fiber den Vererbungsmodus der die genannten 
Fruchtbarkeitsmerkmale bedingenden Faktoren 
kommt man bei der Untersuchung der 12o2 C- 
F~-Generation der Kreuzung Vitis vinci/era vat. 
Mourvfidre X Vitis rupestris. DaB es sich bei 
den Ergebnissen fiber die nun zu besprechenden 
Spaltungsverh~ltnisse nicht um Zufall handelt, 
beweist die Tatsache, dab sowohl eine auf 
Plasmopararesistenz selektionierte, als auch 
eine nichtselektionierte F2-Population trotz 
unterschiedlicher Individuenzahl (67 selektio- 
niert, 353 nichtselektioniert), das gleiche Kurven- 
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Abb,  5. D e r  Gesche inansa tz  in  d e r  
se !ek t ion ie r t en  und  n i ch t  se lek t ion ie r -  

t en  G a m a y  • R i p a r i a  595 Ob. F,~. 
- - s e i  . . . . . . .  n i ch t  sel. 

dichte. Die europ~ischen Keltertrauben (Trau- 
ben zur Weinbereitung) haben in der Regel 
dichtbeerige, kompakte Fruchtst~nde yon 
meist gedrungener bis kurzer Form w~hrend 
die amerikanischen Arten gew6hnlich locker- 
beerige und unregelm~13ige Fruchtst~inde yon 
meist l~nglicher, gestreckter Form besitzen. 
Ober die Vererbung der Traubenform berichtet 
HUSFELD (I938), dab die Reben beztiglich der 
Gene, die die Traubenform bedingen, auger- 
ordentlich heterozygotisch sind, und dab die 
Traubenform auf einer Summe gleichsinnig 
wirkender Gene beruht. 

Vorliegende Untersuchungsergebnisse be- 
st~itigen zun~chst diese Angaben. Darfiber 

Y/assea 
Abb.  6. D e r  Gesche inansa tz  ~n d e r  n i eh t  
s e l ek t i on i e r t en  A r a m o n  • R i p a l i a  I43  

AMG.  F~. 
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Abb.  7- D e r  Gesche inansa tz  in  d e r  
s e l ek t ion i e r t en  und  n i c h t  se lek t ion ie r -  
t en  Monrv~dre  x Rupes t r i s  1202 C. F t.  

sel . . . . . . .  n ich t  sel .  

bild ergeben. Daraus geht zungchst wiederum 
hervor, dab die Fertilit~it durch die Auslese auf 
Plasmopararesistenz nicht beeinfluBt wird 
(Abb. 7)- 

Wit  machen weiterhin die wichtige Fest- 
stellung, dab beide Kurven zweigipflig sind, 
und dab das VerhSdtnis der in den Klassen 3, 4 
und 5 zusaramengefal3ten Individuen zu den in 
den Klassen I und 2 vereinigten Typen 3 : 1  
(75,2 % : 24,8 %) ist. Daraus muB man zun~ichst 
die Folgerung ziehen, dab ein Faktorenpaar  die 
Fertilit~it mal3gebend beeinflul3t, und zwar so, 
dab die Wirkung anderer, an der Manifestation 
der die Fruchtbarkeit  charakterisierenden Merk- 
male beteiligten Gene im Stadium der Blfite 
verdeckt werden. 

III.  
Ein ampelographisch sehr wichtiges Merkmal 

ist die Ausbildung der Trauben, und zwar so- 
wohl die L~inge der Trauben als auch die Beeren- 

hinaus aber geht aus meinen Untersuchungen 
hervor, dab die in der PraMs sehr oft ver- 
tretene und auch theoretisch m6gliche Ver- 
mutung, dab n~mlich zwischen der Form der 
Trauben und der Ausbildung der Trauben, der 
Beerendichte, Beziehungen insofern bestehen, 
als in F~-Nachkommenschaften interspezifischer 
Rebenkreuzungen lockerbeerigO Trauben in der 
Regel l~ingliche, gestreckte und alle kompakten, 
dichtbeerigen Fruchtst~nde kurze und ge- 
drungene Form haben, nicht den Tatsachen 
entspricht. Die Traubenform und Beerendichte 

1 Weibliche Individuen haben dann einen mangel- 
haften Traubenansatz, wenn eine normale Be- 
fruchtung nicht stattfinden kann, d. h. wenn keine 
m~Lnnlichen oder zwittrigen Reben in der N~he 
stehen. Ftir vorliegende Untersuchungen spielt 
diese Tatsache keine Rolle, da die Best~ubungs- 
verh~ltnisse auBerordentlich giinstig waren, denn 
M~tnnchen, Weibchen und Zwitter standelx so 
dicht beisammen, dab zur Zeit der Bliite gentigende 
l~ollenmengen vorhanden waren. 
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beruhen vielmehr auf mehreren dominanten und 
recessiven Faktoren, die frei miteinander kom- 
binierbar sind. 

