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der Aufspaltung ether Kreuznng herriihren und die 
jeweils die Genomverdoppelung recht verschieden be- 
antworten.  Kreuzung zwischen verschiedenen Sippen, 
Sorten, Variet~iten nnd Arten kann_so die Grnndlage 
ffir die Selektion yon besonders leistungsfiihigen Poly- 
ploiden werden. 

Verschiedene Zeltformen k6nnen, win BARTHELMESS 
gezeigt hat,  aber auch durch Mutation entstehen, nnd 
es besteht  anf diese Weise die M6glichkeit, St/imme 
zu erhalten, die sich bet Genomverdoppelung beson- 
ders g/instig verhalten.  Es scheint uns eine wichtige 
Anfgabe der Polyploidieforschung zu seth, bier  in 
enger Zusammenarbei t  mi t  der Genmutat ionsfor-  
schnng zn nntersuchen, wieweit mit  Hilfe dieser 
Methode besonders leistungsfiib, ige Polyploide erhal- 
ten  werden kfnnen,  t l ierbei  wird auch noch zrl prfifen 
sein, ob man bet der Mutationsansl6sung besser ~nd 
schneller znm Ziele kommt,  wenn man  die Mutat ionen 
am diploiden Ansgangsmaterial  oder am tetraploiden 
Material ausl6st.  

Nach den bevorstehenden Ausffihrungen scheint es, 
dab zum mindesten zwei grnnds~itzlich verschiedene 
M6glichkeiten bestehen, um zu leistungsfiihigeren 
Polyploiden zu gelangen: einmal anf dem zuerst yon 
F. yon  WXTTSTEItr aufgezeigten Wege iiber einen von 
vornherein niedrigen Zellvergr613ernngsindex, oder - -  
win im Falle yon Bryum corrensii ~ fiber nine nach- 
tr~gliche Herabreguliernng der ZellgrfBe. In diesem 
Falle ist der Gigascharakter  der Yflanzen entweder yon 
vornherein nicht so s tark  ansgepr~igt, oder aber er wird 
auf Grund nines in seinem Wesen bisher noch unbe- 
kannten  Regulationsv0rganges weitgehend rednziert.  

h n  anderen Falle ist die Zellgr6Be wie bet jeder 
anderen Gigasform tats~chlich verdoppett ,  t ro tz  der 
Verdoppelung des Zellvolumens zeigen diese Pflanzen 
jedoch nicht die ffir die Mehrzahl der Polyploiden 
charakterist ischen Gigaserscheinungen: die Verlangsa- 
mung des Wachstums,  die Rednkt ion der Sprogl~nge, 
die Verminderung des Lgngenbreitenindexes der B1/it- 
ter, die Herabsetzung der Gesamtprodukt ion und die 
starke Abscnwiiehung der Sexualit~t.  Diese Fflanzen 
besitzen vielmehr liingere Sprosse, gleichen oder er- 
h fh t en  L~ngenbreitenindex der BlOtter, e rh fh ie  Stoff- 
produktion und eine weniger s tark  verr ingerte  Sexu- 
alit~it. Ein derartig unterschiedliches Verhalten ver- 
schiedener Pflanzen t rotz  gleichartiger Volumzunahme 
lieBe sich mit einer unterschiedlichen Ver/indernng der 
Zellform bet den verschiedenen Polyploiden, win sin yon 
BARTIIELMESS beobachtet  werden konnte,  erkl~iren, 

Zusammen/assung. 
Diploide und tetraploide Keimpflanzen yon gelbem 

Senf (Si,napis alba L.) und yon Sprengelriibsen (Bms- 
sica rapa L. var.  old~era. METZGER) zeigen im ~u 
turn ein s tark  untersc!fiedliches Verhalten: diploicler 
Senf hat  ein st~irkeres, diploider Rfibsen ein schwg- 
cheres Wachstum als die dazugeh6rigen Tetraploiden. 
Es wird versucht,  diese Unterschiede auf verschieden- 
artige Vergmderung der Zellform infolge der P o l y -  
ploidie zurfickzuftihren. 
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(Aus der Landesanstalt ffir Rebenzfichtung, Alzey und der Staatl. Rebenziichtung Wiirzburg.) 

Zur Ziichtung neuer Qualit itssorten bet der Weinrebe. 
g o n  HANS BREIDER. 

Mit I I  Textabbildungen. 

ID 
Die Schaffnng genetischer Grundlagen ftir die zfich- 

terische Verbesserung der Rebensorten wird immer 
nine der wicht igs ten  Aufgaben der Rebenzfichtung 
bleiben. In gleichem Mal3e, wie sich die Problem- 
stellung in der theoretischen Genetik entwickelt hat, 
ist auch die Fragestellung in der Zfichtungsforsetmng 
nicht mehr nur rein formal-mendelistisch, sondern 
erweist sich i m m e r  st~trker als eine allgemein bio- 

"logisch-genetische Aufgabe, die sich a b e l  - -  um es 
besonders zu bet0nen - -  yon morphologischen, phy- 
siologischen, phfnologischen usw. Probleml6sungen 
vergangener Zeiten dadurch unterscheidet,  dab ibre 
erfolgreiche Bearbei tung mlr auf dem Boden der Ge- 
netik m6glich wird. Die genetische Analyse ~nd Be- 
trachtungsweise wird daher jetzt und in Zukunft  
immer die Voraussetzung ffir eine erfolgreiche Wein- 
bauforschung sein miissen. 
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Der Genetiker und Zfichter beginnt mit der Merk- 
malsanalyse. In dieser Hinsicht ist man bekanntlich 
bet einigen N~ttzpflanzen verschieden welt vorge- 
dmngen. Mats, Erbse und Gartenbohne sind sogar 
klassische Objekte der theoretischen Genetik ge- 
worden. Bei vielen Knlturpflanzen best'ehen dagegen 
nur ;,sehwankende oder keine genetischen Gmnd- 
lagen" ftir die ziichterische Bearbeitnng. (SC~tMI~T 
z947)- 

Die dell Zfichter interessierenden Merkmale eines 
Objektes sind ihm yon dessen Nutzungsart und yon 
den zu erreichenden Zuchtzielen vorgeschrieben. Bet 
diesen handelt es sich vorwiegend um Eigenschaften 
quantitativer Natur. Hierzu kommen Schwierig- 
keiten, unter denen besonders die Heterozyg0tie des 
Ausgangsmaterials zu llennen ist, so dab mit der 
Herstelhmg ether eehten F~-Generation gar nicht zu 
rechnen ist. Aber das sind Momente, mit denen fiber- 
haupt die Zfichtung vegetativ vermehrbarer Pflanzen 
wohl immer zu rechnen hat und die bet raumbean- 
sprltehendeI1 Holzgew/ichsen noeh dadurch erschwe- 
rend ins Gewicht fallen, ale z. B. Reben- und Obst- 
s/imlinge in relativ sp~item Lebensalter in die repro- 
duktive Phase eintreten. 

Wenn die Dnrchffihrung der  praktisch-zfichte- 
rischen Arbeit im Weinbau auch grofien Arbeits- nnd 
Geldaufwand beanspruchen, so sind Einblicke in die 
genetische Struktur des ftir die Ztiehtlmg wichtigen 
Ausgangsmaterials und in den Erbgang der wirt- 
sehaftlich und zfichterisch wichtigen Merkmale eille 
zwingende Notwendigkeit. Aber bisher ist man bei 
der Wahl des Zuchtganges noch reiehlich auf em- 
pirisehes Vorgehen angewiesen gewesen, wobei er- 
schwerend wirkt, dab die Probleme nicht Mar gemlg 
erkannt wurden und inf01gedessen anch keine ent- 
sprechend exakte Bearbeitnng erfahren haben. Well 
die praktische Zfichtungsarbeit bet Reben langwierig 
und kostspielig ist, hat die Ziichtungsforschnng bier 
verpflichtende Aufgaben, die fiber den Rahmen einer 
Selektion und Vermehmng ~ vager Zuchtergebnisse 
hinausgehen. (Vgl. SCttMIDT I947). 

Damit m6ge betont sein, dab wir die Zfichtungs- 
forschung nicht als ein subordiniertes Attribut der 
Rebenziichtung betrachten. Ziichtungsforschung ist 
die grundlegende Wissensehaff der praktischen Zfich- 
tung. Ziichtungsforsctmng ist aber nicht nur ange- 
wandte Genetik, sondern eine moderne, angewandte 
Biologie auf genetiseher Grundlage, in der die ver- 
schiedensten biotogischen Disziplinen in harmonischer 
Synthese il~re angewandte Zielsetznng erfahren 
mfiissen. 

II. ZttchtzieI. 
Ein Ziel der Rebenz~chtung ist die Schaffung neuer 

Rebensorten, die in der Qualit~it und Ertragstreue 
die Standardsorten: R i e s l i n g ,  S y t v a n e r ,  
G e w ~ r z t r a m i n e r  nnd ~ i i l I e r - T h u r -  
g a u in den Anbaugebieten des Konsumweines fiber- 
treffen. Die Konsumweine stellen die groBe Masse 
des deutschen Weines dar. Abgesehen yon den letzten 
guten Weinjahren versagen die Standardsorten, be- 
sonders R i e s l i n g  und S y I v a n e r  in denWein- 
baugebieten niederer Giiteklassen. Aber auch selbst 
in den guten Jahren 1947/48 bringen die klimatisch 
weniger begiinstigten Gebiete mit R i e s 1 i n g und 
S y 1 v a n e r nicht einen Wein yon entsprechender 
Art hervor, tier dell Weinen der Qnalit~tsweinbau- 

gebiete in etwa gleichkSme. Boden, Bew/isserung, 
Klima und Sonnenscheindauer spielen neben einer 
sanberen Kellerffihrung, Behandl~ng nnd Pflege der 
Weine die wesentlichste Rolle. In tier Kultur des 
R i e s l i n g s  und S y l v a n e r s  ist der deutsche 
Weinbau groB geworden. Der R i e s 1 i n g i s t  be- 
reits fiber 2ooo Jahre all, der S y l v  a n  er  nicht 
viel jffnger. Man kennt ihre Bodenanspriiche, ihre 
Mimatischen Eigenarten, ihre ]2rziehung new. Man 
weiB, dab sie ffir die klimatisch ui?d bodenmbgig 
ungfinstigen Lagen nicht roll geeignet sin& Sie 
werden aher welter bedeutend genntzt, well bis jetzt 
keine bessere Sorte gepflanzt werden konnte. 

Die jahrhnndertw~hrende vegetative Vermehrung 
der Standardsorten hat im Weinbau eine erfolgreiche 
Klonenselektion ausgel6st, die anerkennenswerte Er- 
folge aufznweisen hat. Der Winzer w~ihnt, die a re  
bew~hrte Sorte zu erhalten, die in Qualitbt oder 
Ertragstreue oder in beiden ztlsammen nnd anderen 
Merkmalen den wirtschaftliehen Ansprfichen besser 
geniigt. Es wird d/Lbei aber ganz fibersehen, dab ein 
Klon einer ,,allen" Sorte niemals etwas Best~indiges 
sein kann, sondern unter st~indiger Auslese gehalten 
Werden m~13, da die genetische Basis bereits derartig 
mutabel und umweltlabil geworden ist, dag stets mit 
Abwandlung eines Klons gerechnet werden mug. Ffir 
Neuziichtungen kommt dieser Unsicherheitsfaktor ffir 
die ersten hundert Jahre kaum in P.etracht. (Dariiber 
bet BREIDER: ,,Die Bedeutnng tier somatischen Mu- 
tation bet vegetativ vermehrbarell Pflanzen." In 
Vorbereitmag.) 

Die Schaffung einer Qualit~itssorte stellt an dell 
Zfichter ganz bestimmte Forderungen. Die Neuheit 
muB in ihrer Qualit~it so beschaffen sein, da{3 ihr Wein 
den Charakter eines deutsehen Weines hat. Ferner 
mug die Neilzfichtnng in klimatisch und bodenmiiBig 
ungiinstigen Lagen jedes Jahr einell reifen Wein lie- 
fern. Das wird dadurch erreicht, dab auf eine Reife- 
zeit Selektioniert wird, die so friih, aber nicht frfiher 
eintritt, dab die ersten Herbstfr6ste den Fortgang der 
Reife nicht mehr unlerbillden k6nnell. Eine allzu 
friihe Retie ist deswegen unerwiinscht, weii die 
Schadenwirkung durch Wespen betriehswirtschafflich 
nicht tragbar wXre. Auf Frfihjahrsfrostfestigkeit ist 
ehenso Wert zu legen wie anf Winterfrostfestigkeit, 
well Maifr6ste oft, wie im Jahre 1949, namentlich in 
tiefen Lagen, den Austrieb und damit die Ernte voll- 
. . . . . . .  vernichten kSnnen. Frohwiichsigkeit nnd 
Gesundheit des Pflanzgutes sind notwendige Eigen- 
schaffen, nm den Bestand ~md den Ertrag eines Wein- 
bergs zu garantieren. Im Rahmen der Umstellung 
des deutschen Weinbaues auf Pfropfreben ist schlief3- 
Itch auf gttte Veredlungsf~ihigkeit mit den gebr~uch- 
lichen Unterlagen' Wert zu legen, eine Eigenschaft, 
die vorwiegend mit einer j~hrlich garantierten guten 
Ausreife des Holzes zusammenh~ngt. 

Damit sollte eine Neuheit, die den Anspruch auf 
eine Qualit~itssorte erhebt, folgende Merkmale be- 
sitzen. Sie muB sein: im Erzengnis qualitativ besser 
als die Stalldardsorten; ertragreich wie der Sylvaner, 
ertragstreu, in der Reife frfih bis mitteHrfih, d.h. 
drei Wochen vor dem Sylvaner, frohwfiehsig, gesund 
und fest gegenfiber Herbst-, Winter- und Maifr6sten. 

