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Sch iden an Reben dutch Sp iffr6ste und die Aussichten ihrer 
ziichterischen Bek impfung. 

V o n  W .  S c h e r z  a n d  J .  S e e m a n n .  

Eiiie der wichtigsten Aufgaben der deutschen 
Rebenziiehtung ist die Hebtmg der Ertrags-  
sicherheit. Sie h~ngt in den Klimaten der deut- 
schen Weinbaugebiete als den nbrdlichst gele- 
genen der Welt und besonders Europas in einem 
IIicht unbetr~chtlichem Mage mR der mehr oder 
minder s tark  ausgepr~igten Empfindlichkeit  der 
angebauten Knlturrebenrassen ffir Witterungs- 
einflfisse zusammen, Hier interessiert insbeson- 
dere ihr Verhalten gegenfiber den Frostvorkom- 
men in den verschiedenen Jahreszeiten. E s k a n n  
als ein besonders glficklicher Griff ERWlN BAURS 
(I) bezeichnet werden, dab er vor nnnmehr fiber 
15 Jahren amter Anwendung genetischer Prinzi- 
pien in Mfincheberg, etwa 5o km 6stlich Berliiis 
and  nOrdlicher als alle Weinbangebiete gelegen, 
durch HUSrELD (6) Rebeiiziichtungsvers~che in 
groBem MaBstabe beginnen ]iel3. Is t  doch seit- 
dem in dem hiesigen verh~iltnism~ii3ig rauhen 
Klima prakt iseh k e i n  Jahr  vergangen, ohne dab 
durch Fros tvorkommen verschiedener Art dem 
Zfichter vielfiiltiger AufschlnB fiber die seineI1 
Rebenformen eigene Resisteiizveranlagung ge- 
geben worden ist. SCHEI~Z (14, 15) koniite z e i -  
gen, welche Vielfalt yon Reaktionsm6glichkeiten 
hinsichtlich tier Frbste, insbesondere der Win- 
terfrbste, der Gat tnng Vitis innewohnt, soweit 
ihre potentielle Variationsbreite dnrch die in 
Miincheberg vorhandene Rassensammlung und 
die attsgedehnten Kreuzungspopulatioiien bereits 
erkaiint werden konnte.  In  Sonderhelt lieB sich 
feststellen (15), dab die Aussiehten der Bek~mp- 
fung yon Winterfrostsch~iden der Weinrebe 
durch die Zfichtung in erster  Linie in E • A -  

und (E • A) • E-S~mlingspopulationen 1 groB 
sin& Dieser Befund muB als sehr erfreulich be- 
zeichnet werden, zumal die SchXden durch st/ir- 
kere Winterfr6ste ffir den deutschen Weillbau 
verschiedentlieh auBerordentlich har t  waren. So 
wurde beispielsweise der Ertragsverlust  durch 
den Winter  1939/4o vonRoDP, IAN undBINSTADT 
(12) fiir die Gesamtheit  der grol3deutschenWein- 
baugebiete mi t  3178956 hl oder einer Geldein- 
buBe von 222526920 Reichsmark bereehnet.  

W~hrend das neuere Weinbauschriff tum noch 
eine Reihe gr6Berer Ahhandlungen fiber das Ge- 
biet der Winterfrostseh~tden aufweist, liegen hin- 
sichtlich der Sp~itfrostsch~den im Weinbau fast 
nur weniger umfangreiehe Arbeiten vor. Unseres 
Wissens haben nur ZAHN (23, 24) sowie MtiLLER- 
STOLL und BALBAClt (II)  umfassende wissen- 
schaftliche Untersuchungen der Frage unternom- 
men, unter  besonderer Berficksichtigung der un- 
terschiedlichen Reaktionsweiseverschiedener Vi- 
n//era-Kulturrassen. ZAHN wies besonders auf 
die gegenfiber dem Riesling und dem Sylvaner 
ungleich st~trker ausgepr~gte F~thigkeit der Rasse 
Mfiller-Thurgau hin, durch fruchtbaren Bei- 
augenaustrieb Sp~tfrostsch~den zu kompensie- 
ren und komlte  diese Festslellung dutch genaue 
Daten belegen. MOLLEI~-STOLL und BALBACH so- 
wie G. Sct~EU (16) best~tigten diesen Befund 

1 E = reine Europ~erreben (einschl. E X E), 
also Mle Formen der Art Vitis vini/era; A = alle 
anderen reinen Spezies der Untergattung Euvitis 
(amerikanische nnd asiatisehe Vitis-Arten einsehl. 
A X A). "vVeitere Abkfirzungen tier Rebenztich- 
tnngsnomenklatur siehe bei ScH~Rz (15) S 47 
unten. 
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fanden jedoch, allerdings in anderen Weinban- 
gebieten, das gleiche Verm6gen auch beim Ries- 
ling stark ausgepr/igt. Nach G. Sc~txu sind Ries- 
lingstScke guter Klonenselektion ferner beffhigt, 
nach Frfihjahrsfrostsehfden sogar an am Stature 
entspringenden ,,Wildtrieben" Trauben zn tra- 
gen. Gleiches berichtete ttEF1 ~ (4) nach dell Frfih- 
jahrsfrostschfden des Jahres 1938 yon besonders 
fruchtbaren Sylvaner- nnd Riesling-Xlonen. 
Auch HIETI. (26) land einen Roten Veltliner Init 
fruchtbaren Nachtrieben. ZII.I.IC (25) stellte test, 
dab der Riesling infolge relativ spften Austriebes 
weniger friihjahrsfrostgeffhrdet ist. Im Jahre 
1938 wurden nach MAUL (IO) in Hessen die Kul- 
turrassen Sylvaner nnd 

