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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, 
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w~ire die Zfichtung reblausresistenter Reben 
selbst bei geringer Zahl von Kreuzungsnach- 
kommen eine leicht zu 16sende Aufgabe. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge aber viel ver- 
wickelter. Wie ich (BI~EIDER, 1938 ) an 
Hand eines grogen Zahlenmaterials nach- 
weisen konnte, wird die Reblauswiderstands- 
f~ihigkeit ebenso wie die Resistenz gegen Plas- 
mopara viticola durch eine Reihe gleichsinnig 
wirkender dominanter und recessiver Faktoren 
bestimmt und ist aul3erdem durch die Umwelt 
leicht zu beeinflussen. Hinzu kommt noch, dab 
die reblauswiderstandsf~ihige Rebe auch alle 
Vorziige einer Qualit~tsrebe in sich vereinigen 
muB, wenn sie anbauwiirdig sein soll. B6~NER 
berficksichtigt schon seit 19I 9 bei der Beurtei- 
lung des Befallbildes verschiedene, vom Einflug 
der Umwelt unabh~ingige Grade der Ausprfigung 
und best~tigt damit unbewul3t die Tatsache der 
Kontrolle des Anffilligkeitsgrades durch polymer 
wirksame Gene. 

Die Widerstandsf~ihigkeit bzw. Resistenz wird 
dargestell t durch eine Summe von morpholo- 
gischen und physiologischen Merkmalen, yon 
denen schon jedes, ffir sich oder erst in Kombi- 
nation mit anderen Eigenschaften der Rebe 
Widerstandsf~ihigkeit verleihen kann. Tatsfich- 
lich unterscheiden sich anf~illige und resistente 
Formen in vielen Merkmalen; doch well3 man 
bisher noch nicht, inwieweit diese unterschied- 
lichen Eigenschaften an der Auspr~igung des 
Verhaltens der Rebe dem Parasiten gegenfiber 
beteiligt sind. Der sicherste Weg, diese Bezie- 
hungen zu erforschen, ist die Analyse des ge- 
samten Genkomplexes, der ftir die Resistenz 
verantwortlich ist und die Konstatierung yon 
Korrelationen zwischen Widerstandsffihigkeit 
und physiologischen und morphologisch-anato- 
mischen Merkmalen. Diesen Untersuchungen 
stehen jedoch infolge der augerordentlichen 
Heterozygotie s/imtlicher Reben, die durch 
langj~ihrige Versuche erst eingeschr~inkt wer- 
den muB, manche Schwierigkeiten im Wege. 
Durch H. SCI~EU (1938) ist jedoch durch 
Vergleich des ph~inotypischen Bildes einer auf 
Plasmoparawiderstandsf~ihigkeit selektionierten 
und nichtselektionierten F2-Population der 
Kreuzung Vitis vini/era var. Gamay X Vitis 
riparia OBERLIN 595 gezeigt worden, dab diese 
Methode zur L6sung des er6rterten Problems 
auch sehon relativ friih angewandt werden kann. 

Fiir Untersuchungen zur Analyse der Eigen- 
schaften, welche die Widerstandsf~ihigkeit gegen 
die Reblaus bestimmen, ist dieser Weg yon mir 
in einer im Druck befindlichen Arbeit beschritten 
worden. Da die Beobachtungen sich nur auf 

morphologische Merkmale an einige Wochen 
alten Sfimlingen beziehen, kann vorerst nur 
festgestellt werden, dab gewisse fiir das Blatt  
der Vitis vini/era charakteristische Eigenschaf- 
ten in einigen F2-Populationen zuf~illigerweise in 
h6herem Prozentsatz unter anf~lligen als unter 
resistenten Formen zu finden sind. Jedoch 1/iBt 
sich nicht ergrfinden, welche genetisch oder gen- 
physiologisch mit diesen Eigenschaften zu- 
sammenhiingenden Merkmale die Anf~illigkeit 
bzw. Resistenz zu beeinflussen verm6gen. Zum 
Zwecke dieser Untersuchungen werden im Ertrag 
stehende _F~-Populationen ben6tigt, die im 
kommenden Jahre bereits zur Verfiigung stehen. 

Ffir die Analysen der Resistenzeigenschaften 
steht aber noch ein zweiter Weg often. Es ist 
bekannt, dab die physiol0gisch hochanf~lligen 
Sorten der Vitis vini/era im allgemeinen im 
Freiland yon der gallicolen Form der Reblaus 
nicht besiedelt werden. Das gleiche gill auch ffir 
einige hochanf~illige F1-Artbastarde, deren einer 
Elter eine Viniferasorte.ist. Bringt man diese 
Reben unter Gew/ichshausbedingungen, d .h .  
hohe Feuchtigkeit und 25--3 o9 W~irme und 
infiziert man einige Wochen nach dem ersten 
Austrieb, so erweisen sich diese Formen nunmehr 
als anf~illig, d. h. sie reagieren auf den ,,Reblaus- 
stich" mit der Bildung yon Gallen. Durch Ab- 
finderung der Umweltbedingungen sind offenbar 
einige Eigenschaften des oberirdischen Teiles 
der Rebe derartig ver~indert worden, dab sie der 
Reblausbesiedelung kein Hindernis bieten. So- 
mit ergibt sich einerseits die M6glichkeit, Steck- 
linge ein- und desselben I<lons unter den ver- 
~inderten Umweltbedingungen vergleichend zu 
betraehten und Merkmale, die Resistenz gegen 
die gallicole Reblaus bedingen, zu analysieren. 
Andererseits aber erhalten wir damit gleich- 
zeitig AufschluB fiber Aul3enfaktoren, die den 
Resistenzgrad eines Merkmales zu beeinftussen 
verm6gen. 

Unsere Untersuchungen erstreeken sich auf 
zwei Merkmale: Behaarung und Blattdicke bzw. 
Blattstruktur.  Der Grund daftir, dab gerade 
diese beiden Eigenschaften- ausgew~hlt wurden, 
war folgender: Wir vermuten, dab viele hoch- 
anf~illige Formen dank einer unter Freilandbe- 
dingungen erworbenen intensiven Auspriigung 
morphologischer Merkmale oberirdisch wider- 
standsf/ihig sind. Diese Widerstandsf/ihigkeit 
i s t  keine aktive, sondern scheint vielmehr rein 
passiver Natur zu sein.  Da wir nach den Mittei- 
lungen BORNERs ( I919 ,  I 9 2 0  , I 9 2 I  , 1922 , 1934, 
i938 ) mit physiologischen Rassen bei der Reblaus 
zu reehnen haben, so ist die Analyse von mor- 
phologischen Eigenschaften, die der Rebe unter 
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Freilandbedingungen Resistenz verleihen, ftir die 
Zfichtung reblauswiderstandsf/ihiger Formen yon 
gr6gter Bedeutung, da vermutlich in vielen 
F/illen die Resistenz, die auf morphologischen 
und morphologisch-anatomischen Merkmalen 
beruht, gegen alle physiologischen Rassen die 
gleiche sein wird. Nattirlich h~ingt der Grad der 
Resistenz yon der Natur und der Kombination 
der Resistenzmerkmale ab. 

Vom epidemiologischen Standpunkte aus 
erscheint mir die Analyse solcher Eigenschaften 
erst recht wesentlich zu sein; es ist n~imlich mit 
aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dab die 
im Freiland auf Grund ausgepr~igter morpholo- 
gischer Werkmale resistenten Reben gegen 
Fundatrigenien und Virginogenien der verschie- 
denen Biotypen der Reblaus wie auch gegen die 
Fundatrix der verschiedenen biologischen Rassen 
resistent sind. Denn schlieglich besteht in der 
Morphologie und Physiologie der Maigallenlaus 
und ihrer Naehkommen kein gr6gerer Unter- 
schied als zwischen genotypisch unterschiedli- 
chen und daher physiologisch und teilweise auch 
inorphologisch verschiedenen Phylloxera-Rassen. 
Inwieweit d i e  physiologischen Faktoren der 
Widerstandsf~ihigkeit bzw. Anf~illigkeit durch 
Umweltbedingungen beeinfluBt werden k6nnen, 
wird eine weitere Abhandlung zeigen. 

