
~)4~ SCHERZ : Der Ziichter 

BREIDER, ~-I. : ] 3 o d e n v e r s c h i e d e n h e i t  u n d  l~eb- 
lausverseuchung. Forschungsdienst 8, 42o--425 
(1937). 

]31~EIDER, I-I., u. ]3. EIus~'ELI): Die Schgdignng 
der Rebe durch die radicicole Form der Reblaus 
(Phylloxera vastatrix). Gartenbauwiss. 12, 41--69 
(i938). 

BI~EIDER, H.  : U n t e r s u c h u n g e n  zu r  V e r e r b u n g  
der WiderstandsfXhigkeit yon Weinreben gegen die 
Reb]aus, .Phylloxera vastalrix PLANCH. I. Das 

YerhaRen yon F3-Generationen, die aus Selb- 
stungen yon widerstandsf~higen und anIfdligen 
F2-Artbastarden gewonnen wurden. Z. Pflanzen- 
ziichtg. 2o, Heft 11/12 (1938). 

BR~IDEa, H. : Zur Genetik der Rebe. Wein unc~ 
Rebe (1938, im Druck). 

SCHEU, I-I.: Die Verschiebung des ph~no- 
typischen Bildes einer auf Plasmopara viticola- 
Widerstandsf~higkeit selektionierten I~ • A-F 2- 
Population. Vv'ein und iRebe 2o, Nr. 11/12 (I938). 

(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. 
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Die Vinifera • Riparia-F1-Bastarde unterschei- 
den sich schon im S~imtingsstadium durch eine 
Reihe yon Merkmalen yon reinen Vinifera-SXm- 
lingen. Sie haben meist l~ngere Hypokotyle und 
Internodien, und die Lage ihrer einzelnen Inter- 
nodien weicht im Gegensatz zu der der Vinifera- 
S~mlinge praktisch nicht yon der IIaup~achse ab. 
DerWuchs der Individuen yon Vi~is vinifera wirkt 
daher demgegentiber ,,knorrig" (Abb. I). Auch 
die Kotyledonen beider Gruppen unterscheiden 
sich in Gr6f3e und Form meist wesentlich (Abb. 2). 
Ferner sind h~ufig die Laubblatt-Stielbuchten der 
Europ~ier-SXmlinge enger oder sogar ,,fiberlappt", 
ihre Laubblattoberfl~chen unebener und ihre 
Blattr~inder mit stumpferen Z~thnen 1. Ordnung 
ausgestattet, die meist yon bei den Yv~-Bastarden 
selteneren ZS~hnen 2. Ordnung begleitet sind. 

Abb. I. Reehts VJnifera-S/imling, links F1-Bastard aus der gleichen 
Variet~it (,,Mfiller-Thurgau") • Vilis r@aria (,,68 G"). Die Shmlinge 

zeigen die typisehen Habitusuntersehiede. 

Welter sind die Laubblattr~inder mancher Vinifera- 
S~mlingspopulationen mit einem feinen roten 
Saum versehen (z. 13. bei Sylvaner), der bei den 
dazugeh6rigen Vinifera • Riparia-Fl-13astarden 
fehlt. Ebenso sind Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen hinsichtlieh der F~rbung der Hypokotyle, 
der Internodien und der 131attstiele nieht selten. 
Auf weitere Unterschiede, die je nach Zusammen- 
stellung der t~reuzungspartner noch auftreten 
k6nnen, soil hier nicht eingegangen werden. 

Die Ausz~ihlungsergebnisse auf Grund derarti- 
ger morphologischer Merkmale zeigten, dab in den 
Polleneinbeutelungsgruppen a und b entgegen der 
ursprtingfichen Annahme Fremdbe/ruchtung vor- 
gekommen ist, und zwar lieBen sich etwa 13 % 
Kreuzungssiimlinge feststellen (Abb. 3, Tabelle i). 
In der Tabelle I sind die Ergebnisse beider Gruppen 
und der drei Muttersorten zusammengerechnet, 
da infolge schlechter Keimung - -  einer typischen 
Erscheinung bei Verwendung yon Vinifera-Varie- 
t~iten als M f i t t e r -  leider nur kleine Zahlenwerte 
zur Verffigung standen und beide Riparien mit 
Vinifera sehr /ihnliche typische F1-Bastard- 
populationen ergaben. 