Dabei soll nicht fibersehen werden, dab eine l~e- 
sistenz gegentiber Plasmopara viticola, Oidium Tul~eri 
und Phylloxera bet gesteigerter Qualit~t nnd h6herem 
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Ertrag das letzte Zuchtziel der Rebenztichtung bleiben 
mug. Seitdem aber SC~ERZ (1938) und Sc~Eu (1938) 
nachgewiesen haben, dab quatit~tsmindernde Fak- 
toren mit physiologischer Widerstandsfiihigkeit gegen 
Plasmopara teilweise korreliert sind und auch fOr die 
physiologische Reblausresistenz ~ihnliche Ergebnisse 
yon JAH~:E (1930) vorliegen, wird die Ziichtung 
einer Idealrebe im Sinne HUSFELDS vorwiegend mor- 
phologische Resistenzmerkmale in den Vordergrund 
zu stellen haben. BREIDER (1939) hat for die Reblaus- 
resistenz des Vinifera-Blattes, Sc~IuU (noch unver- 
6ffentlicht) hat for die Plasmopara-Widerstandsf~hig- 
keit derartige morphologische Charaktere naehge- 
wiesen. Ob solche Merkmale auch for die Wurzel- 
resistenz gegentiber Phylloxera eine Rolle spielen, 
bleibt noch zu prtifen. 

Im Rahmen einer groBztigigen Umstellung auf 
Pfropfreben aber sollte e s  nicht vers/iumt werden, 
dureh Verwendung qualitativ besserer Sorten als 
Edelreis das Niveau der Weinqualit/it bodenm~iBig 
und klimatisch minder begtinstigter Weinbaugebiete 
zu heben. 

III. Z i i ch ter i sche  A u s l e s e m e t h o d e n .  

Die Landesanstalt for Rebenztichtung verffigt zum 
Zwecke der Auslese tiber die schlechteste Lage der 
Gtiteklasse IV des rheinhessischen Weinbaugebietes. 
Der Boden ist ein reiner Ackerboden, d. h. ein kalter, 
tiefgrtindiger, sehwerer kalkreicher Lehmboden. Rings 
umgeben von kahlen Htigeln liegen ihre Weinberge 
eben, in einer weiten Mulde, in die kalte Luftstr6- 
mungen von alien Seiten einfallen k6nnen. Mit Recht 
dart man yon einem Frostloch sprechen. Unter diesen 
Umst~inden gestaltet sich die Ztichtllng und Auslese 
deswegen leichter lind sicherer, weil die Auslese nicht 
nur unter ungtinstigen Klimabedingungen erfolgt, 
sondern auch mit Vorbehalt geschlossen werden kann, 
dab diejenigen Neltheiten, die im Vergleich mit Stan- 
dardsorten der gleichen tmgtinstigen Lage einen quali- 
t ativ hochwertigeren Wein liefern, in Weinbergs- 
lagen des Hinterlandes des Qualit/itsweinbaugebietes 
erst recht ihre Qualitiit garantieren k6nnen. 

Der Arbeitsgang der Ziichtung ist folgendermaBen 
gegliedert: Die S~mlinge bestimmter Kreuzungen 
werden weinbergsmfigig angepflanzt. Sie unterliegen 
sowohl in dem Samenbeet, in der Topfkultur, als auch 
sp/iter im Weinberg der st/indigen Beobachtlmg, die 
sich auf Gesundheitszustand, Wachstumsfreudigkeit, 
Anf/illigkeit gegentiber Krankheiten, frtihzeitigen (d, h. 
im 2.--3. Lebensjahr) Gescheinsansatz, Ertragsmenge, 
Reifezeit der Beeren und des Holzes, Festigkeit gegen- 
tiber Herbst-, Winter- und Friihjahrsfr6sten und Qua- 
liter des Mostes und des Weines beziehen. 

Der Auslese folgt die Vor- und Zwischenprfifung, 
deren Methodik mein Mitarbeiter HAGEIqS (I948) be- 
schrieben hat. (Wissenschaftliche "Beihefte 1948. ) 

W~hrend dieser Prtifungszeit stehen Neuheiten und 
Standardsorten unter den gleichen Umweltbedingun- 
gen. Somit sind qualitative ~lnd quantitative Merk- 
malsunterschiede auf Verschiedenheiten des Erbgutes 
zurtickzuftihren. Welches aber die gtinstigsten Um- 
weltverh/iltnisse for eine Neuztichtung sind, unter 
denen sie ihre Leistungen maximal zu entfalten in 
der Lage ist, mug die Hauptpriifung ergeben, die 
in dell verschiedellsten Lagen und B6den des ge- 

samten deutschen Weinbaugebietes tinter den mannig- 
faltigsten Klimaverh~iltnissen durchgeftihrt wird. 

Am schwierigsten gestaltet sich die Qualit/itsaus- 
lese. Vom Beerengeschmack auf Qualit/it des Weines 
zu schlieBen, ist unseres Erachtens ganz unm6glich, 
selbst wenn man die Beeren der Standardsorten zum 
Vergleich benutzt. Daher mnBte eine eigene Methode 
erarbeitet werden, deren Anwendung uns bis zu einem 
gewissen Grad eine Beurteilung des Weines erla~bt. 
Um einen Stock hinsichtlieh der Qualit~it seines 
Mostes beurteilen zu k6nnen, wurde zur Verg/irung 
in kleinen Glasgef/iBen gegriffen. Dabei sind wir uns 
wohl bewugt, dab der so vergorene Most niemals die 
Feinheit nnd Eleganz eines Weines wiederspiegelt, 
wie ein faBvergorener Wein. Da jedoch Standard- 
s0rten und Neuztichtungen in gleicher Weise be- 
handelt werden, haben wir eine Basis, v o n d e r  aus 
eine Beurteilung der Qualit~tsunterschiede, nicht der 
vollendeten Qualit/it m6glich wird; eine Tatsache, 
die jedem genetisch geschulten Fachmann gel/iufig 
ist. (N/iheres s. HAGENS 1948. ) Nac!i dieser Methode 
wird seit 1947 gearbeitet. Sie hat so Mare Ergebnisse 
gebracht, dab sie st/irker als bisher in Anwendung 
kommen wird, um friiher und sicherer, als bisher 
angenommen, zu Ergebnissen zu gelangen, die for 
die Praxis bedeutungsvoll werden k6nnen. 

Danach l~il3t sich der Gang der z tic h t e r i s c h e n 
Auslese folgendermaBen skizzieren: 
I. S/imlingsauslese- Einzelstock 
e. Vorpriifung - -  Kleinstkl0n, / bei gleieher 

5--2o Stock Umwelt 
3. Zwischenprtifung - -  Kleinklon, 

lOO--7oo Stock 
4. Hauptprtifnng - -  Gr0Bklon, mehrere Vermehrungs- 

weinberge in verschiedenen Lagen. 

Normalerweise fr'aktifiziert der S/imling im 3.--5. 
Jahr. Hat er sich in den ersten Beobachtnngsjahren 
hinsichtlich der bis zu diesem Zeitpunkt beobacht- 
baren wirtschaftlichen Eigensehaften (Wachst~m, 
Gesundheit, Frostresistenz) gegeniiber den Standard- 
sorten als vorteilhaft erwiesen, wird bereits der erste 
Ertrag des S~imlings einer Quatitiitsprtifung unter- 
zogen. Diese geht so vor, dab die Trauben in kleinen 
Keltern gekeltert werden und der Most in Erlen- 
meyerkolben zur Verg/irung kommt. Die Priifung 
ist nnd bleibt eine grobe Vorprobe, selbst dann, wenn, 
wie es stets gehandhabt wird, die gleiehen Mostmengen 
der  in den gleichen Lagen gewacbsenen Standard- 
sorten in eben der gleichen Weise behandelt werden. 
Da jedoch for alle Vergleichsweine die gleiche Ver- 
suchsbasis gegeben ist, gewinnt man erstmalig eine 
M6glichkeit zu entscheiden, ob  ein S~mling zur wei- 
teren Vermehrung wordig ist. 

Der in Erlenmeyerkolben verg/irende Most bedarf 
der st~indigen Aufsicht, die aber die Miihe lohnt, wenn 
man S/imlinge fOr die weitere Vermehrung vorzeitig 
ausschiieBen kann. 

Der Wein erf/ihrt im Glasgef/il3 im allgemeinen die 
gleiche Behandlung wie im FaB. Er wird ein bis drei- 
mal abgezogen und kommt fertig nnd Mar auf die 
Flasche, um zu gegebener Zeit in einer Vergleiehs- 
weinprobe von einem neiltralen Kreise erster Wein- 
kenner (Winzer und Weinh/indler) beurteilt z~ werden. 
Die Beurteilung erfolgt nach Punkten yon o--6o. Die 
steigende Punktzahlbezeichnet die Giite. Zum Beginn 
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der Probe werden die P~lnkte fiir die Standardsortei1 
in gemeinsamer Diskussion festgesetzt. In Verg!eichs- 
proben - -  6ftere Riickproben notwendig - -  werden 
darauf yon jedem Teilnehmer geheim nnd ohne Beein- 
ftussung die Pnnkte f0.r die Neuheiten gefunden. Die 
Punktzahl wird yon jedem Teilnehmer in eine Liste 
eingetragen, und yon alns wird sp~ter das arithme- 
tische Mittel errechnet. Dieser Mittelwert ist ffir den 
Zilchter maBgebend. 

S y l v a n e r  u n d M f i l l e r - T h u r g a ~ l  gelten 
als Hauptstandardsorten, da beide im rheillhessischen 
Weinbau am st~irksten vertreten sind. In guten Jahr- 
g~ingell, z. B. 1947, ist der Sy lvaner  in der Qualit~tt 
wesentlich dem Mf i l l e r -Thurgau  fiberlegen. In 
mittleren und schlechten Jahrg~ngen fiberwiegt der 

f i l l e r - T h u r g a u ,  wie weiter llnten gezeigt 
werden wird. Von den Neuzilchtungen aber wird ver- 
langt, dab sie sowohl in guten wie in schlechten Jahren 
in der Qaalit~t den Standardsorten fiberlegen sind. 

Hat der S~mling die erste Prfifung bestanden, wird 
er nicht nur in jedem Jahr weiterhin der Beobachtung 
unterzogen, sondern alsbald vegetativ durch Ein- 
augenstecklinge vermehrt und gelangt mit 5--2o 
Stock in die Vorpriifung. Naeh 2--3 Jahren ist der 
erste Ertrag Zll erwarten. W~hrend in dieser Zeit 
die U'ntersuchung auf wirtsehaftiich wichtige Merk- 
male weitergelaufen ist, kommt der Ertrag zur ge- 
gebenen ~Zeit zur Kelterung nnd zu r  Verg~irung in 
lO--15 1-Flaschen. Die gleiche Menge Most der Stan- 
dardsortell der gleichen Lagen wird ebenfalls der 
gleichen Behandlung ullterzogen. Die fachm~nnisehe 
Weinprobe entscheidet wieder fiber den Wert einer 
Neuzfichtung hinsichtlich der Qaalit~it des Weines. 
Liegt der S/imling im Ertrag ullter den Standard- 
sorten, scheidet er fiir die Vermehmng aus, kalln aber 
wegen guter Qaalit/it und anderer Eigenschaften ffir 
die Zfichtung yon Bedeutung sein. 

Alle Soften, die besser als die tIauptstalldardsorten 
S y I v a n e r  bzw. M t i l l e r - T h l t r g a u  sind, 
gelangell llach vegetativer Vermehrung mit lOO--7o0 
Stock ill die Zwisehenprfifung. Sie liefern jetzt eine 
Mostmenge, die in kleinen FaBgebinden im Vergleich 
mit den Standardsorten eingelegt werden kann. Eille 
wiederholte fachm~nnisehe Weinprobe durch Wein- 
kenner entscheidet darfiber, ob eine Neuzfichtung a~lf 
Gnlnd ihrer besseren Q~lalit[itsleisttmg in die Hazlpt- 
prfifung genommen werden kann, wenu sie auch in 
den iibrigen wirt~chaftlich wertvollen Eigenschaften 
den gestetlten Allfordemngen genfigt. 

Um das umst~ndliche kellertechnische Verfahren 
z~ vereinfachen und die MSglichkeit Z~l schaffen, eine 
gr6Bere Zahl vou S~imlingen der Selektion j~hrlich 
zu unterwerfen, wurden Zackergehalt inOechslegraden 
(Oechslegrade geben die Zahl in gr. an, um die I 1 Most. 
schwerer ist als I I Wasser; z. B. spez. G~w. des ~ostes 
1,080 = 80~ 0echsle, Spez. Gew. I,I20 = 120 ~ Oe.), 

Gesamtzucker 
�9 Gesamts~iuregrad in ~ und der Ge~amts~ure hldex 

_ Oechslegrad 
zur Punktbewertnng in Beziehung ge- 

~ 0 Siiure 
setzt ulld die notwendigen biometrisehen Werte naeh 
einer nach t~INGLEB-KOLLER=TEDIN kombinierten Me- 
thode errechnet, wobei der Methode nach RI~LES der 
Vorzug gegeb el1 wurde. 

4,25~ entsprechen 1% Trockensllbstanz, in 
welche der Gesamtzuckergehalt mit einbegriffen ist. 