II. Die  B e h a a r u n g  a ls  R e s i s t e n z e i g e n -  
s c h a f t  g e g e n  die  R e b l a u s .  

Die europ~iischen Sorten der Art Vitis vini/era 
zeichnen sich vor den amerikanischen Rebenarten 
Vitis riparia und rupestris durch eine starke 
Behaarung ihrer Triebspitze aus. Die Auspr~i- 
gung dieses Werkmales variiert yon Sorte zu 
Sorte. Bei der Mtillerrebe und dem weiBen 
Damascener sind auBerdem auch die jiingeren 
Bl~itter so stark behaart, daB sie vollkommen 
weig erscheinen. Die Wiillerrebe hat auf Grund 
dieser Eigenschaft ihren Namen erhalten. Nit 
zunehmendem Alter der Bl~tter nimmt bei diesen 
beiden Vinifera-Variet~iten die Behaarungsdichte 
ab. In allen iibrigen Sorten Sind die Bl~itter 
tiberhaupt yon Haaren praktisch frei. 

In der Ausbildung der Behaarung lassen die 
Sorten Isabella, Fredonia, Catawba Nebel usw. 
eine weitgehende ~hnlichkeit mit den vorher- 
genannten Vinifera-Sorten erkennen. Trieb- 
spitze und jiingere BlOtter sind mit einem 
weiBen, filzigen Wollhaartiberzug versehen. Es 
diirfte sich ertibrigen, die in den Versuchen ver- 
wandten Arten im einzelnen zu beschreiben, da 
in der TabelIe I eine Ubersieht diese Tatsachen 
besser charakterisiert. Eine Unterscheidung, i n  
welchem Mage Borsten (mehrzellige Haare) und 

Filz (einzellige Haare) an der Ausbildung des 
yon mir als ,,Behaarung" schlechthin bezeich- 
neten Merkrnals beteiligt sind, scheint ftir die 
weitere Diskussion nicht notwendig zu sein. Im 
allgemeinen jedoch handelt es sich um einzellige 
liegende Wollhaare (Filz). Wit Ausnahme der 
Sorten Solonis • Othello Arnold I613 Couderc, 
Riesling • Solonis X York Wadeira 19I G und 
Solonis X York Madeira 162 G sind s~mtliche 
in der Tabelle I genannten Arten am Blatt wie 
an der Wurzel physiologisch anf~illig. In Mfin- 
cheberg werden diese Sorten im Freiland yon 
der Reblaus an den t31~ttern nicht besiedelt. 
Das hat seinen Grund I. in der Beschaffenheit 
des Klimas und 2. in der unter den hiesigen 
Lebensbedingtmgen besonders starken Ausbit- 
dung morphologischer und morphotogisch-ana- 
tomischer Merkmale, die so eine rein mechani- 
sche Resistenz bewirken. Wenn auch die klima- 
tischen Verh/iltnisse eine weitgehende Herab- 
setzung der Vitalit/it und damit der Aggressivit~it 
des ScMdlings zur Folge haben, so ist doch die 
absolute Widerstandsf~ihigkeit im Freiland der 
unter Gew~ichshausbedingungen hochanf~illigen 
$orten nicht schlechthin als eine durch klima- 
tische Faktoren hervorgerufene Pseudoresistenz 
zu betrachten, da es bisweilen auch vorkommt, 
daB hoehanf~illige Rebenformen unter den 
tiiesigen FreiIandbedingungen yon der gallicolen 
Form der Reblaus erfolgreich besiedelt werden. 
Demnach mfissen hochanf/illige Rebensorten, 
die in freier Natur yon der Reblaus nicht be- 
fallen werden, fiber irgendwelche morphologi- 
sehe und morphologisch-anatomische Werkmale 
verfiigen, die eine Besiedelung durch die Reblaus 
verhindern. Durch genetische Experimente 
konnte nachgewiesen werden, dab es solche 
blattspezifische Resistenzeigenschaften geben 
muB. 

Gelegentliche Beobachtungen fiber das Ver- 
halten von behaarten Typen im Gew~iehshaus 
lieBen erkennen, dab der Behaarung als Re- 
sistenzeigenschaft eine gewisse Bedeutung zu- 
kommt. Im Jahre I937 wurde daher erstmalig 
ein Vorversuch unternommen, der die Vermu- 
tung best~itigte, um in dem darauffolgenden 
Jahre eine planm~gige Versuchsanstellung end- 
gtiltig durchffihren zu k6nnen. 

Die Technik des Versuches war folgende: 
i55 Pf lanzen  der in Tabelle I genannten 

Sorten dienten als Versuchsobjekte; a ls  Kon- 
trolle wurden die in Miincheberg als Reblaus- 
wirtspflanzen benutzten F1-Formen: ]3urgunder 
weiB X Rupestris du Lot und Riesling • Ri- 
paria 23 G verwendet. S~imtliche Soften waren 
durch Einaugenstecklinge vermehrt und als 
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T o p f r e b e n  im  Gew~ichshaus k u l t i v i e r t  worden .  
N a c h d e m  die V e r s u c h s p f l a n z e n  e t w a  4 - - 8  BlOt te r  
e n t w i c k e l t  h a t t e n ,  w u r d e n  sie in 8 E inze l ze l l en  
y o n  je  I q m  Grundfl~iche so ve r t e i l t ,  dab  mSg l i chs t  
jede  Sor t e  in e iner  Zelle  v e r t r e t e n  war .  Tabe l l e  2 

g ib t  e ine 0 b e r s i c h t  f iber  die Zah l  u n d  A n o r d n u n g  
der  P f l anzen .  

Die  I n f e k t i o n  e r fo lg te  m i t  neoga l l i co len-  
ga l l icolen  V i rg inogen i en  der  phys io log i schen  
Rasse  436, die s ich m o r p h o l o g i s c h  d u r c h  l~ingere 

Tabel le  i. B e h a a r u n g  d e r  i n  V e r s u e h R i / 3 8  b e n u t z t e n  S o r t e n  n a c h  d e m  S y s t e m  
y o n  NEGRUL ( '36 ) .  

Sorte  4. B l a t t  
Obers. [ Unters .  

Mfitlerrebe 5/46 . . . . . . . . .  
I sabel la  Nebel  7/28 . . . . . . .  
Sol. • York.  Mad. 162 G 8 / 5 o . . .  
Sol. • Othel lo  Arnold  1613 Couderc 

(8,/54) . . . . . . . . . . . . .  

Damascene r  weiB 2/3 . . . . . . .  
Sol. • York.  Mad. 161G 7/4 �9 �9 �9 
Riesl.  • Sol. • York.  Mad. 191 G 

(8/7) . . . . . . . . . . . . . .  
Ca tawba  Nebel  7./33 . . . . . . .  
Solonis robus ta  7/12 . . . . . . .  
F redonia  Nebel  7/27 . . . . . . .  

1.--2. B l a t t  

O b e r s .  Unters .  

Be HoB2 
B2 B2 
Be Ho Be 

Be HoB2 

B~ IIoB2 
B2 II~B~ 

B2 Be 
Be B~ 

H~B2 He Be 
B2 B2 

3- B la t t  

Obers. Unters .  

Be Ho B2 
B~ Be 
B~ HoB~_ 

B~ HoB~_ 

Be HoBe 

Bo 
H ,  Bo / / e B o  
Bo B2 

Z e i c h e n e r k l g r u n g :  

B~ HoB2 
B, t B~_e 
Bo HoBo_~ 

Be HoB~ 

B~ ! HoBe 
B~ He B~ 

Bo B~_2 
Bo B2 

H• Bo He Bo 

5- B la t t  

Obers. Unters .  