So leicht auch derartige Ausz~hlungen sich 
in den meisten F~illen bewerkstelligen lassen, 
und so sehr auch betont werden muB, dab sie 
bei richtiger Auswahl der im Versuch benutzten 

Partner weitgehend sichere Werte ergeben, so 
kann doch andererseits nicht bestritten werden, 
dag durch die starke Heterozygotie der heutigen 
Rebsorten, wenn auch ~iuBerst selten, aus der 

Abb. 2. Typische Keimbl~tter, rechts V. vini/era, links Vinifera X Rtpa- 
ria-F1-Bastard. (Gleiche Sfmflinge wie Abb. I.) 

Tabelle I. V e r s u c h  I. A u s z S ~ h l u n g s e r g e b -  
n i s s e  y o n  K r e u z u n g s -  u n d  S e l b s t u n g s -  
s ~ m l i n g e n  i n - d e r P o l l e n e i n b e u t e l u n g s -  

g r u p p e  a + b .  
! 

.1 Selbstungs- Kreuzungs- Gesamtindi- 

I s~mlinge s~mlinge viduenzahl 

Anzahll 68 f I~ I 78 % 87,2 12,8 IOO 
M ~ 3 m  

% 87,2 4- 11,35 [ t2,8 i 11,35 I 
sieheren Selbstung von ihnen Formen entstehen 
k6nnen, die in bestimmten morphologischen und 
physiol%ischen Charakteren stark yore dureh- 
schnittlichen Ph~inotyp der betreifenden Popu- 
lation abweichen. Es w~ire sogar denkbar, dab 
auf diese Weise in extremen Einzelfiillen bei 
Ausziihlungen wie ftir Tabelle I Selbstungs- als 
Kreuzungss/imlinge angesehen werden und um- 

Abb. 3. Versuch I. Diese S~inflingspopulation entstand aus einem Ge- 
sehein cler ~ Vinifera-Rebsorte , ,Sylvaner",  das unkastriert  mi t  Pollen 
tier Riparia-Variet~it ,68 G"  eingebeuteit worden war (Gruppe a). I~er 

zweite Sgmling yon rechts ist deutlteh als Fa-Bastard zu erkennen. 

gekehrt. Mit aus diesem Grunde ist versucht 
worden, das Material dartiber hinaus noch in 
anderer Weise zu verarbeiten. Hierbei wurde 
es nach ffinf Habitusklassen eingeteilt, wobei 
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Klasse i diejenigen Typen erfat3t, die in einer 
gr6geren Anzahl von Charakteren der amerika- 
nischen Wildrebe, in diesem Falle also V. riparia, 
extrem fihnlich sind, w~ihrend Klasse 5 die in 
gleicher Weise vinifera~ihnlichen S/imlinge um- 
schliel3t. Die anderen drei Klassen liegen ent- 
sprechend dazwischen. In ~ihnlicher Weise wurde 
auch noch eine biologische Pri~/ung zur Kl~irung 
der Frage eingeschaltet durch ktinstliche In- 
fektion der Versuchsgruppen mit  Plasmopara 
viticola. Auch hier wurde eine Einteilung nach 
ffinf Reaktionsklassen vorgenommen. In beiden 
Fgllen zeigten die Werte der Polleneinbeute- 
lungsgruppen a und b eine deutliche Abweiehung 
yon denen der Selbstungsgruppe d in Richtung 
auf die der Kreuzungsgruppen e und f, was also 
ebenfalls fiir das Vorhandensein von Kreuzungs- 
s/imlingen in den Polleneinbeutelungsgruppen 
spricht. Leider sind aber die Zahlenwerte dieser 
Abweichungen fehlerkritiseh nicht gesichert, so 
dab hier auf eine eingehendere Darstellung ver- 
zichtet wird. 

V e r s u c h  II .  

Selbst/ertile ~ Muttersorle: Ein V. vigil/era 
• V. rupestris-F1-Bastard, ,,Mourv6dre • Ru- 
pestris I202C".  Standort:  Naumburg a .S . ,  
Lage ,,Ooseck" der Staatlichen Weinbau- 
verwaltung. 