ZAm; (23, 24), sind im Dllrchschnitt "con 400 
Jahren etwa alle 7 Jahre starke Winterfrost- und 
alle 4 Jahre sfarke tvri~hjahrsfrosfschdde~ in de~ 
deulschen K~lturrebenbestdnden aufgetretell, wo- 
bei erschwerend hinznkolnmt, dab hfllfig, beson- 
ders bet Spftfr6sten, nach l~ingeren Pallsen meh- 
rere Schadeniahre hintereinander lieges. Aneh 
in letzter Zeit nahmen Friihjahrsfrostschiiden 
katastrophale Ausrnal?e an, so in den Jahren 
1926, 1928, 1934 und nor allem 1938. 1KESSLEI~ 
(9) gibt an, dab es im Weinbau des Altreiches 
Ja'hre gab. in denen die allein dnrch Fri~hjahrs- 
frdste hervorgerllfenen Scbfden 40 his 6o Milli- 
onen RM betrngell. 

tn " s sift Ze//e7 Por gle er rker ge- , N @  
. . . . .  " ~ 4 i 

sehadlgt als Rleslmg, ~ ' ~ l  1~6, l l l l l l l  h'~l  t t t , , ,  
Mfiller-Thnrgau undBu- ~ [ ~ "  
kettrebe, ill Wfirttem- ~ ~ , . ~ . .  ~ 
berg nach GXKTER (3) Zeile r ~ .  
der.Limberger und der ~, 

sten,Affenthaler wfhrend amsieh st~irk- der ~4 d -ti ~, ~ _-[- -~ . . . . . . . .  

Portngieser nnd derTrol- :~ ~:, 
linger als etwas resisten- 
ter erwiesen. Die Miil- 
lerrebe (Schwarzriesling) 
lind der Riesling schnit- 
ten am besten ab. Auch 
der Sylvaner hatte in 
Wiirttemberg nicht so 
sehr gelitten. Aus diesen 
und den Angabell weiterer Antoren, die, wie er- 
sichtlich, in bezug auf die Reaktion der verschie- 
denen Knlturrassen teilweise lloeh etwas ansein- 
andergehen, erhellt aber eindelltig, dab es sich 
bei den heute im grol3deutschen A~cbau befind- 
lichen als mehr oder minder ,,widerstandsffibig" 
angefiihrten Vinifera-Formen nichtum eine direkle 
Spdtfros~msistenz handelt, sondern um eine in- 
direkte durch fruchtbarell Austrieb yon Neben~ 
knospen oder Bodentrieben sowie durch spften 
Austrieb. 

Die Frage, ob die Bekfmpfung einer Sehaden- 
ursaehe durch die Resistenzziiehtung zweekmf- 
Big erscheint, muB nnter Zugrulldelegung folgen- 
der Gesichispunkte nnterteilt werden: 

I. H~andelt es sich nm wirtschaftlich schwere, 
h~iufig sich wiederholende Schfden ? 

2. Sind diese Schfden leiehter dureh die Ziich- 
tung als durch andere technische lViaBnahmen zu 
verhindern ? 

Zu der ersten dieser Teilfragen 'lfBt sieh fest- 
stellen, dab sieh Spftfrostsch~iden ill den deut- 
schell Weinbaugebieten recht h~iufig einstellen. 
Nach alten Weinbauchroniken, so berichtet 

Zeile "/5 

Abb. x. GeNndeprofile aus der Rebenanlage am Diebsgraben. (]Die Zahlen l~ings der Profile geben die 
~ in lma-Tempera turen  am den angegebenen Punkten in der  Nacht  zum ao. Mat an.) 

Es soll ill der vorliegenden VerSffentlichnng 
versucht werden, eine Antwort allf die zweite 
Teilfrage zu erhalten. Dutch unerlnfidliehe Pio- 
llier~ und Aufklfirungstftigkeit ill der Facbpresse, 
die nor allem yon X~SSLER und seinen Mitarbei- 
tern vorwfrts getrieben wurde, hat die M6glicb- 
keit direkter Spftfrosfbekfimpfnng im deutschen 
Weinbau einen hohen Stand erreicbt, im Gegm)- 
satz zu starkenWinterffSsten, die sicb, wie es die 
Winter 1939/4o und 1941/42 gezeigt haben, prak- 
tiseh iiberhaupt nicht erfolgreich direkt bekfimp- 
fen lassell. Wenn trotz der lViSglichkeit direkter 
Frfihjahrsfrostscl~fidenbekfrnpfnng gerade KZSS- 
LER (9) sowie KESSLER und KA~MPrERT (7) auf 
die Wichtigkeit des Versuches hinweisen, dieser 
Kalamitgt auf ziichterischem Wege Herr zu wer- 
den, so mag wohl hieraus zu ersehen seth, dab die 
ziichterische Bekfmpfung, falls ihr ein Erfolg 
beschieden sein sollte, am Ende die zweck- 
mfBigere Nethode darstellen nml3. Wiirden 
doeh dann die j~ihrliel~ sieh wiederholenden 
und dadurch teuren - -  sowie nliihseligen 
technischen laBnahmen und ferner die Riick- 
sichtnabme ant die Lage und ihre natiir- 
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liche Klimaverbesserungsm6glichkeiten fort- 
fallen. 

Nachdem somit die wirtschaftliche Notwendig- 
keit und die technische Erwiinschthdt des Pro- 
blems der Ziichtung auf Friih/ahrsfrostresistenz 
bei Vitis hinreichend gekldrt sein diirfte, bleilot 

VersuehsgeDnde des Kaiser Withelm-Instituts 
Iiir Rebenziichtungsforschung in lV[fincheberg 
sind im Mai 1943 daher entsprechende Unter- 
such~ngen fiber die Auswirkung des Sp~tfrostes 
in der Rebenanlage am I)iebsgraben begonnen 
worden. Diese Anlage erschien nach ihrer Lage 
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Abb. 2. Verlauf der Minima-Temperaturen in 50 cm H61~e und Angabe der Frostsehfiden in der Rebenanlage am Diebsgraben in der Naeht 
V0m 19. zum ~o, 1Y[aj. 

die Frage, ob die genotypische Variationsbreite der 
Gattung geni~gt, um einen derartigen Versuch aus- 
sichtsreich zu gestalten. Der nachfolgende Un- 
tersuchungsbericht scheint uns eine gewisse K15- 
rung dieser in bezug auf das Thema nunmehr 
allein wesentlichen Frage zu bringen. 