B~ 17o B,  
B~ B>,_ 
Bo Ho Bo_~ 

Bo /7o B~ 

B~ /70 Be 
B~ / / e  B~ 

13o B~_e 
Bo B2 

H~ Bo H~ Bo 

Ffir  B o r s t e n (mehrzell ige Haare ,  auf recht  stehend) Ffir  ei  n z e 1 l i  g e H a a r e (liegend) 
Ho = schwach Bo = f laumig 
H~ = mi t t e l  Bx = sp inngewebear t ig  
//2 = s ta rk  ]3e = filzig 

i .  i .  B l a t t =  i .  ge6ffnetes B la t t  des Tr iebs;  die BlOtter  werden yon hier  ab nach  un ten  gezghlt .  
2. Die  Europger t r i ebsp i t ze  5ffnet  sich rascher  als die der  Amer ikaner reben ,  infolgedessen en tspr ich t  

das 3- Eu rop~e rb l a t t  dem Al ter  nach  eigent l ich dem 2. der  Amer ikaner rebe .  
3. Obige Beur te i lnng  erfolgte  an Fre i landpf lanzen .  I m  Gew~ehshans is t  die Behaa rung  um 1/2o 

schw~cher  ausgebildet .  

T a b e l l e 2 .  : B e s e t z u n g  d e r  Z e l l e n .  

Zelle 
N r .  

2 
bis 

4 

5 

6 

s ta rk  

Sor te  

Sol. • Y o r k  Madei ra  162 G 
Sol. • Othel lo  Arnold  I6I  3 

Mtil lerrebe 
F redon ia  Nebel  

wie Zelle I 

Mfillerrebe 
Sol. • Othel lo  Arnold 1613 

Isabe l la  Nebel  

Sol. • Y o r k  Madei ra  162 G! 
Sol. • Othel lo  Arnold  1613 

Isabel la  Nebe l  

Sol. X Y o r k  Madei ra  162 G 
Sol. • Othel lo  Arnold i 6 i  3 

I sabel la  Nebel  

Isabel la  Nebel  

Behaa rung  

An- 
zahl 

schwgcher  

Sorte  

Sol. • Y o r k  Madei ra  161 G 
Solonis robns ta  
Ca tawba  Nebel  

Riesl .  • Sol. • Y o r k  
Madei ra  19o G 

wie Zelle i 

Sol. x Y o r k  Madeira  161 G 
Solonis robns ta  
Ca tawba  Nebel  

Sol. X Y o r k  Madei ra  161 G 
Solonis robus ta  
Ca tawba  Nebel  

Sol. • Y o r k  Madei ra  161 G 
Solonis robus ta  

Siesl. Sol. • Y o r k  
Madei ra  19o G 

An- 
zahl 

t~ontrolle 

Sorte  

Riesl ing • R ipa r i a  23 G 
Burg. weig • Rup.  du Lo t  

�9 wie Zelle I 

wie Zelle I 

wie Zelle i 

a~- 
zahl 
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Stechborsten von den /ibrigen Biotypen unter- 
scheidet. Am Grund des oberirdischen Teiles 

Abb. i. 3 ,  a. und I. Blat t  yon Riesling X Riparia 23 G. (oben) und Solonis x York 
Madeira r6z G. Blattalter und Ga]lenanzahl verhalten sich beim behaarten Typ pro- 

portional, beim unbehaarten nmgekehrt proportional. 

jeder Topfrebe wurde ein Blatt  mit  gut ausge- 
bildeten Gallen angebracht. Da in den meisten 

schlie131ich zo Tage nach der zweiten Infektion. 
Das Befallsbild der 2. Infektion gibt die Aus- 

wirkung der Behaarung alsResistenz- 
faktor besonders deutlich wieder. 

Die I. Infektion erfolgte am 6. Mai 
I938. Am IO. Mai zeigten die un- 
behandelten Kontrollpflanzen be- 
reits eine in starker Vergallung be- 
griffene Triebspitze. Daraufhin 
wurden alle Versuchspflanzen genau 
untersucht. Die Miillerrebe, Isabelta 
Nebel, Fredonia Nebel, Solonis X 
York Madeira I62 G und Solonis X 
Othello 1613 hat ten yon Rebl~iusen 
noch vollkommen unbesiedelteTrieb- 
spitzen (Tabelle 3). Gallenbildung 
oder Stichstellen zeigte indessen 
keine Pflanze. Die L~iuse befanden 
sich gr6Btenteils auf dem dichten 
Haarbelag. Sie bewegten sich nur 
langsam, meist hatten sie sich in dem 
dichten Haarfilz verfangen. Bei 
der Solonis X York Madeira 161 G 
konnten auf dem 1. und 2. BIatt  
unter der Triebspitze L~iuse in der 
gleichen Situation entdeckt wer- 
den. Die Mtillerrebe und Isabella 
Nebel dagegen bildeten am I. und 

2. Blatt  am Blattrande oder auf den Blattadern 
wenige Gallen, an jenen Stelien also, wo die Be- 

haarung nur schwach ist und die Laus infolge- 
dessen bessere M6glichkeiten zum Festsetzen 
hat. An diesen Stellen zeigten auch die physio- 
logisch widerstandsf/ihigen Sorten : Solonis X 
Othello 1613, Riesling X Solonis X York Ma- 
deira 19o G, Solonis X York Madeira 161 G 

Abb. 2. Stark vergalltes i. Blatt  bei Riesling • Riparia 23 G (links). Das 
entsprecheltde Blatt  bei Damascener weig (rechts) zeigt nnr an den un- 

behaarten Blattadern vereinzelt Gailen. Rankengallen! (Nat. Gr.). 

Abb. 3- Unbefallene Triebspitze der Mtillerrebe. 
(Nat. Gr.). 

Gallen die ersten Jungl~iuse schon schliipften, 
konnte der erste Erfolg der gelungenen Infektion 
bereits nach 4- -5  Tagen festgestellt werden. Die 
zweite Beurteilung erfolgte 8 Tage sp~iter und 
die endgiiltige Auswertung des Versuches 

zahlreiche Stiehstellen. I m  flbrigen waren L~iuse 
auf dem Haarfilz oder in ihm verstrickt. Die 
Kontrolle verhielt sieh umgekehrt. Die Mehrzahl 
der Rebl/iuse hatte sich auf den Triebspitzen 
angesammelt und dort Gallen gebildet, w~hrend 
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auf dem ersten und zweiten Blatt  na t  wenig 
L~use und Gallen zu linden waren. 

Die zweite Beruteilung, die am 18. Mai stat t-  
fand, brachte grunds~itzlich die gleichen Ergeb- 
nisse. Von L/iusen vollkommen 
f ide  Triebspitzen hatten jetzt 
nur noch die Miillerrebe und 
Solonis X Othello 1613; bei den 
tibrigen Versuchssorten war diese 
nur schwach yon noch lebenden 
L~iusen besiedelt. Dagegen wur- 
den viele tote L~iuse im Haar-  
gespinst gefunden, die sich ver- 
fangen bat ten und wohl anch 
wegen der Dicke des Filzes keine 
Gelegenheit gehabt hatten, mit  
ihren Stechborsten das Gewebe 
des Blattes zu erreichen. Nur 
die Isabelle Nebel zeigte eine 
Galle am Blattrand, w~hrend 
Solonis robusta mehrere Gallen 
an den nur schwach behaarten 
Gef~igen aufwies. 