Oe-Orade geben also nieht nur die Menge des Gesamt- 
zuckersall. Ihre Bestimmung wird aber im Weinbau 
wegen ihrer leichten tIandhabe vorwiegend als Zucker- 
gradmesser 5emltzt, so dab sie allch in dieser Ab- 
handlung aus methodisch-technischen Grfinden als 
Gradmesser fiir den Gesamtzuckergehalt gesetzt 
werden dfirfen. 

IV. Aufspaltungsergebtlisse. 
In der Pflanzenziichtlmg ist in genetischen Ver- 

suchen zwischen einj~hrigen, zwei- bis mehrjiihrigen 
~nd langlebigen Pflanzen zlI unterscheiden. Wenn 
man die Publikationen fiber Ziichtungsverslmhe mit 
langlebigen, dazu noch vegetativ vermehrbaren I<ul- 
tnrpflanzen kritisch betrachtet, gewinnt man den 
Eindruck, dab alle Forscher, die sieh mit diesen Ob- 
jekten beschiiftigten, sich vergeblich ~lm eine' Gen- 
analyse bemiiht haben. Alle gelangten, allgemein 
gesprochen, z~ dem weniger befriedigenden SchluB, 
dab aul3er tier Ungfinstigkeit des Objekts (sprites 
Eintreten in die reproduktive Phase, Raumbean- 
spruch~tng der Versnche nsw.) eine offensichtlich 
komplizierte Heterozygotie eine einfache Faktoren- 
analyse erschwert. B e i  der Rebe sind ebenso wie 
beim Obst selbst die seltenen F~lle mono-, bi- und 
trifaktorieller Vererb~ng keineswegs gesichert. Ein- 
facher liegen die Verh~ltnisse bei anuellen Pflanzen; 
sei es, dab es sich 11m Wildformen, sei es, dab es sich 
um Kulturpflanzen handelt,. Eine Zwischenstufe 
nehmen die zwei- und mehrj~ihrigen Pflanzen ein, 
zu denen vor allem die meisten Futterpflanzen ge- 
h6ren, je  l~nger die individuelle Lebenszeit ist, urn- 
so komplizierter ist die individuelle nnd intraspezi- 
flsche FIeterozygotie. Diese Feststellung, so allgemein- 
gfiltig sie z~n~ichst erscheint, gilt jedoch bis zur end- 
gfiltigen Beweisf~ihrung, die in Vorbereitung ist, nur 
relativ insofern, als gerade bei Holzgew~ichsen - -  und 
um diese handelt es sich bei langlebigen Pflanzen 
durchweg - -  eine eingehende Ph~nanalyse noch flicht 
mit der notwendigen Grfindlichkeit dllrchgeffihrt ist. 
Wir operieren meist mit Eigenschaftskomplexen, 
deren gemischtq~lalitative nnd -quantitative Natlar 
offensiehtlich ist. Aber selbst bei fortschreitender 
Merkmalsanalyse kommt der Zfiehter mlr in Aus- 
nahmef~llen zu einer monofaktoriell bedingten Merk- 
malscharakterisiemng. Eine solche durchzuffihren, 

i s t  bei Holzgew~ichsen ein wenig erfolgreiches Unter- 
fangen, zumal die angewandte Ausrichttmg der Zucht- 
arbeiten eine bis ins einzelne gehende Analyse nicht 
notwendig Zll machen scheint. Von diesem Gesichts- 
punkt aus werden Aufspaltungsergebnisse "verschie- 
dener Kreuzungsgmppen bezfiglic h des Erbganges yon 
Qualitiit beeinflussenden, qxlantitativen Merkmalen 
mitgeteilt. Dabei sei in Anlehnung an  das Vorher- 
gesagte nochmals betont, dab es bei der komplizierten 
Heterozygotie der einzelnen Rebsorten llicht m6glich 
ist, aus Unterseheidungsm6glichkeiten innerhalb der 
F~-, F2R- ~lnd weiterer Generationen auf die zahlen- 
m~Big faktorielle Bedingtheit z. t~. des Gesamtzucker- 
gehaltes und des Gesamts~iuregrades zu schlieBen, 
und zwar scholl aus dem einfachen Grullde nicht, 
weil zwei versehiedelle Zucker ulld mehrere S~uren 
den Charakter eines Mostes und Weines bestimmen. 
Ffir alle Krellzullgsgruppen ist vielmehr lediglich die 
polyfaktorielle Grundlage der Merkmalskomplexe 
nact~weisbar. 
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Interessant aber und  Iitr den Zfichter yon beson- 
derer Bedeutung ist ein Vergleich fiber das Verhalten 
der verschiedenen Kreuz~lngsgruppen in zwei extrem 
unterschiedlichen Jahrg~ingen. In Tabelle 1 - -  4 sind 
die Berechnungeil der notwendigen Werte durch- 
gefithrt, die in Abb. Ia - -3b  ihre graphische Erg~inzung 
erfahren. Die im Folgenden dargestellten Resnltate 
sind aber auch deswegen bedeutnngsvoll, well ihr Ver- 
gleich die Brauchbarkeit  genetischer Analysen anch 
dann mit aller Deutlichkeit zeigt und den Wert der 
Kombinationszitehtung bei komplizierteil Hohge-  
wichseI1 erhSht, wenn die Umweltverhiiltnisse, die 
bekanntlich im Weinbau eine besondere Rolle spielen, 
in zwei aufeinander folgenden Jahren sich in keiner 
Weise entsprechen. 

Das J ahr I947, allgemein als ausgesprochenes 
Diirrejahr bekannt,  wirkte sich in der Landesanstalt  
ffir RebenzitGhttmg Alzey nicht als so!ches aus, da 
Gin hoher Grundwasserspiegel fitr genitgende Wasser- 
zufuhr sorgte, obgleich im Sommer keine Nieder- 
schl~ige zu verzeichnen waren. Die Quaiit~it unsrer 
47er Weine zeigte daher auch nicht die bekannten 
unangenehmen Eigenschaften der fibrigen Weine 
dieses Jahrganges. 

Im Jahre 1948 war fitr den Weinbau allgemein die 
Witterung insofern gitnstig, als der !ange, sonnige 
Herbst eine vorzitgliche Qualit~it garantierte; nicht 
so in den Lagen unseres Instituts. Am 23.9 .48 stellte 
sich die erste fithlbare', (lurch fitnf Nfichte anhaltende 
Frostperiode ein, die tr0tz Herbstsonne die Beeren 
derjenigen Sorten nicht mehr ausreifen lieB, die his 
zum 23.9- 48 die Beerenreife noch nicht weit genug 
entwickelt batten.  Sofern jedoch bei den frither rei- 
fenden Soften ein gewisser Zuckergrad erreicht war, 
konnte der Frost niGht wirksam werden .  Infolge- 
dessen versagten im Jahre 1948 in den Lagen unseres 
Inst i tuts  die ,,beriihmten" Standardsorten R i e s -  
1 i n g und S y 1 v a n e r in ihrer Qualit/itsleistnng, 
w~ihrend G e w i t r z t r a m i n e r  und M f i l l e r -  
T h u r g a ll -Rebe einen immerhin noch tr inkbaren 
Wein lieferten. Das m6ge Tabelle I demonstrieren, 
in der die durch neutrale Beobaehter und Weinpritfer 
festgelegte Punktbewertung der Standardsorten der 
Jahre 1947 und 1948 dargestellt ist. 

Tabelle I. Das 

Standardsor ten  

Riesling 

Sylvaner 

Gewfirz- 
traminer 

Mfiller- 
Thurgau 

Verhallen der Standardsorten in den Jahren 

J ah r -  
gang 

1 9 4 7  
1 9 4 8  

1947 
1948 

I947 
1948 

1947 
1948 

x947 und z948. 

Punk t -  Oechsle= 
bewer tung  grade  
( Quali t~t  ) 

30 83,0 
io 64,0 

25 97,3 
15 69,1 

28 93,5 
23 83,0 

2 0  9 0 , 0  

25 77,8 

Gesamt-  Oe.-Grade 
s~iure 

o/o ~ SS.ure ~ o 

I1,I 7,54 
16,5 3,8 

8, 3 11,6 
15,3 4,6 

7,6 12,3 
9,6 8,6 

7,7 11,7 
9,6 8,i 

Im Jahre 1947 hat te  jede Rebsorte die M6glichkeit 
auszureifeil. Unter  dieser Voraussetzung iibertreffen 
R i e s l i n g  und S y l v a n e r  die M i t l l e r -  
T h u r g a u -Rebe in der Qualit~itsleistung. Unter  
den Standardweinen erhielt der R i  e s 1 i n g I947 
3o Punkte.  Ihm folgten G e w i t r z t r a m i n e r ,  

S y l v a n e r  und als von geringerer Giite mit 20 
Punkten  der M f i l l e r - T h u r g a i i - W e i n .  Im 
Jahre 1948 aber war das Ergebnis umgekehrt. Der 
Wein der Sorte M fi 11 e r - T h n r g a u rangierte mit 
25 Punkten,  der des G e w i i r z t r a m i n e r  mit 
23 Punkten  weit vor dem S y 1 v a n e r -Wein mit 
15 Punkten und dem R i e s l i n g - W e i n  mit IO 
Punkten.  Diese Feststellung best/itigt die Erfahrung, 
dab die M it 11 e r - T h u r g a u - Rebe die geeignete 
Sorte nnter  den Standardsorten fitr die vom Klima 
weniger begiinstigten Weinbaugebiete ist, w~hrend 
R i e s 1 i n g und S y 1 v a n e r sie in Qualit/itslagen 
und in reifen Jahren in der Gtite des Weines fiber- 
treffen. 

In Tab. I sind Punktbewertnng, Oecbsle-, S~iure- 

grade, sowie die Indexwerte Oechslegrade der Stan- 
S~iuregrade 

dardsorten aus  den beiden Vergleichsjahren 1947 nnd 
1948 angegeben. Der Zuckergehalt wie der S~iuregrad 
sind schon fitr sich, wie wir weiter unten sehen werden, 
bestimmte, qualit/itsbeeinflussende Merkmalskom- 
plexe, deren Bedentung aber nach Ansicht der Praxis 
erh6ht wird, wenn beide in einem gewissen Verh~iltnis 
zueinander auftreten. 

Tab. z macht uns ferner mit einer Eigenschaft der 
Standardsorten bekannt,  die den R i e s 1 i n g - und 
S y 1 v a n e r - Weinen den lokalen und jahrgangs- 
m~iBigen Charakter verleihen. Es ist n~imlich aus dem 
Vergleich de r  gemessenen Werte zu entnehmen, dab 
R i e s l i n g  und S y l v a n e r  st~irker auf die jah- 
reszeitlichen Verschiedenheiten 1947 und 1948 re- 
agieren als G e w i i r z t r . a m i n e r  und M f i l l e r -  
T h u r g a u ,  eine Tatsache, deren Auswirkungen im 
praktischen Weinbau dentlich spitrbar sind. 

Es ist klar, dab eine Ursache fitr dieses Verhalten 
in der sp~ten Reife der Sorten begritndet liegt. Die 

it 11 e r - T h u r g a u - Rebe reift im allgemeinen 
8 Tage vor dem G e w i t r z t r a m i n e r ,  der 14 
Tage vor dem S y l v a n e r  ~md dieser 8 T a g e v o r  
dem R i e s 1 i n g ansreift. Damit wird del~tlich, dab 
das Problem der Zitchtung qualitativ hochwertiger 
S0rten b i s  z u  e i n e m  g e w i s s e n  G r a d e  
identisch ist mit d e r  Schaffung frither reifender For- 
men, da diese im gereiften Zustande weitgehend un- 
abh~ingig sind yon nngitnstigen Herbsten. Neben 
Friihreife mitssen aber insbesondere qualitiitsbildende 
Faktoren, ihre qualitativen tmd quanti tat iven Eigen- 
arten erkannt werden, um anf dem Wege analytisGher 
3/Iethoden eine schneller und leichter zu handhabende 
Selektionsmethode zu gewinnen. Nach Ansicht der 
Praxis sind Zuckergehalt und S~iuregrad sowohl nach 
Qualit~it und Quantit~it wie im gegenseitigen Ver- 
hiiltnis fitr die Qualit~it eines Weines yon Bedeutung. 
W~ihrend jedoch die qualitative Analyse der Zucker 
trod S~iuren fiir die zitchterische Selektion vorerst 
noch zu umst~indlich ist, l~13t sich die quantitative 
Bestimmung des Gesamtzuckers nach Oechsle und 
der Oesamtsiiure leicht durchfithren. 

U m  jedoch die Merkmalsanalyse vornehmen zu 
k6nnen, ist eine idiotypische Merkmalscharakterisie- 
rung notwendig. Diese ist j e d o c h  im vorliegenden 
Falle nur dann m6glich, wenn alle S~imlinge einer 
Kreuzungsgruppe lesereif, nicht itberreif sind. Im 
Jahre 1947 haben s~imtliche Standardsorten nnd 
S~imlinge eine n lesereifen Zustand erreicht und damit 
einen Gesamtzuckergehalt und eineil Gesamtsiiure- 
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grad entwickelt, wie sie unter den Bedingungen des 
Jahres 1947 fiir jeden einzelnen S~mlingtypisch sin& 

Die Oechslegrade der Standardsorten schwanken 
nach Tab. I zwischen 83 ~ and 97,3 ~ . Es ist nun 
interessant festzustellen, (Tab. 2), dab alle Kre~znngs- 
gruppen mit ihrem Mittelwert M bei 92,7--96,0 ~ 

,. I I 
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Abb. ia  u. zb. Graphische Darstellung der individuellen Variabilit~t 
inuerhalb verschiedeaer V,~is-Kreu~tiags-Nachkommertschaft~tl hinsicht- 

lich Gesamtzuckerwert (in 0echslegraden), 

liegen, wobei die F 2 R : R i e s l i n g  •  
T h u r g a u .und die Triplobastardgeneration: O e - 
w i i r z t r a m i n e r  • M i i l l e r - T h u r g a u  eine 

h S h e r e  Streuung aufweisen als die Fi-Generationen. 
Wean man das Kurvenbild betrachtet  (Abb. Ia), 
erkennt man, dab sich der lSmgere Kurvenast in den 
beiden genannten Kreuzungen fiber die hohen Oechs- 
legrade erstreckt, w~ihrend die F i mit der Klasse I i o  ~ 

Der Ztichter 

0echsle abschliegen. Darans folgt, dab aus den Riick- 
kreuzungsgenerationen Sorten mit  hSheren 0echsle- 
graden herausmendeln, als die F1-Generationen z u  
liefern verm6gen. 