Gelegentlich in friiheren Jahren in Miinche- 
berger Rebens~mlingspopulationen aufgetretener 
SpStfrostseh~den, besonders im Jahre 1935, war 
bereits aufgefallen, dab selBst unter anscheinend 
weitgehend ~ihnlichen Umweltbedingungen groBe 
Untersehiede hinsiehtlieh der Schwere der St6- 
rungen bei den einzelnen Siimlingen zu verzeich- 
hen waren. Da es sich hierbei jedoch um Einzel- 
individuen handelte, deren Reaktion weitgehend 
modifikativ beeinflugt sein konnte, erschien eine 
Kliirung an Rebenklonen sehr erwiinscht. Im 

und der GelSndegestalt hierfiir besonders geeig- 
net. Sie befindet sich auf einem Hang, der yon 
Norden nach Siiden zum Diebsgraben hin fast 
gleichmfiBig abfiillt (Abb. I u. 3). Nur der nord- 
we.stliche Teil des I-Ianges weist auBer dem N-S- 
Gef~Ile eine sehwache Neigung nach SSE hin 
auf, die in der unteren I-Iiilfte, etwa um die Zeile 
45 herum, in eine ganz flache Mulde ausl~uft. Im 
Norden und Osten nmschlieBt eine dichte 1,2o m 
breite und z,6o rn hohe Buchenhecke die Anlage. 
Nach Westen zu ist sie dutch einen sehmalen 

betonierten Graben (zum Ableiten des Regen- 
wassers) und einenWeg yon einer jiingerenPflan- 
zung (Feld I) getrennt. In jedem der Felder 2--4 
sind die einzelnen Zeilen mit verschiedenen Re- 
benrassen bepflanzt. In dem Plan der Anlage 
(Abb. 2) ist jede einzelne Rebe durch einen Kreis 
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dargestellt. (Die verschiedene Ausffitlung der 
Kreise gibt den jeweiligen Grad des sp~iter zu 
besprechenden Frostschadens der Grfintriebe 
an.) Dutch ein Rassenverzeiehnis (Tabelle I) ist 
der Plan vervollst~ndigt. 

Als Ziel der Untersuchungen wurde eine ~r 
lichst genaue Erfassung tier TemperaturverhdIA 
nisse w~ihrend der kalten Main~iehte erstrebt, 
um daraus auf den m6glicherweise auftretenden 
Schaden durch Spdtfrdste Schli~sse ziehen zu kdn- 
hen. Zu diesem Zwecke wurden 34 Minimum- 
Thermometer auf einzelne Zeilen in N,S-Profflen 
(vgl. Abb. i) fiber das Versnchsfeld verteilt. Die 
Thermometer waren in 5o cm H6he fiber dem 
Boden an Dr~ihten befestigt. Am unteren Ende 
der Zeile 45 waren auBerdem 4 Minimum-Ther- 

Abb. 3- Die Rebenanlage a m  Diebsgraben, Obersichtsbild. I m  Vorder- 
grund l inks:  Feld z (Junganlage) ,  rechts der Diebsgraben,  im Hinter-  

grund Feld 2---4. 

mometer in 2o, 5o, IOO und 2oo cm H6he ange- 
bracht, um so an dieser Stelle gleichzeitig den 
vertikalen Temperat.uruntersehied erfassen zu 
k6nnen (siehe Abb. I). 
])as hier vorliegende Ergebnis dieser Unter- 

suchungen wurde in der Nacht yore x 9. zum 
2o. Mai gewonnen. Es war dies eine ausgespro- 
chene Strahlungsnacht, mit v611ig klarem Him- 
mel, verh~iltnismfil3ig geringer Luitfeuehtigkeit 
und Windstille. Wir hatten in dieser Nacht einen 
Maifrost zu verzeichnen, wie er beziiglieh dieser 
StSzke und Auswirkung auf die Pflanzen seit 
langem in Mfincheberg nicht mehr aufgetreten 
war. 

l)er Verlauf der Minima-Temperaturen in 
5o em H6he w~ihrend dieser Frostnacht ist im 
Lageplan (Abb. 2) durch Isolinien kenntlich ge- 
macht. Der Temperattarverlauf zeigt eine ~iuBerst 
eharakteristische Abh~ngigkeit vom Gel~nde. 
Die dureh die starke Ausstrahhmg abgekiihlte 
Luft ist dem GeEindeprofil folgelld yon den h6- 
her gelegenen Stellen in die Niederung abge- 
flossen und hat sich im unteren Feld zu einem 
Kaltluftsee angestaut. Der Verlauf der Isolinien 
und die vertikalen Mel3werte am unteren Ende ~0 ,..0 ~D h b . .  ~.-,..,'~ ~'~..,--.. b.. b,...b., b,.oo oo oo 
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der Zeile 45 (siehe Abb. I u. 2) lassen dies deut- 
lich erkennen. Es ergab sich so ein Temperatur- 
eet~ille yon Norden nach Siiden zu. Die Tempe- 
raturen am Nordrand sind im Durchschnitt um 
2,5 ~ C hSher als die am Sfidrdnd der Anlage. Die 
starke Einbtichtung im Temperaturverlanf in 
tier westlichen H~lfte ist durch den bereits er- 
w~hnten Abfall des Geliindes yon NIqW nach 
SSE bin zu erkl~ren. Der Grund fiir die etwas 
hSheren Temperatnren am Westrand ist in der 
leichteren AbfluBmSglichkeit der Kaltluft im 
Betongraben zu suchen. Die Bi!dung des Kalt- 
luftsees ist durch den Diebsgraben und das an- 
steigende Gel~nde am jenseitigen Ufer des Gra- 
bens haupts~chlich bedingt. Hier hat sich die 
von den H~ingen heruntergeflossene Kaltlnft ge- 
staut. Ein Tell der kalten Luft wurde allerdings 
dureh den Diebsgraben aufgenommen, diirfte 
aber kaum, der Beschaffenheit des Grabens nach 
zu urteilen, welter abgeflossen sein. Im Diebs- 
graben selbst miissen demnach noch wesentlich 
tiefere Temperaturen geherrscht haben als am 
Siidrand des Feldes. Die Grasfl~ehen an den 
verh~iltnism~il3ig breit enUferhiingen haben auBer- 
dem zu einer weiteren starken Abkiihlung der 
Luft im Diebsgraben beigetragen, denn Gras- 
fl$chen bilden w~ihrend der Strahlungsniichte 
besonders starke K~lteherde (Grasfrost !)..&us 
dem gleichen Grunde hat sich offenbar der obere 
Rand der Grasnarbe auch auf die Temperatur- 
verh~iltnisse am Siidrand der Rebenanlage nn- 
giinstig ausgewirkt (Kleinstadvektion !). 