Deutlich liel3 sich auch die Wir- 
kung des Haarbelages auf den 
drei jiingsten Bl~ttern feststellen. 
Die Mehrzahl der L{iuse, namentlich auf dem 
ersten Blatt  unter der Triebspitze waren tot. 
Nur vereinzelt war es ihnen gelungen, Gallen zu 
bilden. Auf dem dritten Blatt  aber 
waren zahlreiche Gallen ent- 
wickeR. Tote L~iuse wurden hier 
nur selten gefunden. Die Yer- 
gallung bei den behaarten Pflanzen 
verlief also umgekehrt,  wie es 
normalerweise der Fall sein smite 
und wie es das Befallsbild der 
Kontrollpflanzen demonstriert. 
Wie Tabelle 3 aufzeigt, sind die 
Bl~itter nnter der Triebspitze 
weniger mit  Gallen versehen, wie 
die Triebspitze selbst. Die Zahl 
der Gallen n immt vielmehr mit  zu- 
nehmendem Blattalter ab (Abb. I). 

Da mit  Ausnahme yon drei 
Sorten alle Versuehsklone physio- 
logisch reblausanf/illig waren, 
wurde die zweite Infektion, die 
durch die Nachkommen der L~use 
der I. Infektion - -  soweit diese zur 
Vermehrung gekommen waren - -  
spontan erfolgte, als das endgtiKige 
Ergebnis dieses Versuches angesehen, zumal auch 
im Jahre  1937 derartige Versuehe mit  entspre- 
chenden Resultaten durchgeffihrt werden konn- 
ten. Die Triebspitzen s~imtlicher Pflanzen der 

M/ilIerrebe waren frei yon Lgusen, obgleich die 
~ilteren BlOtter (3. und 4.) zahlreiche Gallen ge- 
bildet hat ten und Infektionsmaterial geniigend 
vorhanden war. Das bewies auch die Bildung 

Abb. 4. Blattoberseite ira durchfallenden Licht. Links: Damascener weig ist yon 
L~iusen dicht besetzt, wfihrend das ei~tsprechende Blatt  bei Burgunder weiB X 

Rupestris du Lot (rechts) schon stark vergallt ist. (Nat. Gr.) 

von Gallen am t31attrand, an den Ranken und 
der starke Angriff auf den Stengel (Abb. 2) 
deutlich. Die Soften Solonis • York Madeira 

Abb, 5- Blattunterseite im durchfalienden Lioht. Links: Riesling x Riparia 2 3 G, 
z. Btatt;  rechts: entsprechendes Blat t  bei Damascener wefB. (Nat. Gr.) 

162 G und Fredonia Nebel zeigten teilweise 
Triebspitzen mit  zahlreichen Liiusen, ohne dab 
diese jedoch aueh nur die M6glichkeit gehabt 
Mtten ,  irgendwo Gallen zu bilden. Von der 

16" 
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Isabella Nebel, Catawba Nebel, Solonis robusta 
und Solonis • York Madeira I6 I  G batten 

Abb. 6. Befallsbild bei der letzten Auswertung. Rechts:  Solonis • York 
Madeira 16I G. Das Wachstum Jst trotz s tarker  Verseuchung nicht er- 
heblieh eingeschrfinkt, da die Triebspitze nicht angegriffen werden kann. 

Links der Verseuehungserfolg bei Riesling x RJparia 23 G. 

wenige Pflanzen an der Triebspitze, nur am 
Blat t rand oder an der Ranke einzelne Gallen. 

Ahb. 7. BefallsbiId io Tage nach der Infektion. Links: Mflllerrebe mit  unverseuchter wfich- 
siger Triebspitze. Das "Wachstum der KontrolIpflanze RJesling • Riparia 23 G (rechts) 

ist dagegen dutch starke Verseuehung der Triebspitze gehemmt. 

DaB es fiberhaupt zur Besiedelung der Trieb- 
spitze dieser behaarten Formen kommen konnte, 

Die unbehaarten Kontrollpflanzen 
genau das umgekehrte Bild. Die 

beruht darauf, dab die Haardichte nicht nur mit  
dem Alter der B1/itter, sondern auch unter 

Gewtichshausbedingungen stark vermindert  
wird. Unter  diesen Umst~inden erfolgte 
auch bei einigen Sorten schon vereinzelt 
yore z. Blat t  ab die Gallenbildung bzw. 
war es den L~iusen m6glich, mit  ihren 
Stechborsten in das Parenchymgewebe des 
Blattes einzudringen. Nur die Mtillerrebe 
(Abb. 3) bildete am ersten Blatt  noch keine 
Gallen. Hier setzte die Gallenbildung erst 
am zweiten Blatt  und dann am Rand und an 
den Adern ein. Auf den folgenden Bl~ittern 
aber kam es teilweise zur Bildung yon grogen 
Gallen, deren Zahl mit  dem Alter der 
B1/itter bis zu einem gewissen Stadium zu- 
nahm. Die fibrigen Sorten verhielten sich 
alle ~ihnlich. Auf dem ersten und zweiten 
Blatt  waren die meisten L~iuse tot (Abb. 4), 
weft sie sich entweder im Haarfilz verfangen 
hatten und auch infolge der Dicke des 
Haarbelages nicht fief genug in das Blatt-  
gewebe eindringen konnten, um die Gall- 
bildung anzuregen. Nach Entfernung des 
Haarfilzes beobachtete man zahlreiche 
Stichstellen in der Epidermis des Blattes. 
Stellenweise hatte das die Oallenbildung be- 
dingende Zellwachstum und die Zellenver- 
mehrung eingesetzt, war aber in den meisten 
F/illen auf einem Anfangsstadium stehen- 
geblieben. So konnten schlieBlich alle i3ber- 
gangsstadien bis zu fertigen Gallen, die sich 

vorwiegend auf oder neben den Blattadern 
(Abb. 5), namentlich an der Unterseite und am 

Blattrand befanden, aufgefunden 
werden. Wie schon oben gesagt, 
diirfte die Hauptursache dieser 
mangelhaffen \u der 
Zellen in dem Gewebe jugend- 
licher B1/itter die Behinderung 
der Laus bei ihrem Stech- und 
Saugakt sein. Man konnte dann 
auch tats~ichlich bei mikrosko- 
pischer Betrachtung feststellen, 
dab die meisten L~iuse auf den 
jfingsten B1/ittern der Cuticula 
nicht anliegen, sondern durch 
eine mehr oder weniger dicke 
Filzschicht davon getrennt sind. 

Bei allen behaarten Sorten 
ist die Gallenbildung am aus- 
geprfigtesten auf den /ilteren 
Bl~ittern, die normalerweise 
nicht besiedelt werden sol!ten. 

zeigen 
5&eren 
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Bl~itter sind frei. Je jtinger die B1/itter 
werden, desto intensiver ist die Gallbildung 
Abgesehen davon, dag Behaarung die L~iuse an 
tier Besiedelung der Triebspitze hindert, hat 
diese Tatsache fiir das allgemeine Wachstum der 
Rebe eine grofie Bedeutung, da die Zellteilungen 
am Vegetationspunkt fast bis zur endgtiltigen 
Ausbildung der BlOtter und der Zweige yon der 
Reblaus nicht gest6rt werden. Die relativ we- 
nigen Gallen auf den /ilteren Bl~ittern dtirffen 
kaum einen nennenswerten Nachteil fiir die 
Pflanze zur Folge hab~n. Ganz anders abar 
liegen die Verh~ltnisse bei den unbehaarten 
physiologisch hochanf~illigen Sorten. Bei diesen 
wird im Falle einer Reblausinfektion zun~ichst 
die Triebspitze befallen, und damit erf~ihrt das 
Wachstum eine augerordentliche Hemmnng. 
Das geben aueh die Abb. 6 u. 7 wieder, die 
Pflanzen einer behaarten und unbehaarten Sorte 
zeigen, die am 6. Mai gleich grog waren und am 
3 I. Mai einen starken Gr6genunterschied auf- 
wiesen. 

Aus den aufgezeichneten Versuchsergebnissen 
k6nnen wir nun die folgende Schlugfolgerung 
ziehen, dab die Behaarung ein rein mechanisch 
wirksames Resistenzmerkmal ist, das die Reb- 
laus in der Besiedelung der Triebspitze behindert. 
L~iuse, die sich im Bereich intensiver Behaarung 
befinden, haben keine M6glichkeit mehr, sich 
frei zu machen. Sie gehen zugrunde. 