Reife Jahrginge sind ffir die Standardsorten R i e s- 
[ i n g ~nd S y 1 v a n e r im Hinterlande des Quali- 
tStsweinbaugebietes Rheinhessen selten. Far  die 
Ziicht~ng ist es besonders wichtig zu erkennen, ob 
sich der Erbgang aus den Ergebnissen ablesen l~iBt, 
die in , , u n g f i n s t i g e n "  JahrgSngen erzielt werden. Das 
Jahr  1948 war in den Lagen unserer Anstalt  ein fiir 
die Standardsorten unreifer Jahrgang. Ihre Oectlsle- 
grade schwanken yon 64--83 ~ (s. Tab. I). Die F~- 
Generationen (s. Tab. 2) liegen mit ihrem Mittelwert 
bei 73,6 bzw. 74,3% Die generative Nachkommen- 
schaft hat also nach ihrem Mittelwert die gleich e 
Senkung des Zuckergehaltes gegeniiber 1947 erfahren 
wie die Elternsorten. W~ihrend die Strmmng in der 
R i e s l i n g  •  i etwa mit der des 
JaMes 1947 iibereinstimmt (9,5; 8,3), betdigt  die der 
Kreuzung R i e s l i n g  X G e w i i r z t r a m i n e r  
1948 13,9 gegeniiber 7,8 im Jahre 1947. Das Knrven- 
bild (Abb. Ib) beLhr t  uns aber dariiber, dab haupt-  
s&c!alich Individuen des  linken Kurvenstiickes, Mso 
soIcbe mit niedrigem Zuckergehalt die ttShe des 
Stremmgswertes bestimmen. 

Die F 2 R - R i e s l i n g  X M i i l l e r - T h u r g a u ,  
sowie die O e w f i r z t r a m i n e r  • M i i l l e r -  
T h u r g a u -Kreuzungsnachkommenschaft haben in- 
teressanterweise diesen Senkungsgrad des M-Wertes 
nicht mitgemacht. Der Unterschied tier M-Werte 
1947 und 1948 betr~gt in einem Falle IO,O ~ Oe, im 
andern nnr 6,6 ~ Oe. I948 betr~igt die Stre~ung (~) 
in der F2R ( R i e s l i n g  •  
15,1, in der Triplobastardgeneration 12,4, d .h .  mit 
den Werten yon i947 verglichen (s. Tabl 2), dab die 
Nachkommenschaft, deren eine Elter  die Fi-Sorte 
M ii 11 e r - T h u r g a l_t ist, den jahreszeitlichen Ver- 
schiedenheiten nicht in dem MaBe unterliegen wie 
die Fi-Nachkommensehaften. Im Streuungswert ist 

Tabelle 2. 

Kreuzungen 

Mittelwert. ,  S t r e u u n g  u n d  Var ia t ionsbre i t e  der N a c h k o m m e n s c h a ] t  verschiedener 

Rbsling 

Sylvaner 

Gewtirztraminer 

~[tilter-Thurgau { 

Riesling • Sylvaner 

Riesling • 
GewLirztraminer 

Riesling X 
Mfiller-Thurguu 

Gewfirztraminer X 
36tillerThurgau 

V i t i s - ~ r e u z ~ n g e n  bez#gl ich Zu~kergehcdt .  

w. 

3: 
2~ 

2: 
!( 

2( 
2, 

Variat ioasbrei te  

m 

m 

~O--IlO 
7 ~  90 

8o--11o 
5o--11o 

8o--13o 
60---'110 

80--I30 
6o--11o 

Jahr-  
gang 

83,0 
64,0 

97,3 
69,1 

93,5 
83,0 

9 0 , 0  

77,8 

7 

9 , , 8  
7.b3 

9%0 
8%0 

965 
8 1,9 

I t/ 

9,5 
8,3 

7,8 
13,9 

I2,3 
I5,I 

11,2  

12,4 

r947' 
I948 

/ 1947 
1948 

1947 
1948 

1947 
I948- 

1947 
1948 

I947 
1948 

1947 
1948 

1947 
1948 

~% 

10,:2 

II,3 

8,4 
18,7 

12,8 
17,6 

11,8 
14,2 

mfo" m f a %  

1,8 19,o 
1,57 18,9 

0,98 12, 5 
1,86 13,4 

1,0 15,8 
3,4 2z,3 

L78 15,8 
x,69 13,6 
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eine Erh6hung gegeniiber 1947 eingetreten, was nach 
der Verschiedenartigkeit der Umweltverh~iltnisse von 
1947 und 1948 zu erwarten war. Die graphische Dar- 
stellnng zeigt ferner, dab der Prozentsatz an Individuen 
mit  hohem Zuckergehalt  bis  zu 2o9/0 der gesamten 
Nachkommensehaf t  betr/igt, d. h. zfichterisch gesehen, 
dab mehr Selektionsmaterial  ffir zuckerreiche Sorten 
in den Nachkommenschaffen mit  M ii t l e r - T/~ t~ r -  
g a t~ ats einem EIter  geliefert wird; w/ihrend in den 
Ft-Generat ionen eine erfolgreiche Auslese in Frage 
gestellt erscheint_ 

Ein ~hnliches Ergebnis liefert die Bet rachtung der 
S~iurewerte (s. Tab. 3 ~lnd Abb. 2a u, zb). Die ~ o- 
Werte des Gesamts~iuregrades schwanken bei den 
Standardsorten 1947 zwischen 7,6 and  1I , I  gegen- 
fiber I948 zwischen 9,6 and  16,5. R i e s 1 i n g und 
S y 1 v a n e r iassen zwischen beiden Jahren  einen 
Unterschied yon 5,4O/oo bzw: 7~ S~iure erkennen. 
Der Jahrgangsunterschied ffir M fi. 11 e r - T h u r g a u 
und G e w f i r z t r a m i n e r  betr~igt dagegen nur 
2~ . Dieser geringe Schwankungswert ist wie auch 
die geringfiigige Verschiebnng der Oeohslegrade bei 
beiden Sorten dm-ch die frfihere Reife gegeniiber 
R i e s l i n g  und S y l v a n e r  bedingt. 

Die F 1, wetche die R i e s i i n g - Sorte als den einen 
Elter  haben, verhal ten sich in ihrem M-Wert des 
Jahres 1947 intermedi~ir. r ist verh~iltnism~iBig h o c k  
Die graphische Darstellnng (Abb. 22 ~. 2b) 1/iBt 
erkennen, dab beide Verteilungskurven der F,  sich 
nach rechts, d .h .  iiber die hohen S/h~regrade er- 
strecken. In  der FzR und Triplobastardgeneration, 
deren einer El ter  M i i l l e r - T h n r g a u  ist, liegt 
1947 der Weft  M bei 7,7 ~md 8,3~ Im Werte ~r 
gleiehen sie den F,. Das Kurvenbild abe t  l~/Bt gegen- 
fiber dem der F :Nachk0mmenschaf t en  eine deutliche 
Verschiebung des Maximalfeldes nach links erkennen. 

Im Jahre  1948 t r i t t  nun dank der Eigenart  der 
klimatischen Einwirkungen eine scharfe Trennung der 
Nachkommenschaf ten zutage. Die F1-Nachkommen 
machen cnm grano salis die Schwankung der Eltern-  

sorten mit, nnd zwar die R i e s l i n g  • S y l v a n e r -  
F 1 entsprechend der Eigenart  ihrer El tern st~irker als 
die R i e s l i n g  • G e w i i r z t r a m i n e r - F 1 ,  die 
ein intermedi~ires Verhalten erkennen 1/iBt. Die StreIl- 
ungswerte sind 1948 h6her als 1947. Die bildliche 
Darstellung l~iBt eine starke Verschiebung der Kurven 
naeh der sauren Seite erkennen und zwar derartig, 
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Abb. 2a u. 2b. Graphisehe DaratelIung der individuellen Variabilit/it 
inrterhalb verschiedener ViHs-Kreuzungs-Naehkommenschaften hinsieht- 

lieh Gesamtsliuregrad (in ~ o), 

da/~ die MaxirnMwerte in S~nreklassen zu liegen 
kommen, die von vornherein die QuMit~it des zu 
erhoffenden Weines in Frage zu stellen geeignet sind. 
Lediglich ein geringer Prozentsatz in der R i e s 1 i n g 
X G e w ii r z t r a m i n e r -Nachkommenschaft  hat 
selbst im Jahre  I948 niedrige S~uregrade. 

Ganz anders verh/ilt sictl die Nachkommenschaft  
der Kreuzungsgrappen,  die M fi 11 e r - T h u r g a u 

Tabelle 3. Mittelwert, Streuung und Variationsbreite der Nachkonunenscha/t versvhiedener 

~Kreuzungen 

:iesling 

Sylvaner 

;ewiirztraminer 

I~ller-Thurgau 

Riesling • Sylvaner 
r948 

Riesling • 
Gewtirztraminer 

Riesling X 
Mtiller-Thurgau 

Gewtirztraminer • 
Mfilter-Thurgau 

ViIis-Kreuzungen bezi~glich Gesemtsduregrad. 

J a h r -  
gang  I n Variat ionsbrei te  

1~ 8- - i6  
i !L IO--20 

z 6--14 
3 6--18 

r 4--14 
) 8--14 

) 6--14 
7 4--16 

M 

II,I 

16,5 

8,3 
15,3 

7,6 
9,6 

7,7 
9,6 

8,6 
4,72 

9,7 
2,86 

7,7 
0,4 

8,3 
7,96 

2,18  

4,64 

1 , 9 2  
2,86 

2,08 
2 , O I  

2 , 2 2  
2,38 

% 

25,4 
31,5 

19,8 
2 2 , 2  

2 7 , 1  
19,4 

26,8 
29,9 

I947 
I948 

/ 1947 
t I948 

1947 
1948 

1948 

1947 
I948 

1947 
1948 

il ~ 1948 

mfg mfa % 

l 

w 

18,8 
I8,8 

I 2 ,  5 
I3,3 

15,4 
19,8 

15,7 
13,5 
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als den einen Elter  haben. In der R i e s l i n g  • 
M it 11 e r - T h u r g a u -Rfickkreuzung liegt der 
Siiure-~ittelwert 1948 bei lO,4%0, a betr~igt 2,Ol 
= 19,4%. 

I n  der Triplobastardgeneration ist M = 7 , 9 6 ;  
a = 2,38 = 29,9%- Bei polyfaMorieIler Vererbung 
sind diese Werte  zu erwarten gewesen. Was abet  
ffir die Zfichtung wichtiger ist, ist neben dem Mittel- 
wert lO, 4 bzw. 7,96 die Tatsache, dab sieh die S~ure- 

~f ,q/es/ ,t'f..Tk.'... "I 
'5 .i" ' L v G L I - .  

"> " 

O /  I'* , I  . I I I I 

194~ 
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g6 
5o 
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g 
& 
31 
2, 
gJ 

Abb. 3a u. 3b. Graphische Darstellung der individuellen Variabilitat inner- 
halb verschiedener V i t i s - K r e u z u n g s - N a c h k o m m e n s c h a f t e n  hinsichtlich 

Zucker/S~ure-Verh~Itnis. 

werte vorwiegend auf die linke Kurvensei te  verteilen. 
Inwieweit niedrige S~urewerte und hohe Oechslegrade 
AnhaItspunkte fiir die Quatit~itsbeurteilung des Wei- 
nes tats~chlich geben, soll im niichsten Kapitel  be- 
handelt  werden. 

Das VerNiltnis yon Gesamtzuckergehalt  : Gesamt- 
s~iuregrad stellt zwar ein yon beiden Merkmalskom- 
plexen abh~ingiges, aber sonst durchaus selbststiindiges 
~e rkma l  dar. Es wird in der Praxis vielfach benutzt ,  
um Riiekschlfisse auf die Weinqualifiit zu ziehen. Wie 
die Ausgangsmerkmalskomplexe je nach den Umwelt-  

verh~ltnissen und der idiotypischen Modifikations- 
breite ill mehr  oder minder s tarkem MaBe variieren, 
Verhalten sich die Standardsorten aueh in diesem 
Merkmal entsprechend. Ein Unterschied besteht  
zwischen ihnen insofern, als R i e s t i n g und S y 1 - 
v a n e r auf die Verschiedenartigkeit der beiden 
Jahre 1947/48 mi t  einer gr6Beren Schwankung im 
Indexwert  reagieren als G e w f i r  z t r a in i n e r und 
M f i l l e r - T h u r g a u  (vgl. Tab. 4). E s i s t  welter 
zu beritcksiehtigen, dab die Sorte R i e s 1 i n g in den 
Lagen unseres I n s t i t u t s  stets, selbst 1947, niedriger 
im Indexwert  liegt als die f ibr igen drei genannten 
Ausgangssorten. 