Betrachten wir in der Abb. ~ die Auswirkung 

Abb. 4. Ur~terschiedliche Sp~.tfrostwirkung auf  3 P, ebenrassen. Link und rechts  fas t  
ungesch~digt,  Mitre s t a r k  geschfidigt. 

der Lufttemperaturen auf die Reben, so EiBt 
sich eine ziemlich Starke ~Jbereinstimmung der 
Bereiche verschieden tiefer Temperaturen rnit 
den verschieden stark gesch~idigten Zonen gut 
erkennen. (Die Beurteilung der gesch~idigten 
Reben ist nach 4 Stufen vorgenommen nnd in 
der Abb. 2 durch vier verschieden ausgeffillte 
Kreise jeweils gekennzeichnet. Vgl. Angaben 
bei der Abb. 2.) In den Gebieten ---2 ~ C und 
k~ilter ist der entstandene Schaden fast aus- 
nahmslos lOO%. S~mtliche BlOtter und Jnng- 
triebe sind erfroren. In der Ternperat~trzone zwi- 
schen --1,5 und --2 ~ C zeigen sieh bereits starke 
Unterschiede in der Gr6Be der Frostsehiiden. 
Ein noch verh~ltnism~Big groBer Teil weist IOO- 
proz. Schiidigung auf. Wir finden aber bereits 
ungesehfidigte Pflanzen vor. In der n~ichsten 
Zone zwischen --I,O und --i ,5~ C linden sich 
nnr noch vereinzelt v611ig gesch~digte Reben. 
Ein groBer Teil ist nur schwach und mehr als 
die H~ilfte ist ungeschiidigt. Im Bereich zwischen 
--I,O und ---o,5~ sind nur noeh vereinzelt 

�9 schwache SGhfiden, und in dem Gebiete mit einer 
wiirmeren Ternperatur als --o,5 ~ C sind iiber- 
hanpt keine Schiiden aufgetreten. 

Bei der Betrachtung der Frostsch~iden in den 
einzelnen Temperaturbereichen ist eine starke 
Unterschiedlichkeit in der Auswirkung auf die 
verschiedenen Rebenrassen unverkennbar (Abb. 
2 u. 4). DaB zwischen den einzelnen Rassen Un- 
terschiede in der Frostempfindlichkeit bestehen, 
ist nieht verwunderlich. Aufffilliger sind dagegen 
Abweichnngen yon der normalen Reaktion in- 

nerhalb der Rassen; denn 
wie aus der Abb. 5 hervor- 
geht, weisen Reben gleieher 
Rasse und daher wahr- 
scheinlich gleiehen Geno- 
typs betreffs ihrer Frost- 
sch~idigung nicht selten sehr 
erhebliehe Unterschiede 
auf. Daraus wird schon er- 
siehtlich, dab sigh mit der 
Wirkung der Lufttempera- 
tur allein die Unterschied- 
liehkeit nieht erkliiren HiBt. 
Eine absolnt siGhere Den- 
tung l~Bt sich nach den 
heutigen Kenntnissen iiber 
den W~irmehaushalt und 
den W~rmeumsatz der 
Pflanze hierfiir kaumgeben. 
Es erscheint abet trotzdem 
zweekm~13ig, wGnn an dieser 
Stelle auf. Grund der bis- 
herigen I~rfahrungen auf 
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verschiedene Ursacheli der Frostsch~idigling hin- 
gewiesen wird. Damit werden gleichzeitig die 
Schwierigkeiten aufgezeigt, denen sieh der Ziich- 
ter  bet der Frostresistenzziichtling gegeniiber be- 
findet. Aus der Mannigfaltigkeit der wirkenden 
Faktoren sollen hier die wichtigsteli herausge- 
stellt und diskutiert werdeli. 