In diesem Zusammenhang verdient ein wei- 
terer Versuch Beachtung. Von den behaarten 
Typen wurden die Miillerrebe und Solonis • 
York Madeira 162 G mit Burgunder weig • 
Rupestris du Lot und Riesling • Riparia 23 G 
als Kontrolle an einem bestimmten Blatt mit 
je IO langrtisseligen Jungl~usen infiziert, um 
festzustellen, welchen Weg die L/iuse bei der 
Besiedlung nehmen. So wurde z. B. die Infek- 
tion bei s~imtlichen Pflanzen am jtingsten Blatt 
vorgenommen. Die Auswertung erfolgte 9Tage 
nach der Infektion. W~ihrend bei den Kontroll- 
pflanzen die Besiedelung durch die Laus stets 
auf den eben entfalteten Bl~ittern erfolgte, 
nahmen d ie  L~iuse auf den behaarten Typen 
einen umgekehrten Weg. War z .B.  bei de r  
Miillerrebe die Infektion an dem Blatt des 
II .  Knotens erfolgt, so versuehten die LXuse 
sich an den ~lteren weniger behaarten Bl~ittern 
des IO. oder 9. Knotens Iestzusetzen, obgMch 
die Pflanze selbst weitergewachsen war. Ganz 
/ihnlich verhalten sie sich auf Solonis • York 
Madeira 162 G. Die einzelnen Versuchsergeb- 
nisse bringt Tabelle 4. 

Aus diesen Daten erh~ilt unsere Schlugfolge- 
rung eine erneute Besditigung, dab n~mlich die 

B?haarung die R~blaus b?i d~r B~siedelung der 
jfingsten B1/itter b~hindert. Es braueht nicht 
nochmals darauf hingewiesen zu werden, dab 
die Wirkung dieses morphologischen Merkmales 
eine rein mechanischa ist und gegen s~imtliche 
vorhandene und eventu~ll auftretende Biotypen 
der R~blaus die gleiche sein wird. 

III. Die  a n a t o m i s c h e  S t r u k t u r  d e s B l a t t e s  
im F r e i l a n d  als R e s i s t e n z f a k t o r .  

Schon aus der Tatsach~, dab schwach oder 
unbehaarte hochanf/illige S~rten sowohl der 
reinartigen Vinifera als auch der aus Artkreu- 
zungen hervorgegangenen im Freiland yon der 
gallicolen Form der Reblaus allgem~in nicht 
besiedelt werden, geht hervor, dab die B~haarung 
nicht das einzige m~chanische R~sistenzm~rkmal 
ist, iiber das unsere Reben verfiigen. Abgesehen 
davon, dab Aug~nbadingungen auch die Vita- 
lit~t und damit auch die Aggressivit~t des Pa- 
rasiten zu schw~chen verm6gen, so ist der Ein- 
flug des Klimas doeh nicht so stark, dab im 
Freiland Bl~itter yon Reben, die keinerlei Re- 
sistenzmerkmale b~sitzen, nieht befallen wiirden. 
Die Praxis lehrt uns dies an zahllosen B~ispielen. 
Es erhebt sich also die Frage, welche Eigen- 
schaften des Blattes auger der B~haarung als 
wesentliche Resistenzfaktoren eine Rolle spielen 
k6nnten. 

Zur L6sung dieses Problems wurden schwach 
oder nicht behaarte, physiologisch hochanf~llige: 
Sorten im Gew~chshaus als Stecklinge aufge-- 
zogen und ihre Neigung zu Gallenbildung nact~ 
Reblausbefall festgestellt. Es ergab sich, dab 
die im Versuch verwendeten Viniferasorten: 
Riesling, Trollinger, Traminer, Mtillerrebe unter 
Gew~ichshausbedingungen gute Gallbildner sind, 
wie es Abb. 8 demonstriert. Auf Grund dieser 
Feststellung wurden gleichaltrige BlOtter ein- 
und desselben Klons von Freiland- und Gew~chs- 
hausreben im Querschnitt sowohl an Frisch- 
pr~iparaten als auch nach Fixierung in Carnoy 
und F~krbung mit Karbolfuchsin-Methylenblau 
miteinander verglichen. Abb. 9 bis I2 stellen 
Querschnitte yon Bl~ttern yon Gew~ichshaus- 
und Freilandpflanzen dar. Wie aus den Zeich- 
nungen deutlich zu erkennen ist, ist die Blatt- 
dicke der Freilandpflanzen eine bedeutend 
st~rkere als die der im Gew~ichshaus kultivierten 
Formen. Abgesehen davon, ist aber auch das 
Gewebe der unter besonderen Aufzuchtbe- 
dingungen gehaltenen Reben viel lockerer und 
weitlumiger; wohingegen die Zellen der verschie- 
denen Gewebe yon Bl~ittern der Freilandst6cke 
fest ineinandergefiigt erscheinen, wodurch die 
gesamte Blattstruktur eine auffallende Festig- 
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T a b e t l e  4- 

Sorte 

Mtillerrebe 
(Pflanze I) 

Mtillerrebe 
(Pflanze 2) 

Solonis x YorkMadei ra  I62G 
(Pflanze I) 

Solonis • YorkMadei ra  I62G 
(Pflanze 2) 

Solonis • YorkMadei ra  I62G 
(Fflanze 3) 

Solonis x YorkMadeira  I62G 
(Pflanze 4) 

Solonis • YorkMadeira  I62G 
(Pflanze 5) 

K o n t r o l l e :  
Burg. weil3 • Rup. du Lot  

Riesling X Ripar ia  23 G 
(Pflanze i) 

lRiesling • Ripar ia  23 G 
(Pflanze 2) 

Riesling • Ripar ia  23 G 
(Pflanze 3) 

I~iesling • 1Riparia 23 G 
(Pflanze 4) 

IRiesling • Ripar ia  23 G 
(Pflanze 5) 

Riesling • Ripar ia  23 G 
(Pflanze 6) 

Infekt ion am Knoten 

13. 
(I. B la t t  s tark  behaart) 

i i .  
(2. Bla t t  locker behaart) 
Triebspitze und jtingstes 

Bla t t  fehlen 

9. 
wie lViiillerrebe (Pflanze i) 

IO.  
(I. Blatt) 

7. 
(3. Bla t t  locker behaart)  

9.  
wie Fflanze 3 

9.  
wie Pflanze 3 

I I .  
(i.  ~ la t t )  

7. 
(i. Blatt) 

9- 
(Triebspitze) 

I I .  
(i. Blatt) 

12. 
(Triebspitze) 

I I .  
(Triebspitze) 

I 2 .  
(I. Blatt) 

e ~  

15 

I 2  

I3 

13 

9 

II 

12 

II 

II 

I2  

I4 

I5 

16 

I6  

Knoten I 

13. 
12. 

IO. 
9. 

9- 

9- 

8. 

8. 

Ii I ~ 

9. 
IO. 

I I .  

9. 

IO. 
I I .  

8.121o., 

11. 7 12. '!  

IO.~ I I .  

I2. ,  I4. '  

108"14 

12. 

Befall 

Reakt ion 

3 Reizstellen 

I Reizstelle 
ca. 12 Reizstellen 

2 Reizstellen 

I schwache Stichstelle 

I Galle, mehrere schwache 
Stichstellen 

I Fenster  

3 ganz schwache Stichstell. 