D i e F  1 der K r e u z u n g R i e s l i n g  • S y l v a n e r  
verhiilt sich in beiden Jahrg~ngen mit  M = 11,56 bzw. 
5,42 allgemein w i e  der S y l v a n e r - E l t e r .  Die 
Streuung ist im reifen Jahr  1947 um 16% gr6Ber 
als in dem mitt leren Jahr  1948, in dem sich iiberdies 
die F 1 durch eine beschfiinkte Variati0nsbreite aus- 
zeichnet. Wie der hohe Stremmgswert  a = 3,o6 im 
Jahre 1947 bereits andeutet,  liegt der errechnete 
Mittelwert an der Grenze der mathemat isehen Sicher- 
heir. Ein Blick auf die graphische Darstelhmg (Abb. 
3a u. 3b) belehrt ferner darfiber, dab eine binominale 
Verteilungskurve nicht erhalten wurde, sondern die 
Fl-Individuen sich in q- ~ihnliehen Frozents~itzen fiber 
die gesamte Variationsbreite verteilen. 

Aus diesen Untersuchungsbefunden k6nnen wir 
unter  Beriicksichtigung tier .Ergebnisse voraufge- 
gangener Merkmalsanalysen bereits einige SehluB- 
folgerungen zielaen. Die Et ternformen R i e s I i n g 
und S y 1 v a n e r sind ffir Gesamtzuckergehalt  und 
Gesamts~iuregrad aul3erordentlich heterozygotisch. In 
der Kreuzungsnaehkommenschaft  bes t immen vor- 
wiegend Gene des S y 1 v a n e r s das Verh~ltnis von 
Gesamtzucker : Gesamts~iure. Beide Merkmale mani- 
festieren sich in reifen Jahren unabh~ingig vonein- 
ander, so dab Formen yon gleichem Zuckergehalt 
ganz verschiedelle Gesamts~iuregrade und umgekehlt ,  

Tabelle 4. Mitte lwert ,  S t r e u u n g . u n d  Variat ionsbrei te  der N a c h k o m m e n s c h a / t  versohledener 
Zuckergehal t  

V i t i s - K r e u z u n g e n  bezi~glich Sduregrad - I n d e x .  

Kreuzungen 

Ries!ing 

Sylvaner 

Gewfirztraminer 

~tiller-Thurgau 

Riesling X Sylvaner 

Riesling • 
Gewfirztraminer 

Riesling • 
Mfiller-Thurgau 

Gewfirztraminer • 
Mfiller-Thurgau 

I,, 

i ! {I 
{ 

Jahr- I gang 

1947 
1948 

1947 
,1948 

1947 
1948 

1947 
I948 

1947 
1948 

1947 
1948 

1947 
1948 

1947 
1948 

n Variationsbreite 

14 6--18 
14 4--8 

32 6--18 
28 4--16 

2I 8--22 
1o 6--14 

20 8--2o 
27 6--24 

7,74 
3,8 

11,6 
4,6 

12,3 
8,6 

11,7 
8,~" 

II,5~ 
5,4: 

Io,I: 
6,2 

I2, I 
8,6 

I2,O 
13,2 

3,06 
0,54 

2,4 
2,68 

2,66 
2,5 

4,o6 
4,86 

a% tufa tufa% 

- -  m - -  

o,5 8 18,9 
O,OI I8, 5 

0,3 I2,5 
0,35 13,1 

0,42 15,7 
0,5I 20,4 

o,64 15,7 
0,66 I3,6 
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Typen yon gleichen Gesamts~iuregraden ganz ver- 
schiedene Oe-Grade besitzen k6nnen. In unreifen 
Jahren dagegen scheint sich das Verhiiltnis yon 
Zuckergehalt und Gesamts~iu/e in bestimmtell Gren- 
zen zu bewegen. Wenn auch die Strenung mlr gering 
ist, so erscheint es, mit Rficksicht anf die sparer zu 
besprechenden Resultate aus andern Kreuznngs- 
grappen bereehtigt darauf hinzuweisen, dal3 bier 
entvCeder ein Zufallsergebnis vorliegt, oder ein phy- 
siologischer Ablanf in einer best immten Phase erfaBt 
wurde, tiber den wir noch nicht orientiert sind. 

Untersucht man die Kreuzung R i e s 1 i n g • G e - 
w ~i r z t r a m i n e r in beiden Jahren, so stellt man 
beim Vergleich der errechlleten M-Werte mit dell 
Indexwerten der reinen Elternformen fest, dab die 
Mittelwerte der Nachkommenschaft zwischen denen 
der Standardsorten Iiegen. Die Variationsbreite er- 
streckt sich fiber 6 Klassen lind ist gr613er als die der 
beiden Ausgangsmerkmale Zuckergehalt und Gesamt- 
s~iure. Dementsprechelld verhhlt sich auch der Streu- 
ungswert, der sogar 1948 so hoch ist, dab der M-Wert 
6,22 nicht mehr gesichert ist. Wiihrelld im reifen Jahr  
1947 die Variationsbreiten in den beiden Fa-Kreu- 
zungen R i e s l i n g  •  und R i e s -  
l i n g  •  gleich sind tind 
auch die Streuungswerte sich n~hern, unterscheiden 
sich die beiden F1-Generationen im mitt leren Jahr  
1948 in der Variationsbreite wie in der Streu- 
ung wesentlich. Die genauen Zahlen lind MaBe 
sind aus Tab. 4 und Abb. 3b zu entnehmen. Was 
besonders auff~llt nnd ftir den Ziichter wichtig ist, 
ist die Tatsache, dab in dem ull~eifen Jahr  I948 in 
der R i e s l i l l g  • G e w t i r z t r a m i l l e r  F i- 
Nachkommenschaft ein gewisser Prozentsatz mit gtin- 
stigen bzw. h6heren Indexwerten anf~illt. Entsprr 
chend giinstige Befunde konnten bereits aus den vor- 
hergehenden Abbildungen abgelesen werden. Sie 
deuten darauf hin, dab aus der Kreuzung des R i e s - 
l i n g s  mit  G e w f i r z t r a m i n e r  mehr frtiher 
reifende Formen herausspalten als aus der R i  e s -  
l i n g  •  i. Diese Ergebnisse fiber- 
raschen llicht, wenn manbedellkt,  daft der G e w ii r z - 
t r a m i n e r wesentlich frfiher reift als der R i  e s - 
l i n g .  

Kre~zt man lVI ii 11 e r - T h u r g a u mit seinem 
R i e s 1 i n g -Elter  zurfick, ergibt sich i947 fiir den 
Mittelwert = I2,L 1948 aber M = 8,6. Beide Werte 
stimmen mit dem Indexwert  des ~I fi 11 e r - T h u r - 
g a u - E l t e r s  iiberein. Die Stre~ung ist 2 2 ~  bzw. 
29~  o. Die Variatiollsbreite erstreckt sich ira. Jahre 
I947 fiber 6 Klassen, geht aber ~948 nicht fiber die 
Klasse Indexwert 14 hinaus. Betrachtet  man das 
Kurvenbild, erkennt man zwar eine Neigung zur 
Bildung eines Maximalwertes, doch unterscheidet 
sich die Verteilung der Formen auf die h6heren oder 
niedrigeren Klassenwerte relativ wenig, so dab nicht 
mit Sicherheit yon einer binominalen Verteilungg- 
kurve gesprochen werden kalln. 

Auf diese Feststellung weist insbesolldere die Kreu- 
zung G e w i i r z t r a m i n e r  • M i i l l e r - T h l l r -  
g a u bin, in der in beiden Jahren zwar hohe, aber 
nicht mathematisch gesicherte M-Werte errechnet 
wurden. Die Variationsbreite erstreckt sich !947 fiber 
I2, 1948 fiber 18 Indexwerte. Der Verlauf der Ktirven, 
insbesondere des Jahres 1948 beweist mit aller Deut- 
lichkeit, daB die beiden Merkmale Gesamtzucker- 

gehalt nnd Gesamts~iuregrad auf Genen beruhen, die 
fret miteinander kombinierbar sind und man allgemeill 
sicherlich llicht vom Zllckergehalt allf den Sfiuregrad 
und ~mgekehrt nicht yore Gesamtsfiuregrad auf die 
Oe-Grade schlieBen kann. 

Aus einer vergleichenden Gesamtbetrachtllng der 
Kurven kommt mall zu weiteren wicht~gen Fest- 
stellungen: Im Jahre I947 liegen alle Kurven 4- 
tibereinander. Zwischen den F 1 und F~-Rtickkreu- 
zungen bestehen keine nennenswerten Unterschiede 
(vgl. auch Tab. 4). Im Jahre I948 abet verlaufen die 
Fi-Ktirven wesentlich iiber die niedrigerell Index- 
werte, wiihrend dfe Nachkommen der R i e s 1 i n g 
X M i i l l e r - T h l l r g a t i - F ~ R ~ m d d e r  G e w i i r z -  
t r a m i n e r  • M i i l l e r - T h u r g a ~ l - K r e u z u n g  
sich vorwiegend fiber solche mit h/hheren Indexwerten 
erstrecken. Wie wi t  sp~iter sehen werden, sind die 
Indexwerte yon IO an aufwhrts bis z~ einem gewissen 
Grade far ansprechende Qualit~ten typisch. Die Ur- 
sache daffir liegt in dem Umstand begriindet, dab 
i m  a l l g e m e i n e n  Moste mit einem Verh51tnis 
yon Gesamtzucker:  Gesamts~ure > I o  als harmo- 
nische Moste gelten k611nen. Auf Grund dieser Fest- 
stellung (s. S. I47if .  ) darf geschlossen werden, dab 
die Mehrzahi der l~'i-Nachkommen wenig Atissicht bie- 
ten, f/ir ~mgiinstige Jahre tindLagen reife harmonische 
Weine zu liefern. Ffir die Ziichtung k6nnen sie daher 
in erster Linie das Ziichtungsmaterial darstellell, das 
in weiterer Kreuzung mite inander  oder mit Standard- 
sorten erfolgreiche Neukombinationen garantieren 
kann, wenn die zur Kreuzung verwendete F~-Form 
wie in unserem Falle die M / i l l e r - T h u r g a u -  
Rebe, iiber gfinstige, zu qualitiitsbestimmellden Genen 
des Kreuzungspartners komplement~ire Faktoren im 
Sinne einer additiven oder kummulativen Polymerie 
verf/igt. 

Ob n n d  tinter welchen Bedingungen zwischen 
Zuckergehalt und Gesamts~uregrad eine Korrelation 
besteht, soll im n~ichsten Kapitel  eingehender unter- 
sucht werden. 

V. Korrelationen.  
In der weinbaulichen Praxis ist es, wie bereits mehr- 

fach betont,  fiblich, Gesamtzllckergehalt nach Oeehsle 
und Gesamts~iuregrad des Mostes zu bestimmen, um 
dadurch Anhaltspunkte 

a) tiber den Reifegrad der Trauben, 
b) f a r  die kellertechnische Behandlung, 
c) fiir die zu erwartende Qttalit~tt des Weines 

zn erhalten. 
Man gewinnt aus diesen MaBnahmen den Eindruck, 

als seien Gesamtzuckergehait lind Gesamts~uregrad 
wesentliche Qualit~itsfaktoren, fiber deren Korrelation 
zueinander ehensowenig statistisches Material vorliegt 
wie fiber ihre Beziehungen zur Qualit~t des Weines. 
in Wahrheit sind die qllantitativen Gesamtwerte, wie 
wir sp~kter erkellnen werden, llnr begrenzt qualitiits- 
bestimmend; allerdings lmter Voranssetznngen, die 
in unseren Breitegraden h~iufig gegeben sind. 

a) D i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G e s a m t -  
z n c k e r g e h a l t  u n d  G e s a m t s ~ i z l r e g r a d .  

In Abb. 4 a und 4 b silld die Regressionslinien nnd 
Angleictmngsgeraden mit Regressionsko~ffizienten 
lind Korrelationskogffizienten incl. mit t lerem Fehler 
angegeben, die aus dem Vergleich s~imtlicher i947er 
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und I948er S~imlinge derselben sch0n frfiher genannten 
Kreuzungsgruppen gewonnen Wulrdem Aus den er- 
rechneten Werten (Tab. 5), wie aus der graphischen 
Darstellung (Abb. 4 a u. 4 b) geht hervor, d~t3 zwischen 
Zuckergehalt und Sguregrad im Jahre i9~) keine 
Korreta t ion besteht,  w~hrend z948 eine negative 
Korrelation yon  n = - - o , 5 8  Iestgestellt wird. Der 
Reg~essionskoeffizient ev betriigt ---o,45; d.h.  wenn 
die Oechslegrade um 2,5 ~ steigen, vermindert sich die 
S~iure um I~ mff 58% Wahrscheinlichkeit. D i e s e 
F e s t s t e l l u n g  g i l t  f i i r  g e n e t i s c h  v e r -  
s c h i e d e l l e  F o r m e n ,  a l s o  S i i m l i n g e ,  
n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  f i i r  d a s  V e r h a l t e n  
e i n  ~ n d  d e r s e t b e n  S o r t e  u n t e r  v e r -  
s c h i e d e n e n  U m w e l t b e d i n g u n g e n .  

75 g~ #5 90 ..q: l~a lO.f //# //5 "/.~ /~ /,,'~ 

z -  . . 71A , - -_  

9 '"-L W =A-eeo 
~o- [2> " q : - a z  
z - J "  ~a:-o,or 

Abb. 4a, Regressioasliaien und Angleichungsgeraden 
mit Regressionsko~ffizientea und Korrelation~koeffi- 
zieate~ der korrelativen Zusammerth~inge zwischetl Ge- 
samtzuckerwert and GesamtMiuregrad ir~ ein- ultd 
denselbea Nachkommeaschaften im Jahre z947 und im 

Jahre I948 (Abb. 4bl. 