Grundlegende Kenntnisse fiber den Wh~rlnehaus- 
halt der Pflanze hat I-I~JBER (5) in seiner Abhand- 
lung ,,Der W~rmehaushalt der Pflanzen" initge- 
teilt. Auch in der nmfangreichen Arbeit fiber die 
Frostschadenverhfitung VOlt K~SSL~R Und KAE~IP: 
FERT (7) finden sieh allgemeine JKenntnisse fiber 
den W~irmehaushalt der Pflanze zusammengestellt. 
(Hier, wie auch beitKUB~R, weitereLiteratur.) ether 
den W~rmeanstauseh zwisehen Pflanze und Um- 
gebung in der N/ihe des Gefrierpnnktes ist bis hettte 
noch verh~Lltnism~gig wenig bekannt. Ein Grund 
ffir das Fehlen entspreehender Kenntnisse dfirfte 
haupts~chlich in der Schwierigkeit der te'chnischen 
Durehffihrung solcher Untersuchungen zu sehen 
sein. In den Arbeiten yon T~LLRICH und MXD~ (20, 
2I) und yon S~EMANN (17) liegt hierffir bereits ein 
Ansatz vor. Wenn auch ein Teil dieser Untersu- 
chungen im Laboratorium oder im kfinstlieh be- 
wetterten Tiefkfihlgew/ichshaus (S~MANN) und 
bisher nut an wenigen Pflanzenarten gernaeht wor- 
den ist, so erm6glichen die hie r gewonnenen Er- 
kenntnisse trotzdem, wenn auch in beschrgnktern 
lViaBe, eine {Jbertragung auf die Pflanzen im 
Freiland. 

Fiir die Beurteilung der Temperatflrverhiilt- 
nisse set in unserem Falle auf folgendes hilige- 
wie sen: 

Die bier in der Rebenanlage mit den fret ans- 
gelegteli Minimum-Thermometern gemesselien 
Temperaturen geben weder die ahsoluten Luft-  
temperaturen an, noch lassen sie eindeutige 

Abb. 5. Unterschiedliche Sp~itfrostwirkung innerhalb der g]eichen Rebenrasse. 
Linker Stock ungesch~idigt, rechter Stock stark gesch~idigt; 

Schliisse auf die wirkliche Abkiihlnng der ein- 
zelnen Pflanzen zu. Die wahre Luft temperatur  
kanli auf diese Weise nicht gemessen werden, 
d a  die fiblichen Miliimum-Thermometer Strah- 
lnngsfehler aufweigen ulid somit die mit ihneli 
ermit tel ten Werte gegelifiber der Luft temperatur  
w~hr41id der n~chtlichen Ausstrahlung zu niedrig 
sind. Die bier aligegebelieli Werte mfissen als 
Relat ivtemperatnren betrachtet  werden. Sie er- 
m6glfcheli nns aber, die Temperaturverteilung 
in der Anlage zu erkennen, lira so frotzdemRfick- 
schlfisse auf den W/irmeaustansch der eilizellieli 
Pflanzen gegenfiber der Luft  zu zieheli. Auch die 
Werte der wahren Lnft temperatur  wfirdeli in uli- 
serem Yalle keine kolikreteli Schlfisse hinsieht- 
itch des Wiirmez~lstalides der eilizellien Pflalizeli 
erlaubeli, da die Temperatur  der Yflalize bet Ein- 
und Ausstrahlling yon der IIItelisitiit der effek- 
riven Strahlung bedingt ist. Gerade der Strah- 
lungsfaktor ist es, der die Beurteilulig der Frost- 
elnpfindlichkeit bet den Spgtfrhsten h~iufig so er- 
schwert (SEEMANN, 19). Obgleich yore rneteoro- 
logischen Standpnlikt  ans betrachtet  wiihrelid 
einer Strahlungsnacht Ifir alle Pflanzen eines 
Bestandes praktisch die gleichen atmosph~iri- 
schen Strahlungsbedingnngeli herrscheli, kann 
t rotzdem die Wgrmeansstrahlliiig d e r  Einzel- 
pfianzeli ulitereiliander sehr verschieden seth. 
Die Strahlungsilitelisitgt eines K6rpers ist be- 
kalintlich unter aliderem yon der Gr5Be, der 
Ar t  und der Stellnlig der Strahluligsfliiche nach 
dem Zenit zu abhgngig. Gegen den Zenit ist die 
Ausstrahlnng am gr6Bten, weft die Schichtdicke 
der Lufthiille dort am geringsten ist. Je mehr 

die Strahlungsfliiche dem 
Horizont zugelieigt wird, 
desto mehr Gegenstrahlung 
wird wirksam. Gegeli den 
Horizont selbst ist die Aus- 
strahlulig gleich Null. Auf 
die Pflanze iibertragen, 
werden horizontal orien- 
tierte Blgtter mehr W/irme 
ausstrahlen als solehe mit 
Vertikalstellnlig. Durch 
iibereinanderstehende Blgt- 
ter wird bet den darunter- 
gelegenen eine teilweise 
oder v611ige Abschirmung 
der Ausstrahlulig auftreteli. 
Die Gr6Be der durch die 
gesamte Blattflgche gebil- 

deten Strahlungsfl~che 
diirfte im wesentlicheli ffir 
den Unterschied der ge- 
samt enPflalizentemperatur 
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mitbestimmeild sein. Wie grog die Unter- 
schiede der Pflanzentemperatur bet Pflailzen 
mit unterschiedlich starker Ausstrahlung, abet 
bet gleicher Lufttemperatnr sein kanll, l~Bt sich 
schwer seh~tzell. Aus Vntersuchllngen yon ULL- 
RICt~ und MXDE (20) ist bekannt, dab bet kr~if- 
tiger Ausstrahlung zwischen Spitze und Blatt- 
mitte eines Ricinusblattes eine Temperaturdiffe- 
renz bis zu iiber I ~ C bestehen kann. Vielleicht 
l~iBt sich aus diesen Werten eine ungef~hre Vor- 
stellung ffir das Verh~iltnis yon groger zu kleiner 
,,Blattstrahlungsfl~iche" gewinnen. Diese kurzen 
Hinweise m6gen genfigen, um die untersehied- 
liche Frostsch~digung durch strahlungsbedingte 
Unterschiede der Pflanzentemperaturen m6glich 
erscheinen zn lassen. 