3 Reizstellen 

wenig Stichstellen, keine 
Triebspitze vorhanden 

zahlreiche Stichstellen 

I Galle 
I Stichstelle 
I Galle, 4 ~ Stichstellen 
4 Gallen, 2o Stichstellen 
2 beginnende Gallon 
i grof3e Galle 
3 Gallen 

3 sau'gende Laus, begin- 
nende Gallbildung 

Stichstellen. Ferner  an Geiz- 
t r iebbl~t tern 

Stichstellen 
I Galle 

6 Stichstellen 
Stichstellen 

i Galle 

kei t  und  Derbhe i t  erh/ilt ,  Abb.  9, Io,  I I ,  12. Die 
obere wie die untere  Ep ide rmis  dieser  Pflanzen 
ist  gegeni iber  den Gew~ichshausreben fast  um 
das Doppe l te  verdickt .  Vor al lem ist  die Cuti-  
cula auBerordent l ich  verst~irkt. Sie mil3t z. 13. 
be im Riesl ing 1,8 ~ im Gew~ichshaus, 3,3 bis 
5,1I  /* im Fre i land ,  be im Tramine r  1 - -2  ~ im 

Gew/ichshaus,  im Fre i l and  3 ,2- -3 ,8  #, be im 
Trol l inger  I ff im GewS~chshaus und  3 ,5 - -7  # im 
Fre i tand.  

Bedenk t  man,  dab  das  ganze Zellgeftige n ich t  
nu r  der  Epidermis ,  sondern auch der  Pa l l i saden-  
schicht  und des S c h w a m m p a r e n c h y m s  bei  den 
B1/ittern yon Fre i l andpf lanzen  mass iver  als das  



i ~ .  Jahrg. 8. H e f t  Morphologisch-anatomische Merkmale der Rebenbl~tter . . . 239 

der Gew~ichshauspflanzen ist, so kann man sich 
der Anschauung nicht verschliegen, dab die 
verdickte Cuticula in Gemeinschaft mit dem 
verst~irkten Blattgewebe der Reblaus einen 
derartigen Widerstand entgegensetzt, dab es 
im Freiland nur in sehr 
seltenen FMlen zu er- 
folgreicher Besiedelung 
durch die Reblaus 
kommt. Auf Grund die- 
ser Tatsache kann vor- 
ausgesagt werden, dab 
bei physiologisch hoch- 
anf~illigen, durch mor- 

phologisch~anatomische 
Merkmale feldresistenten 
Viniferae nur selten oder 
fiberhaupt nicht Anzei- 
chen der physiologischen 
Resistenz nachgewiesen 
werden k6nnen (z. B. Fen- 
sterbildung). Treten aber 
einmal Stichstellen an 
Freilandreben auf, so sind 
diese auf die Wirkung anatomischer Eigenschaf- 
ten des Blattgeffiges zurfickzuffihren, deren 
Natur  noch nicht zu analysieren ist. Wir gehen 
aber wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dab 
die Gesamtheit der morphologisch-anatomisehen 

f . . . .  . ) "  ........... 

gischen Resistenzeigenschaften auf Grund ihrer 
physiologischen Anf~illigkeit Gallen bildet, deren 
Entwieklung je nach den herrschenden Be- 
dingungen verschieden stark sein kann. 

DiG behaarten Typen wie die Mfillerrebe und 

-e. 

j 

Abb. 8. Starke Vergallung des Trollinger anter Gewiichshausbedingungem 

der weiBe Damascener verffigen aul3erdem noch 
fiber eine intensive Behaarung und besitzen 
damit eine doppelte mechanische Sicherung 
gegen den Parasiten. Inwieweit Biotypen diese 
morphologisch-anatomischen Resistenzmerk- 

Abb. 9. Querschnitt durch das 3. Blatt  yon Riesling. Rechts:  Freiland (vergr. 52omal); links: Gewfichshaus (vergr. 6Iomal).  

Resistenzeigenschaften des Blattes sich in ihrer 
Struktur  deutlich manifestiert. Die v o n d e r  
Umwelt stark abh~ingige Auspr~igung ffir die 
Resistenz wesentlicher BIattmerkmale wird im 
Gew~ichshaus derartig abgeiindert, dab die 
Reblaus nunmehr die uneingeschr~inkte M6g- 
lichkeit besitzt, die Viniferasorten zu befallen, 
die infolge ihrer verlorengegangenen morpholo- 

male des Blattes zu fiberwinden verm6gen, 
werden weitere Versuche ergeben. 

W~hrend die Viniferasorten im Freiland im 
allgemeinen nicht befallen werden, trifft diese 
Tatsache ffir F1-Bastarde, die aus der Kreuzung 
einer Vinifera-Form mit einer der beiden ameri- 
kanischen Wildrebenarten, Vitis riparia oder 
rupestris, stammt, nicht in alien F~llen zu. 
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Untersucht wurden Riesling X Riparia 21o G, 
Trollinger • Riparia 97 G und 208 G, Riparia 
176 G, Rupestris I87 G, Rupestris 9 HG, Ru- 

je nach den ktimatisclaen Bedingungen im Frei- 
land nicht wesentlich gegen Besiedelung durch 
die Blattreblaus gesch/itzt. Nach diesen Ver- 

:~'g,, ] 

; i  zY 

Abb. zo. Querschnitt durch das 3. Blair von Tram!net.  Rechts:  Frefland (vergr. 6oomal); l inks: Gew/ichshaus (vergr. 7ooma!). 

. . . .  ;, ,-:,, . : . , y  '.: "" 

" 2 : 2 r : 2 : C : : -  
Abb. I i .  QuerscJanitt dutch das 3- Blatt  yon Trollinger. Rechts:  Frefland (vergr. 54omal) ; links: Gew/ichshaus (vergr. 688mal). 
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Abb. 12. Querschnitt durch das 3. Blatt  der Mfillerrebe. Rechts:  Freiland (vergr. 572mal); links: Gewfichshaus (vergr. 65omal). 

pestris du Lot, Rupestris St. Georg. Diese 
Typen sind im Yreiland nicht behaart. Sie 
bilden im Gew~ichshaus Gallen und sind auch 

h~tltnissen war zu erwarten, dab gleichaltrige 
B1/itter yon Gew/ichshaus- und Freilandreben 
desselben Klons der genannten Sorten sich anders 
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verhalten mtissen wie die Vinifera-Sorten. Be- 
trachten wir zunfichst auf diese Merkmale hin 
Pflanzen der reinen Arten. Vitis riparia 176 G 
zeigt in ihrer Blattstruktur unter den verschie- 
denen Umweltbedingungen keinen nennens- 

unseren Anschauungen durchaus die Maglichkeit 
der Gallenbildung im Freiland gegeben, und die 
Erfahrung des praktischen Weinbaues best~itigt 
die Berechtigung unserer Vermutung. 

Ganz anders wie die Riparia verh~ilt sich die 

Abb. 13. Querschnitt durch das 3. Blatt  von Riparia 176 G. Rechts:  Freiland (vergr. 636mal); links: Gew~chshaus (vergr. 636mal). 

werten Unterschied (Abb. I3). Die Blattdicke 
ist sowohl im Freiland wie im Gew/ichshaus die 
gleiche_ Die Cuticula miBt zwischen 1,3--1, 7 #. 
Der F1-Bastard Riesling X Riparia (Abb. 14) 
21o G weist u .a .  auf Dominanz der Riparia- 

Rupestris. Als Beispiel ist in Abb. 15 Rupestris 
du Lot gew~ihlt worden. Diese Art zeichnet sich 
sowohl im Freiland wie auch im Gew~ichshaus 
dadurch aus, dab sie wohl beziig!ich der Blatt- 
dicke einen minimalen Unterschied aufweist, 

Abb. I4. Querschnitt dutch das 3- Blatt yon Riesling • Riparia 2io G. Rechts:  Freiland (vergr. 614mal); links: Gewfichshaus (vergr. 614mal). 