Gruppe a: Behandlung wie bei Versuch I, 
Gruppe a. Pollet~einbeutelung. 

Gruppe b: Behandlung wie bei Gruppe a, aber 
Pollen der Vinifera-Variet~it ,,Miiller-Thurgau". 
Polle~ei~beutelung. 

Gruppe c." Uneingetiitetes Abbltihen der Ge- 
scheine irn sortenreinen Bestand. Fmibliite. 

Grupped: Behandlung wie bei VersuchI ,  
Gruppe d. Sdbstuug. 

Gruppe e: Behandlung wie bei VersuchI ,  
Gruppe e. Kreuzung. 

Gruppe/." Behandlung wie bei Gruppe e, aber 
Pollen yon ,,Miiller-Thurgau". Kreuzu~zg. 

Behandelt wurden in diesem Versuch I2o Ge- 
scheine, die sich ann/ihernd gleichm~Big auf alle 
Gruppen verteilten. Von diesen Gescheinen 
hatten durch verschiedene ungiinstige Urn- 
st/ in& leider nur 74 angesetzt. Die Aussaat fand 
am 24. Mai 1939 statt .  Die Keimung war im 
Vergleich zu der des Versuchs I ungleich besser. 
Es entstanden 1668 Sgmlinge. I m  iibrigen er- 
folgte die gleiche Beobachtungs- und Auf- 
zeichnungsweise wie bei Versuch I. 

Auch hier zeigten die Ausz~ihlergebnisse auf 
Grund morphologischer Merkmale, dab in den 
Polleneinbeutelungsgruppen a und b Fremd- 
befruchtung vorgekommen ist (Abb. 4, Ta- 

belie 2). Die H~iufigkeit der so en{standenen 
Kreuzungss~imlinge in beiden Gruppen zu- 
sammen betr~igt im vorliegenden Falle lO%, 
bei Gruppe a 11,5 %. Das Ergebnis der Gruppe b. 
mit  8,3 % ist zweifellos zu niedrig. DaB sich im 
Versuch I I  beide Gruppen in ihren diesbezfig- 

Abb. 4. Versuch II. Mutter: die 3' tPt Bastardsorte ,,Mourx&lre 
• Rupestris i202 C". Rechts Gruppe*d -- Selbstung, links Gruppe e 

Kreuzung mit 17. r@aria {,,68 G"), oben Gruppe a aus unkastrier- 
tern Geschein stammend, das mit Pollen der gleichen Riparia-Varietfit 
eingebeutelt worden war. In Gruppe a sind deutlich einige RiparJa- 
Bastarde zu erkenrten. Ferner weist diese Gruppe weniger zwerg- 

und kri~ppelwticbsige Typen auf als Gruppe d. 

Tabelle2. V e r s u c h  II. A u s z g h l u n g s e r g e b -  
n i s s e  y o n  K r e u z u n g s -  u n d  S e l b s t u n g s -  
s g m l i n g e n  in d e n  P o l l e n e i n b e u t e l u n g s -  

g r u p p e n  a und b. 

I Selbstungs- 
sgmlinge 

Indiv.- lV[ j-  3 m 
/ /0 

214 
a 88,5 

b ] 209 
91,7 

I(reuzungs- 6es.- 
sS~mlinge Indiv.- 

indiv.- ~{ -t- 3 m Zahl 
Zahl i 
% i % % 

~8, 5 24-, 
88,5 • 6,I5 11, 5 -~ 6,I 5 too 

z9 228 
91,7 ~ 5,48 8,3 8,3 ~: 5,48 IOO 

47 47 ~ 
90,0 • 4,I5 IO,O Io,o • 4,i5 Ioo 

lichen Zahlenwerten zuungunsten von b schein- 
bar unterscheiden, liegt h6chstwahrscheinlich 
daran, dab sich die 1202 C X Riparia-Bastarde 
ungteich sicherer festlegen lassen als die 1202 C 
X Miiller-Thurgau-Bastarde. DaB die Verh~ilt- 
nisse so liegen miissen, erhellt aueh weiter unten 
aus Tabelle 3 und Abb. 6. 