Der Fall, dab bet laochgradig gesch~digten 
Reben die untersten Blgtter uild kleinen Triebe, 
die am Holz uilmittelbar ansetzen, oftmals Ilicht 
erfroren sind (bet uns im Feld 4), l~il3t auf einell 
W~irmellachsclmb aus dem Boden schliegen. DaB 
der Pflanze aus dem Boden uilmittelbar Wfirme 
zugeftihrt wird, konllte yon SEEMAlqN (I7) bet 
Frostversuchen mit Bohnen dutch Temperatur- 
messungen im Stengel nachgewiesen werden. 
Man wird nicht fehlgehen, wenn man als weitere 
Erkliirung der unterschiedlichen Frostwirkung 
innerhalb der einzelnen Rassen (Abb. 5) nebeil 
mikroklimatischen Unterschieden Differenzell ill 
der physiologischell Beschaffeilheit der betroffe- 
hen Rebenrasse annimmt, und zwar teils solche 
tempor~irer Natur (Entwicklungsz~st/iilde), teils 
abet auch somatisch mutativ entstandene im 
Genotyp fixierte Ab~nderungen. Die lJberzeu- 
gung, dab bet den Vitaceen somatische Mutatio- 
Ilen der versehiedensten Art viel hSufiger statt- 
findeil, als mail ailfangs geneigt ist anzunehmen, 
l~Bt sich II~mlich bet n~herer Beobachtung und 
Untersuchuilg der Familie unschwer gewinnen 
(ScHERZ, Z3). 

Diese zuletzt angeffihrtell M6glichkeiten einer 
Differeilzierung der Frostscb~deil innerhatb eiiler 
Rasse k6nnell selbstversUiildlich das Gesamt- 
schadensbild nicht eiltscheidend beeinflusseil. 
Es mug vielmehr dem unmittelbaren W~rme- 
austausch zwischen Pflailze uild IJmgebung die 
wichtigste Bedeutung zugemessen werden. Fiir 
die praktische Auswertung yon Frostversuchen 
im Freiland zur Selektion dfirfteil bet zweckmii- 
giger Anordnung der Versuehsknlturen in den 
meistell F~llen Messungen der Lufttemperaturen 
als ausreichend betrachtet werdell, weilll die 
B e u r t e i l u n g  der Sch~den un t e r  den an- 
gef / ih r ten  G e s i e h t s p u n k t e i l  v o r g e n o m -  
men wird.  

Aus den vorailgegangeilen AusffihrungeI1 er- 
Der Ztichter. z6. Jahrg. 

hellt, dab die ziichterische Aufgabe der Auslese 
ff/ih]ahrsfrostfester Genotypen beispielsweise 
aus F~-PopMationen keinesfalls leicht sein kann 
mid Fehlgriffe jedenfalls weselltlich schwerer 
vermeidbar seix werden Ms bet der Ziichtuilg auf 
Winterfrostresistenz (ScnEl~z, 15). Daher w~iren 
gerade bet der Sp~itfrostresistenzziichtung Ver- 
sllche am Platze mR dem Ziele, die Beurteilungs- 
schwierigkeiten wenigstens hinsichtlich der Mi- 
lieuunterschiede und vielleicht auch hinsichtlich 
der unterschiedlichen Entwicklungszust~nde 
weitgehend auszuschalten, wobei im ziichteri~ 
schen Interesse eine Massena~slese in jungen 
S~mlingsstadien mit exakten Nachpriifungen 
in spi/teren Stadien unbedingt erstrebt werden 
miiBte. 0b hierbei indirekten Methoden (WIL- 
~I~L~, 22), z.B. der Feststeltung der Zellsaft- 
konzentration oder direkten Wegen der Auslese 
in kiinstlich bewetterten Tiefkfihlgew~ichsh~iu- 
sern (SEEmX~N, I8), der Vorzug zu geben ist, 
mug exakte Versuchsanstelluilg kl~ren. 

Hiermit soll natfirlich keineswegs gesagt wer- 
den, dab nicht schon heute ohne derartige Me- 
thoden eine Auslese in in geeignetem Ausmal3e 
fr/ihjahrsfrostgesch~digten S~mlingspopulatio. 
nen erfolgreich durchgeffihrt werden k6nnte. Die 
oben angef~hrte Idntersuchung liefert hierffir ein 
gutes Beispiel. Es kann eben nur leicht vorkom- 
men, dab bet den ersten Auslesearbeiten in der, 
artigen Best~nden noeh Individuen mitgew~hlt 
werden, die sieh bet dell Klonennachprfifungen 
sp~ter Ms uilgeeignet erweisen. 

Beim Betracbten der Frostsch~den ill Abb. 2, 
in Verbixdung mit dem Namenverzeichnis der 
TabeIle I, f~llt auf, dab sowohl die Zonen zwi- 
scheil ---2.,o ~ und- -3 ;o  ~ wegen zu starker, Ms 
auch diejenigen mit Temperatnren fiber - - I  ~ 
wegen zu schwacher Frosteinwirkllng keiile ge- 
eigneten Milieus ffir die Auslese dargestellt ha- 
ben. Dagegen lassen sich ill dem Gebiet mit 
Temperaturen zwischen - - I  ~ und --2 ~ (prak- 
tiscb identisch mit Fetd3) sehr gut g r6ge re  
rassentypische Unterschiede erfassen, die un- 
bedingt genotypisch f ixier t  seix mfissen. So 
sind, um nur einige besonders auff~llige Beispiele 
zu nennen, offenbar Rip G I (Zeile 75), C 126-- 
21 [C 6Ol (Bourrisqttou X Rup Gz) X Gamay] 
(Z. 74), San Michele A [Rip • Rup] (Z. 64), 
Rip pub Klost (Z. 59), Beg Ress I  • Rip 
Gloire (Z. 58), G 157 [Sol X Ries] (Z. 54), G I55 
[Sol • Ries] (Z. 5I), G 152 [Sol X Ries] (Z. 46), 
M G lO8--1o3 [Rip X Rup] (Z. 45), G 58 [RiGs 
X Rip] (Z. 29) axnd G 57 [Ries X Rip] (Z. ~8) 

deutlich resistenter Ms die ix den jeweiligen 
Nachbarzeflen stehenden Rassen Ob 812 [Made- 
lethe royale • Taylor] (Z. 77), G 192 [Rip X 
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Rup] (Z. 65), C 33o6 [Rip x R u p ]  (Z. 60), G I75 
[Rip • Rup] (Z. 53), G 174 [Rip • Rup] (Z. 
52), ~ G lO8--i6 [Rip • Rup] (Z. 44), G ~5 
[Rip • Rup] (Z. 30) und G I4 [Rip • Rup] 
(Z. 27) (Abb. 4). 