Nun fehlt abet Iiir die gleichen S~imlinge im Jahre 
1947' jegliche Korrelation. Die Angleichungsgeraden 
stehen nahezu senkrecht aufeinander (Abb. 4a).. Dar- 
aus muB zun~ichst einmal geschlossen werden, dab die 
errechnete Korrelation 1948 eine physiologische ist. 
Die Ursache fiir das unterschiedliche Verhalten der- 
selben S~mlinge im Jahre 1947 und 1948 liegt in dem 
Reifezustand begriindet. 1947 standen zwar dieselben 
Formen wie 1948, abet nur reife, 1948 teils reife, teils 

in  der Reifung begriffene' und:,,unreife S~tmlinge zur 
Untersuchung: Wenn, also S~imlinge ausgereift sind, 
besteht zwischen H6he tier Oechslegrade und Gesamt- 
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- ~-- / qggg s_ "~'"-- / 

A 6- 

// 
r - 

/5 ,, 

,- q. 
:e / : ~  eu=-:,/s 
z -. : / . f  e~=-az 
,a 

Abb, 4 b. 

s~uremenge keine Korrelation, die aber so lange vor- 
handen ist, wie sich die S~mlinge noch in tier Reifung 
beEnden. Der Korrelationsko~ffizient vermindert  s i te  
mit zunehmender Reife. Diese Fes t s tdhmg gilt zu_ 
n~ichst nur allgemein. Es besteht n~imlich die MSg- 
lichkeit, dab sich die verschiedenen Kreuzlmgsgruppen 
unterschiedlich verhalten. In einem Falle ist die Sorte 
R i e s l  i n g in zwei F1-Kreuzungsgruppen: R i e s - 
l i n g  • S y l v a n e r  und R i e s l i n g  • G e -  
w i i r z t r a m i n e r ,  im zweiten Falle die Sorte 
G e w ii r z t r a m i n e r in zwei Kreuzungsgruppen: 
R i e s l i n g  • G e w i i r z t r a m i n e r  und G e -  

Tabelle 5. Statistische Zahlenwerte zur Beurteilung der korrelativen Beziehungen zwischen Oechslegradeq, : Gesamt- 
sduregrad, Qualitdt : Zuckergehalt : Sduregrad und : Zucker/Sdure-Verhdltnis bei denselben Rebensdmlingen verschiedener 

Kreuzungsgruppen in zwei extrem verschiedenen Jahrgdngen. 

Kreuzungs- 
Vergleichskollektive nachkommenschaft 

Zuckergehalt 
(Oechslegrad) 

ZU 
Sguregrad 

Riesling • 
Sylvaner { 

Riesling • { 
Gew. Tram. 

Riesling • { 
M, Thurgau 

Gew. Tram. • ( 
I~. Thurgau i 

Zuckergehalt : 
S~uregrad 

Qualit/~t : 
Zuckergehalt 

Qualitgt : 
Sguregrad 

Qualitgt: 
Index 

Insgesamt 

~ P  

Korrelationsbereich 

yon bis 

~o,887 +0,39 
--o,816 +0,58 

--o,618 +0,371 
--%848 --0,048 

+0,783 --o,35r 
--o,9I +0,62 

--o,76 +0,438 
--0,8 4 +0,02 

--0,626 +0,529 
--0,77 , 0 , 2 7 5  

+0,923 +0,28 , 

+o,9o5 +o,639 

--0,78 +0,276 
--0,892 --0,584 

+0,86 +0,03 
+o,916 +0,668 
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w t i r z t r a m i n e r  x M i i l l e r - T h u r g a u  und  
im dri t ten Falle die Sorte lV[ ii 11 e r - T h u r g a u in 
zwei Kreuzungsgruppen: R i e s I i n g • 1K fi 11 e r - 
T h u r g a u  und G e w t i r z t r a m i n e r  X M i i l -  
l e r - T h u r g a u  vertreten.  Fiir 1947 best~tigen 
die Korrelationskogffizienten das Fehlen einer Korre- 
lation. Wo nach dem Wert z. B. in d e r R  i e s 1 i n g- 
• S y 1 v a n e r - Oruppe 1947 ~ = --o,46 eine Kor- 

relation zu bestehen scheint, unterrichtet  der mittlere 
Fehler mfx = o,2.1 dariiber, dab bier nur ein Zufalls- 
ergebnis vorliegt. Ebenso liegen die Verhfiltnisse bei 
den 1947 gewonnenen Werten der iibrigen Kreuznngs- 
gruppen. Das Bild ~ndert sich, wenn wir die gleichen 
S~imlinge 1948 ~lntersuchen. In alien Kreuznngen, in 
denen die Sorte G e w t i r z t r a m i n e r  als El te r  
fehlt, ist auch 1948 die Korrelation yon Zuckergehalt 
: S~iure nicht vorhanden bzw. gesichert. Abet in den 
beiden Nachkommenschaften: R i e s 1 i n g • O e - 
w i i r z t r a m i n e r  ~lnd G e w t i r z t r a m i n e r  
• lV[ ii 11 e r - T h u r g a u besteht eine korrelative 
Beziehnng ~lnd zwar im ersten Falle mit 57% (mf~ 
= o,12) im zweiten Falle mit 55% (mf~ = o,13). 

Dara~ls sind folgende SchluBfolgerungen gerecht- 
fertigt. Im reifen Zustand besteht in keiner Kren- 
zungsnachkommenschaft eine Korrelation zvr 
Zuckergehalt nnd SXuremenge. Vielmehr kann holier 
Zllckergrad mit jeder beliebigen S~i~remenge kom- 
biniert sein. Far  die Z/ichtung ist daraus welter zu 
schlieBen, 

I. dab das Ver!a~iltnis yon Zucker : S~iure ein Sor- 
tencharakterist ikum ist, 

2. zuckerreiche Typen mit hohem oder niedrigem 
S~illregrad ebenso geztichtet werden k6nnen, wie l~or- 
men mit geringem Zuckergehalt nnd hohem oder nied- 
rigem Siiuregrad. 

Dazwischen sind alle Kombinationsm6glichkeiten 
zu erzielen, w e l l  d i e  O e n e  f i i r  Z u c k e r -  

�9 g e h a l t  n n d  S ~ i u r e g r a d  u n a b h ~ i n g i g  
v o n e i n a n d e r  m e n d e l n .  (Vgl. SchluBfolge- 
rungen aus den Aufspaltnngsergebnissen, S. 141). 

3. In unreifen Jahrg~ingen (wie 1948 ) besteht keine 
Korrelation zwischen Zuckergehalt nnd S~iuregrad, 
wenn ~lnter den El tern die Sorte O e w ii r z t r a - 
m i n e r  n i c h t  v e r t r e t e n i s t .  

4. Sie besteht jedoch mit etwa 5o% Wahrschein- 
lichkeit, wenn der eine Elter  die Sorte G e w ii r z - 
t r a m i n e r  ist. 

5. Feststellbare Korrelationen zwischen Zucker- 
gehalt nnd S~iuremenge sind nicht genetischer, sondern 
ent wicklungsphysiologischer Natnr. 

b) D i e  B e z i e h a l n g e n  z w i s c h e n  Q u a i l -  
t / i t  l i n d  Z u c k e r g e h a l t .  

Untersucht wurden insgesamt im Jahre 1947 24 In- 
dividuen, im Jahre 1948 64 Individuen dersetben 
Krenzungsnachkommenschaften. Wie die graphische 
Darstellung der Regressionslinien und Angleich~ngs- 
geraden (Abb. 5a u. 5b) zeigt, ist der Gesamtz~lcker- 
gehalt qualit~tsbestimmend. Der Korrelationskogffi- 
zient betr~igt 1947 = +o ,74  (mf~ = o,o9) und 1948 

+o,81 (mf~ = o,o45); d .h . ,  dab sowohl in reifen 
wie in unreifen Jahren mit steigendem Zuckergehalt 
mit 74~o bzw. 81% Wahrscheinlichkeit die Qnalit~t 
sich erh6ht. Der Richtungskogffizient 0v ist o,85 
(1947) undo,86 (1948); d .h .  dab bei einer Zunahme 
der Oechslegrade um o,85 bzw. o,86 die Qnalit~it 

Der Zilchter,  20. Band  

nm einen Punkt  steigt l ind zwar mit einer Wahr- 
scheinliclakeit, die in reifen Jalaren 74~o, in geringeren 
Jahren 8I~o betr~igt. D e r  Korrelationsko~ffizient 
schwankt me!lr oder weniger, je nach der Anzahl der 
Individuen. D em  Korrelationskogffizienten + o,74 
entspricht eine Korrelationsziffer yon z = o,95. P, ei 
24 Individuen betr~gt die gr613te zul~issige Znfalls- 
differenz 9,66. Dementsprechend sind die grSBtzl> 
I/issigen Schwankm~gsgrenzen des Korrelationsko~f- 
fizienten r~ = +o,28  ~lnd r 2 = + 0,92. 

75 8a 05 00 05 100 r ~0 ft5 120 125 130 

x-+a le  xx'\ 

Abb. 5a. R~gressiortslitlien und Angle ichungsgeraden  
m i t  Regressionskogfs und Korrelat ionsko~Ifi-  
zienten der  korrelat ivel l  Zusammenh~inge zwisehen Ge- 
samtzuckerwer t  und Qualit / i t  i a  ein - mid denselben Nach-. 
kommenscha f t en  im  J a h r e  I947 und !m  J a h r e  1948 

(Abb. 5b). 

Far  1948 wurde ein 'Korrelationskogffizient yon 
+o,81 errechnet Die Korrelationsziffer ist 1,127; die 
grSBtzul~ssige Zufallsdifferenz ist 0,38. Danach ist 
die lmtere Schwankungsgrenze des Korrelationsko- 
~ffizienten r~ = +o,64,  die obere aber r~ = + o,9o5. 

~'~a 5s e0 e5 70 ~ eo es 90 95 ~e0 7os 

,,.%% 

,~N = oo~ <..N ",,, / \,, 

Abb. 5 b. 

Immerhin ist aber t rotz  der unterschiedlichen Indi- 
viduenzahl die Korrelation in fast gleicher H6he nach- 
weisbar. 

Ans dem Vergleich der Regressionslinien bzw. ihrer 
Angleichungsgeraden, die sic!l aus den Werten der 
Jahre 1947 und 1948 ergeben haben (Abb. 5a u. 5b), 
gelangt man zil interessanten und bedentsamen Fest- 
stellungen: Die Koordinaten des Schnittptmktes der 
Angleichungsgeraden 1947 (Abb. 5a) sind 97 ~ Oe und 
32 Punkte,  fiir 1948 (Abb. 5b) aber 82 ~ Oe und 29 
Punkte. Die Oe-Koordinate des Schnit tpunktes der 
Angleichungsgeraden in beiden Jahrg~ingen stimmt 
mit den h6chsten Oe-Graden fiberein, die yon den 

I O  
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Standardsorten erreicht wurden. S~imtliche Standard- 
weine aber liegen unterhalb der 3o-Punkte-Grenze. 
Die Betrachtung der Korrelationstabelle 1948 (Tab. 6) 
- -  die wegen hoher n-Zahl vorgezogen wird - -  l~il3t 
fernerhin erkennen, dab offensichtlich ~nterhalb tier 
Koordinatenwerte des Schnit tpunktes der Anglei- 
chungsgeraden eine st~irkere Korrelation zwischen den 
beiden VergMchskollektiven zu bestehen seheint als 
oberhalb der Werte. Wenn man nun daraufhin die 
Korrelationstabelle (Tab. 6) vom Punktwer t  3o aus 
horizontal teilt und die partielle Korrelation zwischen 

a) Oe-Oraden und minderer Qualit~it 
b) Oe-Oraden lind !ioher Qualit~it 

zwisehen hohen Oe-Graden ~lnd Qualiditsbewertung 
keine Korrelation bestehen wiirde; denn durch die 
horizontale Teilung der Korrelationstabelle fallen alle 
Weine mit  Oe >8o  ~ aber Pankfe  <3 0  in die partielle 
Korrelationsberechnung: Geringe Qualitiit nnd Ge- 
samtzuckergehalt, w~hrend alle S~imlinge mit Oe- 
Graden <8 o  und Punkte  > 3 0  in die Korrelations- 
gruppe b: Hohe Qualit~t und Gesamtzuckergehalt 
fallen. Wie aber die Korrelationstabelle zeigt, ist 
nnter  29 Sorten mit <8 o  ~ Oe nur eine Form mit 
Punktbewertung > 3 o  vertreten, w~hrend unter  43 
Individuen mit > 8 o  ~ Oe allein 15 Typen sind, die 
mit 3o nnd weniger Punkten  bewertet  wurden. 

Tabelle 6, Korrelationstabelle. 

5 
IO 

I5 
2O 

25 
30 
35 
4 ~ 
45 
5 ~ 
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6 0 '  
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t~ ~ 
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Veggleichskollektive: Oechslegrade u n d  Quali ldl .  I948.  
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+I2  +I7  --I7 

o +19 o 
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+28 +35 +70 
+36 +I2 +36 
+48 + I I  +44 
+25 + 5 +25 
+72 +11 +66 

'lq= +4491 [r= +36I 

n n ~ * = n  -- 

Y n 

errechnet (Tab. 6a u. 6b), erMilt man: nl = +0,57,  
mf~ i ---- o, Io, "~2 = + o,25, mf~ 2 = o,2o. Der Weft nl 
ist gesichert, ~2 = + o,25 ist nicht gesichert ; d.h.  dab 
zwischen Oe-Graden und geringer Qualit~t eine .ge- 
wisse Korrelation (57%) besteht, w~hrend bei gut 
bewerteten Weinen nicht die H6he des Gesamtzucker- 
gehaltes die Qualit~it beeinfluBt, wenn die Oechsle- 
grade fiber 8o liegen: Das heiBt aber nicht, dab etwa 

Tabelle 6a. " Pa~ielle Korrelatio~ a. Verglei~hskollek- 
rive: Oechslegfade u~d ;eringe QualitiiL ~948. 