Auch in diesem Versuch wurde das Material 
wie in Versuch I nach Habitus- und Plasmopara- 
Reaktionsklassen auszuwerten versucht. Wieder- 
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um waren  deut l iehe  Abweichungen  der  W e r t e  
der  Po l lene inbeute lungsgruppen  von denen der 
Se lbs tungsgruppe  im Sinne s t a t t g e h a b t e r  E in-  
k reuzung zu verzeichnen,  aber  auch hier war  
eine fehlerkr i t ische Sicherung der  Abweichungs-  
wer te  leider  n ich t  gegeben. Dagegen b ie te t  
die ,,12o2 C" den Vorteil ,  fiber einige offenbar  
recessive Gene zu verfiigen, die den Wuchs  und 

Abb. 5. Versueh II .  Selbstung von ,,Mourv~dre • Rupestris 1202 C". 
Zwerg- und Normalwuchs yon S~mlingen. 

die B l a t t au sb i l dung  kontrol l ie ren  und  zur Mani-  
fes ta t ion  yon  ,,Zwergen'" (Abb. 5) und  , ,Krfip- 
pe ln"  mi t  Irf ihzeit igen St6rungen am Vege- 
t a t i o n s p u n k t  ffihren. Die im Versuch I I  be-  
nu t z t en  Pol lenspender  bes i tzen diese recessiven 
Gene dagegen nieht ,  so dal3 aus der  H~iufigkeit 
des Auf t re tens  vorerwi thnter  in ih rem Wuchs  ge- 
s t6 r ten  Fo rmen  in den einzelnen Versuchs-  
g ruppen  weitere  wichtige Schl/isse ffir die Be- 
an twor tung  der  im T h e m a  gestel l ten Frage  
gezogen werden k6nnen (Tabelle 3, Abb.  4) 1. 

1 Die Gesamtindividuenzahl in den Tabellen 2 
und 3 ist deswegen in den Grnppen a nnd b nicht 

Tabelle 3. V e r s u c h  II .  U n t e r s c h i e d l i c h e s  

Gruppe 

e 1 

NormMe 

Indiv.-Zahl  
% 

154 
63,4 

169 
72,2 

224 
55,0 

I I I  

51,2 

64 
95,5 

Zwerge 

17 
77,3 

Indiv.-Zahl  
% 

5 ~ 

2 0 , 5  

33 
1 4 , 1  

1 1 2  

27,6 

68 
31,3 

2 

3,O 

M ~ 3 m  
, % 

3 
13,6 

20,5 �9 7,77 

I4,I ~ 6,83 

27,6 • 6,65 

31,3 �9 9,44 

3,0 ~ 9,25 

Es sei besonders betont,  dab diese Wuchs- 
anomalien absolut  einwandfrei ansz~hlbar waren, 
nicht anders als beispielsweise die Blatfform- 
mutanten yon Anlirrhinum ma1"us in der Saat-  
schale. Es handel t  sich hierbei nicht etwa um zeit- 
weise im Wuchs gest6rte Typen, sondern um 

157 

�89 

solche, die diese St6rungen ffir immer beibehalten. 
HUSFt~LD hat  z. ]3. gerade diese Zwergtyper~ 
in einer 12o2 C-P :Popu la t ion  wXhrend mehrerer  

% 

8 0 -  

70 

80 

5D' 

g0 

30 tl,3 

5,6 

~L 
"Normale Zwerge 

Abb. 6. Versuch II .  Unterschiedliches Herausspalten yon Recessiv- 
typen. - -  = Polleneinbeutelungsgruppe a, - -  . . . .  Pollen- 
einbeutelungsgruppe b, - . . . . . . . . . . . .  Selbstungsgruppe d, --  . . . . . .  
Kreuzungsgruppe e 4- f. (Wegen tier recessiven Typen in dieser Gruppe 

s. Fugnote S. 248). 

Jahre beobachten k6nnen nnd sie beschrieben sowie 
abgebildet  (4)- Im jtingsten S~tmlingsstadium haben 
sie stets kleine KeimblS~tter mi t  nekrotischen 
St6rungen sowie zierliche kurze Internodien mit  
sehr kleinen Laubbl~ttern.  
gleich, weft-ein kleinerer Tell der SS~mlinge nicht 
bis zum Zeitpunkt ihrer Festlegungsm6glichkeit 
als t3astarde in Tabelle 2 leben geblieben war. 