Es f~llt auf, dab bei den hier als relativ an- 
fiillig genannten 8 Rassen sich nur eine (0b 812) 
befindet, deren einer Elter zur Art Vitis vinifem 
geh6rt, wiihrend unter den angeffihiten I I  mehr 
oder weniger resistentenFormen allein 5 E • A- 
F1-Bastarde und I (E • A) X E-Riickkrev- 
zungsrasse zu finden sind. Diese Feststellung ge- 
meinsam mit derjenigen, dab sich in de rnu r  ge- 
ringffigig k~Iteren Zone des Feldes 4, das unter 
anderen amerikanischen Reben eine reiehhaltige 
Sammlung yon Vertrefern der Spezies Fitis ri- 
paria enth~tlt, praktiseh alle Griintriebe durch 
den Frost vernichtet worden sind, l~Bt folgende 
Schliisse zu: 

I. Die Art Vi~is vinifem ist offenbar nieht an- 
f~lliger ftir Sp~tfr6ste als die amerikanischen 
Rebenarten, obgleich diese, im Durehschnitt ge- 
sehen, hinsichtlich der WinterfrSste sich u n -  
gleich h~rter als die Europfierreben erweisen 
(SC~E~Z, I5). 

2. Die Art Vitis vinifem scheint dariiber hin- 
aus Resistenzgene gegen Sp/itfrostwirkung oder 
zum mindesten entsprechende Komplementgr- 
Gene zu besitzen. 

Es ist bedauerlich, dal3 diese SChliisse nicht 
noch durch Untersuchungen an reinen Vinifera- 
Formen im gleichen Milieu gestfitzt werden k6n- 
hen. Ein Anbau yon E-Rassen in dieser Samm- 
lung ist aber leider infolge der nahe gelegenen 
Iiir die Miincheberger Plasmopara-Resistenz- 
ziichtung ben6tigten Spezialgew~chshXuser mff 
den Kulturen des Parasiten nicht m6glich. Im- 
merhin diirfte in diesem Zusammenhang nicht 
uninteressant sein, dal3 sich in der gesamten 
Miincheberger Gemarkung im Jahre I943 Friih- 
iahrsfrostschiiden an Vitis vinifera nicht fes t -  
stellen lieBen. 

FuEss und SCHNEIDERS (2) teilten mit, dab 
Europ~ierreben (Miiller-Thurgau u n d  Riesling), 
die offensichtlich Sp~tfrostseh~den anfwiesen, 
im Gegensatz zu entsprechenden Reben der in- 
terspezifischen Amerikaner-Kreuznngsrasse Ko- 
ber 5 BB (Berl • Rip) ein v611ig gesundes Dia- 
phragma zeigten. Die Autoren weisen in diesem 
Zusammenhange darauf hin, dab die Diaphrag- 
mabrficken bei den Vinifera-Reben stets starker 
ausgebildet sind als bei den amerikanischen Ver- 
tretern der Untergattung Euvilis und sicla auch 
friiher zu verholzen scheinen als bei diesen. Das 
Diaphragma scheint insbesondere be i den Ameri- 
kanerreben die frostempfindlichste Stelle der 

ganzen Rebachse zu sein. FrdEss und SCHNEI- 
DERS machen noch eine Reihe weiterer Angaben 
fiber ihre Untersuchungen hinsichtlich der Wir- 
kungen und Sch~den yon Maifr6sten, auf die 
bier verwiesen sei" 

Anscheinend dart auch starke Behaarung der 
Triebe als ein an dem Zustandekommen der 
Sp~tfrostresistenz bei Vitis beteiligter Faktor 
angesehen werden. In diesem Zusammenhange 
sei darauf hingewiesen, dab die meisten Vertreter 
der Spezies Vitis vinifem mehr oder minder stark 
behaart sind, wiihrend z. ]3. die unter den Ame- 
ri!~anerrebartem in Deutschland besonders be- 
kanht gewordenen Riparien und Rupestren 
meist unbehaarte Triebe aufweisen. Eine Aus- 
nahme, die stark behaarte Riparia pubescens 
Klostgrneuburg (Feld 3, Zeile 59), ist bei dem 
obigen Hinweise unter den ,,deutlich resisten- 
teren" Formen aufgefiihrt. 

Wenn demnaeh die Frage nach der Herkunft 
der Resistenzgene gegen Sp~tfrost fiir l/ills auch 
noch nicht roll  gekl/irt ist, so ist doch einwand- 
frei erwiesen, dab sich in der Gattu W sehr erheb- 
liche A nfdlligkeitsuntemchiede linden lassen, deren 
genotypische BedingtheiE Mar zutage tr i t t .  0ffen- 
bar spielen anch Transgressionen hierbei eine 
nicht unbedentende Rolle, Es gibt also neben 
der eingangs erw~ihnten, bereits bekannten in- 
direkten Resistenz durch fruchtbaren Austrieb 
aus ]3eiknospen und ,,Wildtrieben" sowie durch 
relativ sp~ten Austrieb ebenfalls eine direkte 
Frostfesligkeit der gr6inen Fri~h~ahrstriebe bei Vi- 
tis. Au~gabe des Ztichters ist, dieser genotypi- 
schen Situation durch systematische Kreuzungs- 
arbeiten Rechnung zu tragen und neben allen 
anderen weinba~lich wichtigen Charakteren die 
Sp~tfrostresistenz in die zukiinftigen Kultur- 
rebenformen einzubauen. 
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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 
Inheritance of fertility in the lateral spikelets of 
barley. (Vererbung der Fertilit/it  der Seitenghrchen 
bei Gerste.) Von W. It. LEONARD. Genetics 27, 
299 (1942). 