~ 50 55 60 8o 

5 ~ i -- 
10 1 I 

15 2 I I 2O 
25 -- I I  
3o 

Tabelle 6b. Pa~,tielle Kov~'el~tion b. 
tire: Oechslegrade u~r hohe Qua[itdt. i948. 
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I 

xo5 

4 
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Das ist auch der Grund daf/ir, dab x 1 nur = + 0,57 
ist. 

Urn also festzustellen, ob auch zwischen hohen Oe- 
Graden fiber 8o ~ und Qualit~tt eine Korrelation dann 
besteht, wenn nicht nur h o h e Qualit~it beriicksich- 
t igt  wird, muB man die Korrelationstabelle senkrecht 
bei 8o ~ teilen nnd fiir jede Seite die Korrelation be- 
rechnen. In beiden F~ilen besteht  die gleiche Korre- 
lation und zwar x ~ =  +0 ,63  ~lnd x ~ = o , 6 2 ;  mf~ I 
~--- o , I I  und mf~ u = o, Io. 

Diese Feststellung bede~ttet aber, dab also auch bei 
Sorten mit hohem Zuckergehalt mit 60% Wahrschein- 
lichkeit anf die Qualit~t geschlossen werden kann, 
wenn alle Bonitierungsklassen berficksichtigt werden. 
Sortenverschiedene Weine mit einem Gesamtz~cker- 
gehalt yon etwa 85~ ~ Oe geh6ren in 62% der 
F/ille niedrigeren Beurteihmgsklassen an als Sorten- 
weine yon etwa 11:o--12o ~ Oe. 

Zwischen h o h e m Zuckergehalt nnd h o h e r 
Qualit~it besteht a b e t  nun keine gesicherte Korre- 
lation, d .h .  wenn Weine einen Gesamtzuckergehalt 
yon > 8 o  ~ Oe zeigen, bestimmt unter  hochbewerteten 
Weinen nicht die Gesamtzuckermenge die Qualitiit, 
sondern, sofern der Zuckergehalt beriicksichtigt werden 
soll, die qualitative Zusammensetzung der Trocken- 
substanz des Gesamtznckers,  das qualitative und 
quanti tat ive Verh~iltnis von Zucker nnd Siiuren, Bu- 
kett ,  Aroma n: a, bis jetzt  noch nicht analysierbare 
Qualit~itsmerkmale. 
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Zfichterisch gesehen ist diese Erkenntnis beden- 
ttmgsvoll; denn 

I. Alle Sorten mit <8o ~ Oe in mittleren und ge- 
ringen Jahren k6nnen bedenkenlos attf Grund der 
leicht zu handhabenden Methode der Gesamtzucker- 
bestimmung nach Oechsle yon jeder weiteren Prfifnng 
ausgeschlossen werden, weil sic in der Qualitiit nicht 
fiber den Standardsorten liegen. 

2. Alle Sorten mit >80 ~ Oe in miitleren nnd ge- 
ringen Jahrg~ngen m/issen nach der yon uns ent- 
wickelten lVlethode weiterhin ihre Qnalit~itsbeurteilnng 
nach der Zungenprobe erfahren, weft bet qnalitativ 
wertvollen Weinen nieht die H6he der Oectlslegrade 

risch gewonnene Ansicht nicht ohne weiteres Ver- 
wendnng finden. 

Unter Beriicksichtigung der Verh~iltnisse, wie sie 
1948 vorlagen, (Tab. 7) ergibt sich nun in der Tat 
eine negative K0rrelation yon 78% (mf~ ---- o,o4). ])ie 
Korrelationsziffer yon 1,o45 tmd die h6chste zul~issige 
Zufallsdifferenz yon o,38 lassen als untere Korre- 
lationsgrenze r I ---=--o,58 und als obere Grenze r~. 
= --o,89 errechnen. ])er Richtungskogffizient Qv ist 
1,o7, d.h. bet einer Abnahme des Siiuregrades yon 
1,o70/o0 steigt der Wein in seiner Qnalitfitsbewertung 
tim Ifinf Punkte mit ether Wahrscheinlichkeit yon 
78%. ])er Korrelationskogffizient ~o,78 ist kein 

Tabelle 7. Korrelationstabelle. Vergleichskolleklive : Sduregrad und Qualitdt. z948. 

Punk te  ~ 7 8 9 

5 . . . . . .  
i I 

15 I 
2 0  2o ! , 
4 ~ I 

45 I 
5 ~ 2 
55 I 
6 0  

/ 
I4 I5 16 ~7 ] 18 ] 19 

I 

I . . . . . .  

I I 2 I 

-- I 3 

:2:. I I 

I I 

I 

I 

I 

der Moste die Qualit~it ausmacht. (S. auch Korre- 
lationstabellen.) 

In reifen Jahren liegen die Verh/iltnisse grund- 
s~itzlich ebenso wie vorher geschildert. Leider ist die 
Individnenzahl in den Beredhnungen zu gering, als 
daB sich partielle Korrelationen mit genfigender 
Sicherheit berechnen lieBen. ])er Schnittpunkt der 
Angleichungsgeraden gibt mit seinen Koordinaten 
(Oe = 97 ~ P k t . =  32) die Grenzwerte an, fiber die 
keine Standardsorte in den Lagen unseres Instituts 
trotz Reife gekommen ist. ])a aber alle Kreuzlmgs- 
nachkommen im Jahre I947 ihre volle Reife erlangten 
und die berechtigte Annahme gemacht werden darf, 
dab alle Formen mi t  >8o ~ Oe in mittleren und ge- 
ringen Jahren als ausgereift gelten k6nnen, mfiBte in 
Anlehnung an die voranfgegangene Er6rterung in 
reifen Jahren die Zungenprobe ffir alle Siimlinge 
durchgeffihrt werden, um die qualitativ besten Soften 
zu erkennen. 

Aus allen Ausffihmngen abet ist zn ersehen, daB 
in reifen Jahren die Selektion anf Qnalifiit 
schwieriger, langwieriger und nmstiindlicher ist als 
in geringen Jahren und die besten Erfolge fiir 
die Qualitiitsanslese in geringen Jahren zn erzielen 
sind. 

c) D i e  B e z i e h n n g e n  z w i s c h e n  Q n a l i -  
t~i t  n n d  G e s a m t s / i u r e g r a d .  

Zwischen Qnalit~it und Gesamts~iuregrad sollten 
naeh allgemeiner Ansicht der PraMs eine enge Korre- 
lation bestehen. ])as mag ftir die Qnalit~it des Weines 
ein- lind derselben Sorte tinter verschiedenen AuBen- 
bedingungen bis zu einem gewissen Grade ztttreffen. 
Ffir die zfichterische Selektion kann diese rein erupt- 

NaB, das fiber alle Jahre Gfiltigkeit hat, sondern ist 
ver~nderlich. ])ies urn so mehr, wenn der S/iuregrad 
nnter 12%0 liegt. " 

Wenn n~imlich die partielle Korrelation zwischen 
Qnalitiitsleistnng 0--30 Pnnkte nnd Gesamtsiiure- 
grade einerseits nnd Pnnktbewertnng yon 30--6o nnd 
Gesamts~hlregrade anderseits berechnet werden, er- 
h~ilt man ganz ~nterschiedlidhe Ko~ffizienten (vgl. 
Tab. 7a u. 71)). Ffir die ersten Vergleichskollektive 
betdigt xl = - - 0 , 6 7  (mf~= o,o8), ffir den zweiten 
Fall ist x2= - -  0,49 (mf~== --o,I7). ])iese Werte be- 
lehren dariiber, dab geringe Qualitiit wesentlich durch 
den Gesamts~uregrad mitbedingt ist, und zwar derart, 
dab mit abnehmender Gesamts~ure die Qtialitfit steigt. 

Tabelle 7a. 
Saute 

Punkte  ~ 9 

/50 
I5 
2 0  

2 5 
3o 

Partielle Korrelation. Vergleichskollektive: 
grad und geringe Qualitdt. z948. 

T l -  T m -- ! 

T a b e l l e  7 b. Partielle Korrelation. Vergleichskollektive: 
Sduregrad u~d hohe Qualitdt. z948. 
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Diese Korrelation besteht dann nicht mehr mit Sicher- 
heir, wenn die Beziehungen zwischen qualitativ hoch- 
wertigen Weinsorten tind Gesamts~iuregrad tintersucht 
werden. Dies trifft insbesondere, wie nns ein Bliek auf 
die Korrelationstabelle lehrt (Tab. 7), ftir S~imlinge zu, 

6 7 ~ 9 ~ 0 ~  

,0- . 2-J 

;;- , /,.i ,,._,,, 

55 I GF -a~e 

! 

Abb. 6a.  Regressionslinien und 
Angleichungsgeraden mit Regres- 
sionsko~ffizientenund Korrelations - 
ko~fizienten der korrelativen Zu-" 
sammenhlinge zwischen Gesamt- 
s/iuregrad und Qualit~it in ein- und 
denselben Nachkommenschafte~im 
Jahre I947 and im Jahre 1948 

(Abb. 6 b). 

�9 deren Gesamts~iuregrade 
tinter 120/oo . liegen. Die 
Koordinaten des Schnitt- 
ptinktes der Angleichungs- 
geraden sind 12~ nnd 
30 Ptinkte (Abb. 6b). Ent- 
sprechend der negativen 
Korrelation liegen mit 
6 7% Wahrscheinlichkeit 
alle S~mlinge mit 12~ 
S~tire lind mehr tinter der 
3o-Punkt-Grenze. Derar- 
tige Formen k6nnen also 
bereits nach labortech- 
nischer Gesamts~tirebe- 
stimmting yon der wei- 
teren Prfifung atisgeschlos- 
sen werden; denn sie, liegen 
in ihrer Qualit~it nur ver- 
einzelt fiber den Stan- 
dardweinen. Im Jahre 

1948 liegt nSmlich yon 2i S~imlingen mit >12~ 
Gesamts~iure ntir ein Typ mit 13~ Gesamts/iure in 
der Qtialitiitsbeurteilting oberhalb der Punktgrenze 
30 (35 Punkte). 

I 4ot /,-~/ ~_:-o,~g 
I_d / 
I 21 ~ / , ' /  @:-,~o~ 
l ~'I i i ]  ] q~ :-~,57 

Abb. 6 b. 

Von den S~imlingen mit weniger als I2~ Gesamt- 
s~iure wtirden aber 17 (von 37) mit weniger als 30 
Punkten bewertet. Das heiBt also, dab in Jahren 
wie 1948, das sind mittlere tind geringe Jahrg~nge, 
alle Formen mit >12~ Gesamts~iure ohne Bedenken 
ohne Ztingenprobe ansgeschaltet werden k6nnen, wiih- 
rend solcHe mit 12~ und <12~ Gesamts~iure ohne 
kellertechnischen Atisbau und verg!eichender Ztingen- 
probe n i c h t in Bezug auf Qualit~it beurteilt werden 
k6nnen. Das demonstriert in der Korrelationstabelle 
insbesondere die S~ureklasse 9, in der fiinf Formen 
30 punkte erhielten, ein Typ wurde mit 4 ~ Ptinkten 
und Zwei Neuheiten wurden mit der h6chst zul~issigen 
Ptinktzahl 60 bewertet. Umgekehrt zeigen S~mlinge 
von gleicher Qtialitiit ganz verschiedene Gesamtsiiure- 
grade (s. Punktk!asse 40). 

Die Korrelafion lfiBt mit zunehmender Reife der 
Weine nach und ist in dem reifen Jahrgang 1947 bei 

Weinen derselben Kreuzungen wie 1948 nicht mehr 
n.achzuweisen. Der Korrelationsko~ffizient yon --o,36 
ist bei einem mittleren Fehler yon mf~ = o,18 nicht 
mehr gesichert. Atich die Stellung der Angleichnngs- 
geraden l~iBt eine Korrelation fragwfirdig erscheinen 
(Abb: 6a). 