H r a u s s p a l t e n  y o n  r e c e s s i v e n  T y p e n .  

Krtippel  Gesamt- 

Indiv.-Zahl  iVs ~ 3 m Indiv.-ZahI 
% % % 

39 243 
16,I 16,1 ~z 7,07 IOO 

3 2 

13,7 

7 I 

I7,4 

38 
I7,5 

I 

1 , 5  

2 

9,I 
f l  

13,6 • 21 67 

1 Wegen der recessiven Typen in dieser Gruppe s. Ful3note S. 2~ 

13,7 ~ 7,26 

17,4 ~ 5,64 

17,5 ~_ 7,74 

1,5 ~ 4,46 

9,1 • 18,39 

8. 

234 
I o 0  

407 
IOO 

217 
IOO 

67 
IOO 

22 

Io0 
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Die Ergebnisse der Ausz/ihlung yon normalen : 
zwergwtichsigen : krtippeliges Individuen be- 
weisen besonders deutlich durch die Abwei- 
chungen der Werte der Polleneinbeutelungs- 
gruppen a nnd b yon denen der Selbstungs- 
gruppe d bei starker Anntiherung an die der 
Kreuzungsgruppen e und fl, dad in den Gruppen 
a und b Kreuzungen vorgekommen sind. Die 
Abweichungen sind hinsichtlich der Zwerge 
fehlerkritisch gesichert, was f/Jr die Krtippel 
allerdings nicht zutrifft. Eine kurvenm~il3ige 
Darstellung dieser Verhgltnisse findet sich in 
Abb. 6, in der die Werte f/Jr die Kreuzungs- 
gruppen e und f wegen des kleinen Zahlen- 
materials bei f zusammengefaBt worden sin& 

DaB der Hunder tsa tz  der Zwerge (Tabelle 3, 
Abb. 6) ftir die Gruppe a nicht unwesentlich 
h6her als ftir b liegt, mug wohl, falls sich der- 
artige Unterschiede bei gr613erem Zahlenmaterial  
fehlerkritisch sichern lassen, was bier noch nicht 
ganz der Fall ist, so gedeutet werden, dab eine 
unterschiedliche Konkurrenzf/ihigkeit beider sor- 
tenfremden Pollenkategorierl gegentiber dem 
eigenen Pollen der zwitterigen Muttersorte be- 
steht. Hiermit  stehen die Ergebnisse der 
Tabelle 2, wie weiter oben dargelegt, nicht im 
Widerspruch. Es ist in diesem Zusammenhang 
nicht unwesentlich, dab der Wert  der Tabelle 2 
ftir die Kreuzungsstimlinge der Polleneinbeute- 
lungsgruppe a mit  11,5 % sogar ann/ihernd denl 
Wert  yon I2 ,2% entspricht, der sich in der 
Tabelle 3 aus der Differenz der Selbstungs- 
gruppe d und der Polleneinbeutelungsgruppe a 
hinsichtlich der Werte ffir die normalen bzw. 
ftir beide recessiven Typen zusammengenommen 
ergibt. Dementsprechend mtit3te mit  einem be- 
deutend h6heren Hundertsatz  yon Kreuzungs- 
sfimlingen in der Polleneinbeutelungsgruppe b 
gerechnet werden, als es naeh Tabelle 2 durch 
die ungentigende Festlegungsm6glichkeit der 
i2o2 C • M/iller-Thurgau-Bastarde auf Grund 
des morphologischen Bildes den Anschein hat. 

Im Versuch I I  f~llt auf. dab die Werte der 
Gruppe c (Freibltite) yon denen der Selbstungs- 
gruppe d nur wenig abweichen. Das wird da- 
durch erkl~rlich, dab eine nattirliche Fremd- 
best~ubungsm6gliehkeit dutch andere VariettLten 