Bei der Kulturgerste unterscheidet man nach der 
Fert i l i tgt  derSeiten~hrchen 4 Arten. Die Fert i l i tgt  
der Seitenghrchen ulid infolgedessen die Artunter- 
schiede beruhen jedoch nur  auf weliigen Erbfak- 
toren. Der Faktor  V der I. Koppelullgsgruppe 
bildet eilie multiple Reihe : Va Va =Hord. distichum, 
VaeVde =H.  de/iciens, vv = H .  vulgate. AuBer diesem 
Locus beeiliilul3t eili weiterer i n  der IV. Koppe- 
lungsgruppe gelegener die Ferti l i tgt  der Seiten- 
ghrchen stark und bedillgt die charakteristischen 
Merkmale der Art H. intermedium. Der gegen den 
Zeiligkeitsfaktor hypostatische Faktor  J bedingt 
in der Kombiliation VVJJ  die Art H. intermedium 
(VVii = zweiteilig, vvii  bzw. v v J J  = mehrzeilig). 
Heterozygote VVJi bzw. VvJi  zeigen keille, VvJJ  
teilweise Ferti l i t~t  der Seitelighrchen. Die Aus- 
prggung des intermedium-Merkmales ist jedoch 
nicht  einheitlich. Es gibt Formeli raft ferfilell (im 
Gegensatz zu H. vulgare abet  ulibegrallntell), teil- 
fertilen ulid nichtferti len Seitenghrchen. In  tier 
Arbeit werden laligjghrige Untersuchungeli  zu 
dieser Frage vorgelegt, aus denen hervorgeht, dab 
die untersuchte Variet~t H. intermedium mortoni 
(C. J. Nr. 221o) mit  einer Ferti l i t~t  der Seiten- 
ghrchen yon 4o,7% (32,2--51,2%) ein neues Allel 
dieses Faktors enthglt. Die Varietgt hat  also die 
genotypische Kolistitution v v J h J  h lind wird als 
,,fertile in termedium" bezeichnet. Dieses Ergebnis 
ist durch Testkreuzungen mit  den Genotypell vvJ  J, 
v v i i  und V VJ J gesichert. Der letztere Genotyp, 
der also eine illtermedium-Variet~t mi t  nicht fer- 
t i len Seiten~hrchen (=zweizeilig) darstellt, ist, da 
J und jh gegen vv hypostatisch sind, besoliders ge- 
eignet, nnbekannte  Kons t i tu t ionen  bezfigl, der 
multiplell intermedium-Serie zu testen. Koppe- 

lungsuntersuchungen ergaben, dab der Faktor J h 
der var. mortoni nicht ill den Koppelungsgruppen 
I, I I ,  I I I ,  v a n d  VI  liegt, dab er dagegen mit  einem 
Austallschwert yon i4,32% mit  dem K a p n z e n -  
faktor der IV. Koppelungsgruppe gekoppelt ist, 
ein weiterer ]3eweis ffir die Richtigkeit der An- 
nahme einer multiplen Serie J, jh und i, da die 
Koppelung zwischen Kk und Ji nach ROBERTSO~" 
IS,I2 % betrggt. Lein (Halle a. d. S.). 
Bemerkungen zu Geschlechtsbestimmungsfragen. 
VoilE. KNAPP. Flora (Jena), N. F. 37, 139 (I943). 

Im I. Abschnitt  (I) wird die Symbolik der Ge- 
schlechtsbestimmung (GB) er6rtert;  die Correns- 
schen Zeichen A, G, Z werden ffir entbehrlich be- 
funden;  an Stelle ~, ~ wird, im Sinne strikter Durch- 
ffihrung des Prinzips, ffir einen einfach mendelnden 
Unterschied nut  einen Buchstaben zu bellutzen, 
vorgeschlagen: bei c~-Heterozygotie c~ = M / + ,  

= + / + ,  oder c~ = f/f, 9 = +/ I ,  bei 9-Heterozy- 
gotie c? = + / + ,  $ = ' F / + ,  oder c? = m / m ,  $ = 
+ / m .  (Gegell Verf. Meinung fiber GOLDTSCHmDTS 
Symbolik sind Bedenkeli m6glich.) - -  In  I I  wird da- 
getan, dal3 die bisherigeli Befunde all Melandrium 
ulid ~tcnida noch nicht besagen, dab bier ffir die 
GB das Verh~tltnis Autosomen/X unwesentlich und  
das Y yon EinfluB ist; vielmerh brauchte bei diesen 
Pflanzen, im Gegelisatz zu Drosophila, IIur ein 
scharfer Umschlagspunkt in der Geschlechtsaus- 
prggung zu bestehen. - -  In  I I I  wird vermutet,  dab 
der simple Rfickkreuzungsmechanismus der GB 
deshalb so welt verbreitet  sei, well er allein das 
Auftreten beider Geschlechter in allen Generatio- 
IIeli garalitiere. Der dihybride MechalliSmuS bei 
Chlamydomonas u. a. k611ne als primitiver, noch 
Ilicht stabilisierter Fall  angesehen werdeli. Aus- 
tausehverhiliderung wfirde bier zum gew6hlllichen 
Typ ffihren, und in diesem Sinlie sei vielleicht das 
hg~nfige Fehlen rol l  Austausch zwischen X und Y 
verst~ndlich. - -  In  IV wird dargetali, dab trotz 
Eiliheitlichkeit des ~ul3eren GB-Mechanismus der 
innere sehr verschiedeli sein kann. Unter  den, ,Rea-  
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