Gene hin. So ist z. B. die Breite entsprechender 
B1/itter aus verschiedenem Milieu die gleiche. 
Beziiglich der Struktur abet ist das Verhiiltnis 
dieser F1-Sorten intermedi~ir. Das kommt be- 
sonders deutlich in der Ausbildung der Epidermis 
zum Ausdruck. Durch die Cuticuladicke unter- 
scheiden sich Gew/ichshausreben yon denen des 
Freilandes deutlich, jedoch nicht in so hohem 
MaBe wie bei den Viniferasorten. So erscheint 
nach dem rein anatomischen Bild des Blattes 
bei physiologischer Anf~illigkeit der Rebe nach 

indem im allgemeinen im Freiland dickere 
]31~tter vorhanden sind. In der Struktur, d .h .  
in der Festigkeit des Gewebes, ist kein Unter- 
schied wahrzunehmen. Ebensowenig beziiglich 
der Epidermis- und Cuticuladicke. Was abet  
auffallend im Vergleich mit Vitis riparia ist, ist 
die auBerordentliche Dicke der Cuticula, die in 
dieser Eigensehaft der Vinifera-Cuticula nicht 
nachsteht. Trotzdem aber bildet Rupestris du 
Lot Gallen; die dicke Cuticula verm'sacht also 
in diesem Falle keine Resistenz; vermutlich ein- 
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mal, weil die Dicke der Cuticula yon keinem 
entsprechend kompakten Zetlgewebe begleitet 
ist, zum anderen well die Cuticula der Rupestris 
vielleicht trotz ihrer Dicke an Festigkeit nicht 
der der Vinifera gleichkommt. 

Neben der Ab/inderung morphologisch-ana- 
tomischer Merkmale der Rebe, die Resistenz 
gegen die Reblaus zur Folge haben, muB auch, 
namentlich bet Reben amerikanischer Herkunft  
oder aus Kreuzungen zwischei1 Vinifera- und 
amerikanischen Wildsorten damit gerechnet 
werden, dab physiologische Charaktere der 
Rebe im Freiland anders sein k6nnen als im 
Gew~ichshaus, so dab bei vielen Sorten, die aus 
Artkreuzungen stammen, die Feldresistenz auf 
abgefinderte physiologische Merkmale zurtick- 
gefiihrt werden k6nnte. DaB derartige F~ille 

IV. D i s k u s s i o n .  
Sctlon eingangs wurde ausdrticklich darauf 

hingewiesen, dab das Vorhandensein morpholo- 
gischer und morphologisch-anatomischer Re- 
sistenzmerkmale die Gef~hrlichkeit der physio- 
logischen Rassen unterUmst~inden auszuschalten 
vermag. Es wird dadurch ersichtlich, dab der- 
artigen Charakteren bet der Resistenzztichtung 
eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet 
werden muB. Diese Forderung wird dringender, 
wenn sich unsere berechtigte Vermutung be- 
wahrheiten sollte, dab Reben mit rein chemischen 
Resistenzeigenschaften in ihrer Qualit~it herab- 
gesetzt sind. Ziel der Resistenzztichtung kann 
nicht eine qualitativ minderwertige, daffir aber 

Abb. I5. Querschnitt durch das 3. Blatt  yon Rupestris du Lot. Rechts:  Freiland (vergr. 612mal); links Gewfichshaus (vergr. 612mal). 

durchaus im Bereich des M6glichen liegen, zeigt 
das Verhalten unsrer besten Reblaus-Wirts- 
pflanze Burgunder weig • Rupestris du Lot. 
Im Gew~ichshaus bildet diese Sorte in der vollen 
Vegetationsperiode zahlreiche Gallen. Nach 
Winterruhe aber oder unter Freilandbedingungen 
erweist sich derselbe Klon hoch-blattresistent. 
Selbst im Gew~ichshaus ist es nicht m6glich, 
Burgunder weiB X Rupestris du Lot nach 
Winterruhe zur erfolgreichen Gallenbildung an- 
zuregen. Sie reagiert auf die Stiche der Reblaus 
zun~chst nur mit deutlichen Anzeichen physio- 
logischer Resistenz; mit anderen Worten: Sie 
bildet Fenster. Erst nach und nach wird sie 
offenbar durch die immer sich wiederholende 
Infektion derartig geschw~icht bzw. ver~ndert, 
dab sie allm~ihlich zur Gallenbildung tibergeht. 

reblausresistente Rebe sein. Vielmehr mul3 ihr 
Streben dahin gehen, Formen zu schaffen, die 
mindestens in ihrer Qualit~it mit unseren 
Kultursorten konkurrieren k6nnen, dabei abet 
eine hochgradige Resistenz gegen alle eventuell 
auftretenden Biotypen besitzt. Das scheint 
aber nicht m6glich zu seth, wenn nur Wider- 
standsmerkmale chemischer Natur beriicksich- 
tigt werden. 

Ffir die GroBselektion im Rahmen der Ztich- 
tung widerstandsf/ihiger, qualitativ hochwertiger 
Formen spielt anscheinend die Unterscheidung 
zwischen mechanischen und physiologischen 
Resistenzeigenschaften deswegen keine bedeu- 
tende Rolle, als man annehmen k6nnte, dab alle 
resistenten Formen ausgelesen werden, gleich- 
giiltig, ob ihre Widerstandsf~ihigkeit chemisch- 
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physiologischer oder mechanischer Natur  ist. 
Wenn man aber bedenkt, dab die Auslese in der 
Zfichtung an S~imlingen unter Gew~ichshaus- 
bedingungen vorgenommen wird, dann ist diese 
Annahme nur soweit berechtigt, als man es mit  
morphologisch-anatomischen Resistenzcharak- 
teren zu tun hat, deren Ausbildung yon den Um- 
weltverh/iltnissen weitgehend unabh~ingig ist. 
Nach unseren Kenntnissen ist aber gerade die 
1Rebe ein Organismus, der auf ANinderungen der 
AuBenwelt relativ empfindlich reagiert. So 
kennen wir bislang auch noch nicht ein mnwelt- 
stabiles Merkmal innerhalb der Gattung Vitis. 
Wir mtissen also damit  rechnen, dab es Re- 
sistenzmerkmale bei der Rebe gibt, die ihre 
Wirkung unter ganz anderen Lebensbedingungen 
entfalten, als sie das Gew~ichshaus bietet. So 
geh6ren zu dieser Gruppe yon Eigenschaften, 
die ftir die Feldresistenz der Reben verantwort-  
lich sind, die Behaarung und die Cuticuladicke 
:in Verbindung mit  der Struktur des Blattes. 
Unter  Gew/ichshausbedingungen setzen sie der 
Reblaus dank einer schw/icheren Auspr~igung 
als im Freiland einen relativ schwachen Wider- 
stand entgegen, der im Freiland je nach den 
klimatischen Verh/iltnissen absolut sein kann. 

Diese  Resistenzfaktoren werden aber bei der 
Sfimlingsselektion nicht ber/icksiehtigt. Es be- 
steht  daher die Gefahr, dab bei der Auslese yon 
reblausfesten S/imlingen nur physiologisch re- 
sistente Formen erkannt werden, von denen wir 
zun~ichst vermuten, dab ihre Qualit/it nicht 
unseren Wiinschen entsprechen wir d. Qualitativ 
hochwertigere Formen aber, die ihre Wider- 
standsf/ihigkeit rein mechanischen Merkmalen 
unter Freilandbedingungen verdanken, werden 
ausgemerzt. Vom Standpunkt der Qualit~its- 
rebenztichtung bedeutet das eine grol3e Gefahr. 
Natiirlich ist es denkbar, dab es bei Ver/inde- 
rungen des Mikroklimas dann und warm zur 
Bildung yon Blattgallen bei feldresistenten 
Formen kommen kann. Ebenso k6nnen Wechsel 
in der Ern~ihrung, Kultur  usw. die Feldresistenz 
beeinflussen. Bisher wissen wir aber, dab unsere 
Kultursorten, die s/imtlich der Art Vitis vini[era 
angeh6ren, trotz Verschiedenartigkeit des Kli- 
mas, der Kulturbedingungen usw. im allge- 
meinen oberirdisch resistent geblieben sind, ob- 
gleich sie physiologisch ebenso hochanf~llig sind 
wie an der Wurzel. Unter  diesen Umst~inden 
k6nnte tats~ichlich die Verwendung yon Pfropf- 
reben mit  reblausfester Unterlage, deren Anbau 
in Deutschland empfohlen und gef6rdert zu 
haben das Verdienst BORI~ERs ist, eine ideale 
Schutzmal3nahme im Kampf  gegen die Reblaus 
sein, wenn die vorhandenen Unterlagen 

I. unter alien Lebensbedingungen resistent 
w~iren und 

2. ihre Bodenadaptation und -affinifiit zum 
Edelreis befriedigen wiirde. 