1 Nach dem angegebenen, yon der Zweigstelle 
Naumburg a.S.  der B. R.A. empfohlenen Ver- 
Iahren (Versuchsgruppe d) lassen sieh Selbstungen 
sehr sicher gewinnen. Bei den Kreuzungen (Ver- 
suchsgruppen e und f) ist die gleiehe Sicherheit 
nach meinen Erfahrungen nicht gegeben, so dab 
bei diesen mit der t3eimischung eines geringen 
Hundertsatzes yon Selbstungss~mlingen h~ufiger 
gerectmet werdeI1 muB, was beim Betrachten der 
Nurvendarstellung in Abb. 6 und yon Tabelle 3 
zu berticksichtigen ist. 

ftir die Sorte ,,I2O2 C" in der Lage ,,Goseck" 
durch r~umliche Isolierung kaum gegeben ist: 
im Stiden liegt die SaMe und attschliel3end 
auf ihrer Jenseite kein Rebland, im Osten und 
Westen werden ill weiterer Entfernung weiblich- 
scheinzwitterige (also m~tnnlich nicht fertile) 
Unterlagssorten angebaut, und im Norden wird 
das Feld durch eine 2 m hohe Terrassenmauer be- 
grenzt, yon der etwa 15o m entferxlt die ~ Sorte 
,,1Ktiller-Thurgau" angebaut wird. Die M6glich- 
keit, dab ill der ,,12o2 C" durch diesen Vinifera- 
Bestand Fremdbefruchtungen vorgekommen sind, 
ist wahrseheinlich relativ gering, auch deswegen, 
weil die Bltihzeiten beider Sorten etwas differieren. 

Aus den Ergebnissen beider Versuche geht 
Mar hervor, dab die selbstfertilen .~ Weinreben 
keineswegs obligat autogam sind, und dab unter 
gtinstigen Bedingungen ftir den Pollenanflug 
Fremdbefruchtung sogar in sehr erheblichem 
Mage stattfinden kann. Die fakultative Fremd- 
befruchtung in beiden Versuehen liegt durch- 
schnittlich bei etwa 14%. Diese Erkenntnis er- 
scheint bedeutungsvoll im Hinblick auf alle zu- 
kiinftigen Arbeiten, die auf grol3e oder viele 
Rebens~imlingspopulationen aus Selbstung an- 
gewiesen sind, sei es, dab sie aus genetischen oder 
ziichterischen 3/Iotiven begonnen werden. F/Jr 
all diese Arbeiten muB yon nun ab gefordert 
werden, dab der Zuflug fremdsortigen Pollens 
auf die zu selbstenden Gescheine (durch recht- 
zeitige, d. h. vor Beginn der Rebenbli~te erfolgte 
Ei1~beutel*mg oder gentigende riiumliche Iso- 
lierung der { Muttersorten yon fremdsortigen 
Pollenspendern) unbedingt vermieden wird. Sehr 
wichtig erscheint diese Forderung auch hin- 
sichtlich der sog. , ,Tastaufspaltungen" oder 
,,Analysen", auf Grund deren Ergebnisse be- 
s t immte Sorten in s tark erh6htem Matte zur 
Zfichtung herangezogen werden. Ein Fehl- 
schluB durch im obigen Sinne nicht einwand- 
freies S{imlingsmaterial kann hier ~iul3erst 
schwerwiegende Folgen haben. Besonders ein- 
leuchtend ist die obige Forderung auch im 
Hinblick auf die Resistenz-Z/ichtungsarbeiten 
auf reiner Vinifera-Basis (also ohne Einkreuzung 
resistenter Amerikaner-Reben) (7, 8, 12, z3), 
bei denen nur ganz selten hochwiderstandsf~hige 
Individuen herausspalten. 