Bei der Bewertung wurde unterschieden 
zwischen langen, mittellangen und kurzen 
Trauben einerseits und kompakten,  locker- 
beerigen und zaseligen, unregelm/il3igen Frucht- 
st/inden andererseits. Tab. 2 gibt einen Uber- 
Nick fiber die Aufspaltungstypen der unter- 
suchten Gamay • Riparia 595 Ob.-F~-Nach- 
kommenschaften und zeigt deutlich, dab zwi- 
schen Form und L/inge der Trauben keine 
korrelativen Beziehungen bestehen. 

T a b e l l e  2. 

lang mittellang kurz 

kompakt io.o 9,7 4,4 % 
l o c k e r . .  18,i 8,8 4,4 (}L 
zaselig 19,o 13, 7 11,9 ~o 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I. Es wird festgestellt, dab in F2-Nach- 
kommenschaften interspezifischer Rebenkreu- 
zungen Beziehungen zwischen der Ausbildung 
des Geschlechts und der Widerstandsf/ihigkeit 
gegen den falschen Mehltau, Plasm@ara viticola, 
bestehen. Die M/innchen und Zwitter sind 
resistenter als die Weibchen. Physiologische 
Momente werden in erster Linie ftir das Zu- 
s tandekommen dieser Korrelation wahrschein- 
lich gemacht. 

2. In einer auf Plasmoparawiderstandsf/ihig- 
keit selektionierten und einer nichtselektionier- 
ten F~-Nachk0mmenschaft des F1-Bastardes 
Gamay  • Riparia 595 Ob. und in einer nicht- 
selektionierten F2-Generation des Bastardes 
Aramon • Riparia 143 AMG wird der Geschein- 
ansatz durch mehrere, frei miteinander kombi- 

nierbare Faktoren bestimmt. Sowohl in der auf 
Plasmopararesistenz selektionierten als auch in 
der nichtselektionierten F2-Nachkommenschaft  
des F1-Bastardes Mourv&dre • Rupestris 12o2C 
beeinfluBt ein Faktorenpaar  den Gescheinansatz 
mal3gebend. Durch die Plasmoparaselektion 
wird die Verteilung des Gescheinansatzes in 
keinem Falle beeintr/ichtigt. 

3- Zwischen der Traubenform und der Struk- 
tur der Trauben (Beerendichte) bestehen in der 
595 Ob.-F2 keinerlei Beziehungen. Mehrere frei 
miteinander kombinierbare, dominante und 
rezessive Faktoren sind an der Ausbildung der 
Fruchtst/inde beteiligt. 
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Morphologisch-anatomische Merkmale der Rebenbl~itter 
als Resistenzeigenschaffen gegen die Reblaus, Phylloxera ,vastatrix PLANCH. 

Von Hans 

I. E i n l e i t u n g  u n d  P r o b l e m ,  
Im Jahre 191o und sp/iter ver t rat  BSRNER als 

erster in der Rebenz/ichtung den Standpunkt,  
durch Kreuzung der im Freiland wurzelanf/illi- 
gen Vitis vini/era mit den reblausresistenten 
amerikanischen Wildarten neue Kultursorten 
herzustellen, die gegen die Reblaus, Phylloxera 

~astatrix, widerstandsf/ihig seien. BORNER und 
RASMUSON (1914) arbeiteten damals mit  ver- 

Breider, 

schiedenen Sorten. Sie konnten feststellen, dab 
die Anf/illigkeit bzw. Resistenz je nach Sorte und 
Kreuzung auf ein, zwei oder auch drei Faktoren- 
paaren beruhen kann. Wenn die Widerstands- 
f/ihigkeit yon morphologischen und physiolo- 
gischen Gesichtspunkten aus betrachtet  tat-  
s/ichlich ein derartig unkompliziertes Merkmal 
w/ire, dessen Manifestation durch die Wirkung 
yon 1--3 Genpaaren realisiert werden kSnnte, 