Mit einer reblausresistenten, aber den B6den 
nicht angepaBten Unterlage ist dem Winzer 
nicht gedient. Hinzu kommt  noch, dab die 
physiologisch resistenten Unterlagen ihren Wi- 
derstandsf/ihigkeitsgrad ab/indern, wenn ihnen 
die BodenverMltnisse nicht geniigen. Es w~ire 
also auch bei der Unterlagenztichtung darauf zu 
achten, Reben zu schaffen, deren Wurzel- 
resistenz auf morphologisch-anatomischen Merk- 
maten beruht. BORNER konnte laut mfindlicher 
Mitteilung in neueren Untersuchungen bereits 
die yon ~ilteren franz6sischen Forschern mitge- 
teilten Befunde best/itigen, die wahrscheinlich 
machen, dab auch bei einigen wurzelresistenten 
Reben anatomische Faktoren fiir die Wider- 
standsf~higkeit verantwortlich zu machen sind. 
Es bleibt nun die Methode zu erarbeiten, die 
diese rein mechanischen Resistenzcharaktere 
bereits im S/imlingsstadium erkennen lassen. 
Das ist abet  erst dann m6glich, wenn wir den 
Entwicklungsablauf einer Rebe kennen und 
wissen, welchen S~mlingseigenschaften Merk- 
male der fruktifizierenden Reben entsprechen. 

Zum AbschluB sei nur darauf hingewiesen, 
dab uns bei der Bek/impfung der Reblaus auch 
noch andere Magnahmen zur Verftigung stehen 
werden, wenn wir erst erkannt haben, welche 
Beziehungen zwischen der optimalen Vitalit/it 
der Rebe und den Boden- und Klimaverh/ilt- 
nissen bestehen. Eine erste Mitteilung dariiber 
wurde yon mir bereits im Forschungsdienst 1937, 
Heft  8, gegeben. Eine eingehende Behandlung 
dieses Problems wird in Kiirze erscheinen. Je- 
denfalls scheint es mir wesentlich zu sein, bereits 
hier zu betonen, dab die Widerstandsfiihigkeit 
unserer Rebe gegen die Reblaus von Boden-, 
Ern/~hrungs- und Klimabedingungen weitgehend 
abh/ingig ist. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mtincheberg/Mark.), 

Sind selbstfertile hermaphrodite Weinreben obligat autogam ? 
V o n  W i l h e l m  S c h e r z .  

In Anbetracht  der immer gr6Ber werdenden 
genetischen und ziichterischen Bedeutung um- 
fangreicher Rebens~imlingspopulationen aus Selb- 
stung (1--5, 7--8, IO, 12--15) erschien die m6g- 
lichst exakte Prtifung der weitverbreiteten An- 
sicht dringend notwendig, ob selbstfertile zwitte- 
rige Rebformen tats~ichlich unter allen Um- 
st~inden bei uneingebeuteltem Abbliihen ihrer 
Gescheine selbstbefruchtet werden. Hierzu war 
es notwendig, Pollen genotypiseh i fern- 
stehender Sorten auf die unkastrierten Ge- 
scheine +~ Reben w~ihrend ihrer B1fite zu 
bringen, u n d  weiter mnBten entsprechende 
Kontrollbest~iubungen erfolgen, deren Aussaat- 
bilder einen Vergleich mit  denen des Versuches 
und somit eine m6glichst einwandfreie Beant- 
wortung der Frage gestatteten. 

In diesem Sinne wurde bereits 1937 ein Vet- 
such angesetzt. Er  schlug 1eider fehl, da die 
Gescheine gr6gtenteils durch Plasmopara viti- 
cola zerst6rt wurden I oder aus anderen Griinden 
nur  vereinzelt Beerenansatz erfolgte. Die kleine 
SSznlingsanzahl zeigte kein Mares Bild. 

Dagegen gaben eine einwandfreie Antwort  
zwei im Jahre  I938 begonnene Versuche, denen 
die gleiche Problemstellung zugrunde gelegt 
wurde, und die sich tedig!ich in dem benutzten 
Ausgangsmaterial voneinander unterscheiden. 
Sie seien im folgenden beschrieben. 

V e r s u c h  I. 

Selbst/ertile ~+ Muttersorten: Drei Kulturreb- 
sorten yon Vitis vini]era, ,,Miiller-Thurgau", 
, ,Sylvaner" und ,,Gutedel". Standort:  Reben- 
sortiment in Miincheberg. 

Gr@pe a: Die Gescheine wurden unkastriert 
mit  Pergamintii ten eingeschlossen, in denen sich 
Pollen der Variet~it ,,68 G" yon V. riparia be- 

1 Bei  d e r  d u r c h  d ie  M i i n c h e b e r g e r  ]Resis tenz-  
ztichtungsarbeiten bedingten st~tndigen Ver- 
seuohungsgefahr sind Bek~mpfungsmaBnahmen 
h~tufig erfolglos. 

fand. Ferner der Ktirze halber ,,PolIenein- 
beutelung" genannt. 

Gruppe b: Behandlung wie bei Gruppe a, aber  
Pollen der Variet~it ,,Pubescens Klosterneuburg" 
von V. riparia. Polleneinbeutdung. 

Gruppe c: Uneingettitetes Abbliihen der Ge- 
scheine im Sortiment. Freibli~te~[ 

Grupped: Die Gescheine wurden vor dem 
Aufbltihen mit  einer I ~ von Sublimat 
(HgCI2) zur Abt6tung eventuell an ihnen be- 
findlichen fremden Pollens abgespritzt. Zur  
Vermeidung von Schadwirkungen wurde mi t  
Aqua dest. nachgespritzt.  Darauf sofort Ein- 
beutelung, um sichere Sdbstung zu erzielen. 

Gruppe e: Die Gescheine wurden rechtzeitig 
kastriert  und mit  dem Pollen der gleichen 
Riparia-Variet~it wie in Gruppe a best~iubt. 
Kreuzung. 

Gruppe/: Behandlung wie bei Gruppe e, aber 
Pollen wie bei Gruppe b. Kreuzung. 

Behande]t wurden in diesem Versueh 269 Ge- 
scheine, die sich ann~hernd gleichm/it3ig auf alle 
Gruppen verteilten. Von diesen Gescheinen 
hatten i77 angesetzt. Die Aussaat erfolgte am 
23. M~irz I939. I m  ganzen entsianden 275 S~m- 
linge. Die Beobachtung wurde vom Aufgang 
der S~mlinge an bis zum AbschluB des Versuchs 
vorgenommen. Die ersten Aufzeichnungen der 
Beobachtungen erfolgten am 24. April 1939 und 
15. Mai 1939, Sie beschr~inkten sich zun~chst 
auf Feststellung der Anzahl der Kreuzungs- und 
Selbstungss~mlinge in den Polleneinbeutelungs- 
gruppen a und b auf Grund des rnorphologischen 
Bildes. Aus den Gruppen e und f war das Bild 
der Kreuzungen, aus der Gruppe d das der 
Selbstungen zu ersehen. Wenn in den Gruppen 
a und b neben Selbstungen auch Kreuzungen 
erfolgt waren, so muBten sich diese durch einen 
Vergleich mit den Gruppen d, e und f relativ 
leicht festlegen lassen. 

2 So nach Vereinbarung innerhalb der ,,Reichs- 
rebenzfichtung" (6) genannt. 