Weitere Untersuchungen werden zu zeigen 
bzw. zu best~itigen haben, inwiefern sich, wie es 
nach Tabelle 3 und Abb. 6 scheint, Pollen ver- 
schiedener Rebsorten gegentiber dem eignen 
Pollen des ~ Partners unterschiedlich kon- 
kurrenzf~ihig erweist. Ebenso scheinen auch die 
selbstfertilen r Muttersorten ill ~= s tarkem Mal3e 
ftir natiirliche Fremdbefruchtung empf~nglich 
zu sein. Gerade diese Teilfrage erscheint nicht 
unwichtig. In bereits begonnenen weiteren Ver- 
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suchen sind homozygot recessive variegate Typen, 
ferner solche mit besonders auff~lligen anderen 
morphologischen Merkmalen (wie z.B. starker 
Behaarung) und Formen als Partner  beriicksich- 
tigt worden, die auI Grund yon Analysen als bei 
weitem bessere Vererber ihrer Resistenz als die 
in den vorliegenden Versuchen benutzten Ri- 
parien bekannt  sind. Ebenso ist auf die Verwen- 
dung gut keimfiihiger SortenWert  gelegt worden. 
Yernerwerden weitereUntersuehungen unbedingt 
zu kKiren haben, wie weit die Beutelungstiite 
durch eine r~iumliche Isolierung ersetzt werden 
kann (vgl. Freibltite der ,,I2o2 C" in der Lage 
,,Goseck"), und wann diese als im obigen Sinne 
einwandfrei anzusehen ist. Diesbezfigliehe Un- 
tersuchungen an anderen Kulturpflanzen (9, I I )  
werden bier wertvolle Fingerzeige geben k6nnen. 

SchlieBlich sei noch betont, dab die Umwelt- 
bedingungen auf derartige Untersuchungen von 
wesentlichem Einflug sein k6nnen. 

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

I. DurchVergleich yon Aussaaten aus Selbstung, 
aus Kreuzung und aus unkastriert  in enge Beriih- 
rung mit  fremdsortigem Pollen gebrachten Ge- 
scheinen gleicher selbstfertiler hermaphroditer 
Weinrebensorten geht einwandfrei hervor, dab 
derartige Formen entgegen der bisher weitver- 
breiteten Ansicht nicht obligat autogam sind. 

2. Bei dem bisher untersuchten Material liegt 
.die fakultative Fremdbefruchtung durchschnitt- 
lich bei etwa I4 %. Es kann wahrscheinlich 
gemacht  werden, da/3 hiervon st~trkere Ab- 
weichungen, bedingt durch Vater- oder Mutter- 
sorte bzw. deren Kombination, vielleieht auch 
dutch Umweltbedingungen, vorkommen. 

3. Die Bedeutung dieser Ergebnisse ftir gene- 
tische und ztichterische Arbeiten wird diskutiert, 

und es wird empfohlen, in Zukunft  auf geniigende 
Isolierung zu selbstender ~ Variet~iten stfir- 
keren Wert  als bisher zu legen. 

Allen, die beim Zustandekommen dieser 
Untersuchung mitgeholfen haben, vor allem 
Herrn Weinbauoberinspektor LANGBEIN, Naum- 
burg a .S . ,  danke ich aueh an dieser Stelle 
herzlich. 
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{Aus dem botanischen Laboratorium der Staatlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ftir Gartenbau 
in Pillnitz a. d. Elbe.) 

Uber Entwicklungsbereitschaft und Wfichsigkeit der Embryonen 
yon Apfel, Pfirsich u. a. 

Von Robert yon  Veh. 
In einer Reihe von Ver6ffentlichungen ver- 

schiedener Autoren (FLEmON, TUK~u VE~I u. a.) 
ist bereits die Tatsache zum Ausdruck gebracht 
worden, dab die ihrer Hiillen (Samenschale und 
Endosperm) entkMdeten Embryonen aus Samen 
frisch geernteter Friiehte verschiedener Pflanzen 
so/ort die Entwicklung ZU selbst~indigen grtinen 
Pfl~inzchen eingehen, falls ihnen entsprechende 
Keimbedingungen geboten werden. Hierher ge- 
h6ren vor allem Apfel, Birne, Pflaume, Mirabelle, 
Kirsche, Pfirsieh, Aprikose u. a. 

Der Zfichter, II.  Jahrg. 

Damit  die unbehandelten Samen dieser Pflan- 
zen m6glichst gut und gleichm533ig keimen, 
werden sie bekanntlich ,,stratifiziert", d.h .  es 
wird ihnen in feucht-ktihl-dunkler Umgebung 
eine Ruheperiode geboten. 

f3ber die Vorg~inge im Samen w~ihrend dieser 
Ruheperiode sind wir nicht ersch6pfend unter- 
richtet. Denkbar ist 

I .  dal3 der Embryo selbst zur Erlangung der 
vollen Entwicklungsf~ihigkeit der beim Stratifi- 
zieren gebotenen Ruhe (einer,,N achreife") bedarf, 
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