Das Jahr 1947 war aber dadureh gekennzeichnet, 
dab alle Sorten und S~imlinge reif waren. Unreife 
Siiuren waren his znm erblich m6glichen Minimum 
abgebatit. Die Gesamtsiiure aber ist genotypiseh fest-. 
gelegt. Sie setzt sich aus den verschiedenen S~iuren 
des Weines bzw. des Mostes znsammen. Sofern aber 
dennoch die Gesaintsgnre atisschlaggebend die Quali- 
t~t beeinflugt, beruht diese Wirkung nicht so sehr anf 
der Qtiantitiit, als vielmehr auf der qualitativen Zu- 
sammensetzung der GesamtsSure. Die entsprechenden 
Untersuchungen darfiber sind bereits eingeleitet. Es 
verdient aber daranf hingewiesen zu werden, dab 
Weine bzw. Moste mit geringem Siitiregrad, etwa 
2--3~ in der PraMs wegen geringer Haltbarkeit 
tind geringer Eleganz nicht erwiinscht sind. 

d) D i e  Be  z i e h u n g e n  z w i s c h e n  Q u a l i -  
t ~ t  t i n d  d e m  V e r h ~ I t n i s  v o n  G e s a m t -  

z u c k e r g e h a l t  : G e s a m t s ~ u r e g r a d .  
Es ist nicht Aufgabe dieser Abhandlung in erster 

Li.nie eine Analyse der Qualitiitsmerkmale dmchzu- 
fiihren, sondern mel3bare Eigenschaften zti erfassen, 
die es atlf Grtind gewisser Beziehtingen gestatten, 
eine Voraussage fiber die zti erwartende Qualitiit des 
Weines einer Neuziichtting zu machen. InsBesondere 
ist es fiir den Zfichter wichtig, ohne mfihevolle und 
langwierige Untersuchungen schnell zu erfahren, ob 
eine Neuzfichtung besser ist als eine der alten Stan- 

dardsorten. Der Index Oe-Grad ~ Sre. spielt nun in der 

weinbatilichen Praxis wie bereits bekannt, eine ge- 
"wisse Rolle. Inwieweit er abet ffir die Zfichtung yon 
Bedeutting ist, soll folgende Darstellting zeigen. In 
dem reifen Jahr I947 betriigt die Korrelation 56%, 

= +o,56, (mf~ = o,o44), in dem weniger gfinstigen 
Jahr 1948 ist ~ = +o,83 (mix = o,o43); d. h., dab in 
mittleren und geringeren Jahren an Hand des Index 
Oechslegrade 
Gesamtsiitire eine Qtialit~itsbestimmting bei Neu- 

ztichten sicherer ist als in reifen Jahren. Ursache 
ffir diese Feststelhmg der Unterschiede ist offensicht- 
lich die Tatsache, dab in reifen Jahren atif Grund der 
Gesamts~itire eine Beurteilung der Weinqualitiit nicht 
ohne weiteres m6glich ist (s. S. 146 oben). 

In dem mittleren Jahr 1948 betragen die KorreZ 
lationsgrenzen r 1 = o,69 und r 2 = o,92. Der Regres- 
sionskoeffizient ~v ist 1,51, d. h,, dab mit einer Wahr- 
scheinlichkeit yon 83% (Schwankung zwischen 69% 
und 92%) bei einer Erh6hung .des Indexwertes um 
1,51 die Qualitiit um eine Punktklasse = 5 Punkte 
ill der Bewertung h6her liegen wird. 

Die Regressionslinien geben bekanntlich die Durch- 
schnittsklassenwerte der stibordinierten Vergleichs- 
eigensehaft a~lf die einzelnen Klassen des fibergeord- 
neten Merkmals wieder. Je nachdem, welches Merk- 
mal man als das subordinierte betrachtet, erhiilt man 
die Regressionslinien R~ oder R v. D i e  Berechnung 
der Ang!eichnngsgeraden liefert bei positiver Korre- 
lation in der Gr613e des spitzen Winkels ein sichtbares 
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MaB y o n  der Enge der Korrelation. (Bet negativer 
Korrelation wird der stnmpfe Winkel gemessen. Je 
gr6Ber dieser, lim so h6her ist die Korrelation. S. 
ABb. 7a, 7b u. 6a ~1. 6b). 

In Ab.b. 7 a sind die Regressionslinien mit den daz~l- 
gehfrigen Angleichungsgeraden fiber die Verh/iltnisse 
des Jahres J:947 aligegeben. Die Punkt-Strich-Linie 
gibt die Dlirchsctmittswerte der Indices in den ver- 
schiedenen Bewertlingsklassen an, d. h. yon den Ver- 
gleichskollektiven ist die Puliktbewertung das fiber- 
geordnete 1Kerkmal. Umgekehrt  gibt die gestrichelte 
Linie die Durchschnittswerte der Punkte  ffir die ein- 
zelnen Indicesklassen wieder. Die Angleichungsge- 
raden sind die zu den Regressionslinien geh6rigen 
Geraden. Da der Korrelationskegffizielit 1947 mit 
+ o , 5 6  kleiner ist als 1948 (~ = +o,83) ,  mliB er- 
wartungsgem/iB der Spitze Winkel, den die beiden 
Angleichm?gsgeraden miteinalider bilden, im Jahre 
i 9 4 7  gr6Ber sein als 1948. 

Der Vergleieh mi t  der graphischen Darstelhmg der 
Verh~ltnisse des Jal~res 1948 m6ge das Gesagte be- 
st~itigen. Dem h6heren Korrelationskc~ffizienten 

= +o,83 entspricht ein kleinerer Winkel der beiden 
Angleichungsgeraden (Abb. 7 a li. 7b). 

Wenn man nnnmehr vom Schnittplinkt der An- 
gleichungsgeraden die dazugeh6renden Koordinaten 
auf den Achsen des Korrela- 
tionschemas abliest, erl~ilt man 
mit geriligen Abweichnngen ftir 
i948: I n d e x =  9, Punkte  = 3o, 
ffir 1947: Index = 13, Plinkte 
= 3o. Die Berechmmg der 
partiellen Korrelation erfolgt 
wie vorher aligegeben. Z~lnichst 
stehen als Vergleichskollektive: 
1. Plinkte yon o--3o lind s/imt- 
Iiche vorhandenen tlidexwerte; 
2. Punkte  yon 3o--6o und s~imt- 
liche Indexwerte znr Betrach- 
tung. Im ersten Falle ist 
~t = +o , 64  (mf~ = o, o9), im 
zweiten Falle x~ = + o , f o  (mL.= 
= o,15); d h. dab zwischen In- 
dexwerten lind niederen Bewer- 
tungsklassen ebenso eine gewisse 
positive Korrelation besteht, wie zwisclaen Index- 
werten lind h6heren Bewerttmgsklasseli, dag also 
bis z~l einer Wahrscheinlic!~keit yon 5o- -64% alif 
Grund des Index auf die Qualit~itsklasse geschlossen 

werden kann, der ein Wein mit einem bestimmten 
Index zugeteilt werden wird. 

Eine andere Frage ist es abe l  oh sowohl bet Reben- 
sorten mit Mosten yon niedrigem Index als alich bet 

" ~oS 
8 ~ qa qq q~ q3 qr q5 qg qr qg q~o ~ 

3s~- - '~--~.~--~ I 

~sl- =:~,~ . \ \  ,, !-. 
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Abb. Ta. R~gressioasli;liea uad A~tgleichungsgeraden mit 
Regressiollskow und Korrelationskc~ffizientell der 
korrelativen Zusammenh~inge zwischen Zucker]S/iure-Ver- 
hiltnis und QualitAt in ein- und denselben Naehkommen- 
sehaftea im Jahre I947 und im Jahre I948 (Abb. 7b). 

solchen mit ~ohem hndex RfickscLltisse auf die Wein- 
qlialit/it get~itigt werden k6nnen. Zltf Berechnung der 
notwendigen Korrelation wird die Korrelationstabelle 
vertikal bet Indexwert 9 so geteilt, dab der Weft 9 

ouM~?d'4 3 ~ 5 G 7 8 9 70 11 12 13 I(I 15 IS 17 76 19 28 ~ Z2 dd Zr Z5 2G g 7  
~ ] S  t I 1 I 1 I 1 I I 1 I I l 1 1 1 I I d I I I I l I I 

s]-. , , , . . . \  19~,I$ 
,ol- 
qs } ~ , ,  

2~ 7 

�9 ~ua~= § u/,t, v ~ ~ .  ~ - ~ . ~  

5~ - ~ ~ _ ~ . ~ - ~ - < - ~  

Abb. 7 b. 

selbst noch in die linke Tabellent~ilft e zu liegen kommt. 
Aus der linken Tabellenhiilfte gewinnen wir die par- 
tielle Korrelation, die zwischen IIiedrigen Indexwerten 
lind Q~lalit~tssteigerung besteht, wii!~rend arts der 

~176 S 

5 
IO 

~5 
2 0  

25 
3o 

35 
4 ~ 
45 
50 
55 
6o 

~Siiure- Verhdltnis  und  QuMitdt .  z948.  leichskollektive: Zucker) Tabelle 8. Korrelalionstabelle.  Ver~ 

I Y. . . . . . . . . .  

4 1 )  i i i I r '1 . . . .  
I 



I5o  HANS BREIDER: Der Ziichter 

rechten H~ilfte der Tabelle die Beziehungen zwischen 
hohen Indexwerten und Qualit~itssteigerung errechllet 
werden k6nnen. Im ersten Falle ist x~ = +0,79 
(mf~=o ,o6 ) ,  im zweiten Falle xa = +0 ,4 3  (mf~r 
= o, I7), d .h .  ~x = +o,79 ist gesichert, xa = +o ,43  
aber nicht. Daraus mug welter gesehlossen werden, 
dab bis zum Indexwert 9 die Qualit~itsbeurteilung 
des zu erwartendell Weines eiller Nellztichtung mit 
79% Wahrscheinlichkeit festgelegt werden kalln, w~ih- 
rend Sortellweine mit Index > 9  llicht ohne weiteres 
nach dem Index bewertet  werden k6nllell, sondern 
einer fachm~innischen Zungenprobe zu nnterziehen ~ 
sind t. Es ist einleuchtend, dab auch Sortenweine mit 
beispielweise Index 7, 8 oder 9 einer h6heren Bolli- 
tierungsklasse angeh6ren k611nen. Da jedoch in der 
Rebenziichtullg llieht die Menge der Neuzucbten, 
solldern nut  deren wirtschaftliche Bedentting, wozti 
in erster Lillie die Qualit~it geh6rt, interessiert, kalln 
der Verhs t  der Sortell mit Index < 9  nlld Pullktzahl 
> 3 o  in Kauf  genommell werden, wenn es sich nm 
Sorteri handelt, die fiir dell praktischen Anbau ill 
Frage kommen k6nnten. 

F ik  reife Jahre, wie 1947, dfirfte der Indexwert 9 
z u  lliedrig liegen. Da einerseits zwar eine Korrelation 
(56%) bdsteht ~Ind anderseits Moste mit Indexwerten 
< 9  llur i n geringer Zahl auftreten, erscheint es meines 
Erachtens llotwendig, in reifen Jabren die Selektion 
auf Qualitiit llieht llach dem Index zll beurteilell, 
solldern s~imtliche Weine der Zungenprobe zu nnter- 
werfell. In reifen Jahrg~ingen k~ime somit dem Index: 

Oechslegrade, verm'atlich wegen der fehlellden Korre- 
Gesamts~iure 
lation yon Qualit~it : Gesamts~ure, keine praktische 
Bedeut~tllg far die Auslese zu. Lediglich die Hfhe  der 
Oe-Grade vermag selbst ill reifen Jalaren Anhalts- 
punkte bei der Answahl zu liefern. 

VI. Diskussion und Schlul~folgerungen. 
Ill den voraufgegallgellen .Darlegungen wurden die 

beiden Merkmalskomplexe : Gesamtzuckergehalt in 
Oe-Gradell nnd Gesamts~inregrad sowie deren Ver- 
hiiltllis zueillallder auf ihr kretizungsanalytisc!ms Ver- 
halteI1 hill untersncht: Dabei konllt6 festgestellt 
werden, dab sich im reifell Jahr  1947 F l- ~lnd F2R- 
Generationell in den genanllten Merkmalen llieht we- 
sentlich volleinander unterschieden. Soweit Ullter- 
schiede festzustellen sind, betreffen sie einzelne Kom- 
binationstypen, deren Zaht llaturgem~iB ill der F~R 
R i e s l i n g  • I ~ i i l l e r - T h u r g a ~  ~nd der 
TripIobastardgeneration G e w ii r z t r a in i II e r 
M f i l l e r - T h u r g a u  grfBer ist als in der F 1- 
Nachkommenschaft.  Im Vergleich mit dell Ausgangs- 
formen ergibt sieh, dab der errechnete Mittelwert fiir 
den Gesamtzuckerwert ill der N~ihe der Oe-Grade der 
Moste der Eltern llnd GroBeltern liegt. Im Jahre 1948 
aber verhalten sich dieselben Krenznngsgruppen ill- 
sofern ganz verschieden, Ms bei gleichsinlligem Verlanf 
der Kurven der Jahre 1947 nlld 1948 die F,-Gelle- 
rationen im lV[-Wert tiefer liegen als die F~- und 
Triplobastard-Nachkommenschaftell. Nit  geringen 
Abweichungen, die znfallsm~Bigen Charakter tragell, 
grit das Gleiche, bzw. das Umgekebtte ffir den Gesamt- 

x Dieses le• Ergebnis stimmt mit den Erfahrungen 
der Praxis iiberein, dab 3/[oste mit einem sehr hohen 
Indexwert (bestimmt dutch niedrigen Sgurewert) ebenso 
unerwfinscht sind, wie saure Moste. 

s~iuregrad. Im Jahre 1947 fallen die Variationskurvell 
aller Kreuz~mlgsgruppell in ihrell Maximalpunkten zlI- 
sammen und kommell mit ihrem M-Wert in die N~ihe 
der S~hlregrade der Ausgangssorten zu liegell. Wenn 
auch die Streuungswerte llahezu gleich sind, so belehrt 
das Kurvenbild docla darfiber, dab die Variabilitgt 
sich bei dell Kllrvell der F 1 auf die Seite Init hfheren 
S~iuregraden, die der F2R ulld Triplobastardgelleration 
sich aber fiber die Seite mit lliedrigen S/iuregradell 
st~irker ausweitet. 

DaB diese gerillge Unterscheidung aber yon wesellt- 
licher Bedeutung ist, beweist das Verhalten derselben 
S~imlingsgruppen im Jahre 1948, das als mittleres, 
bzw. geringeres Jahr  gekellnzeichllet war. W~ihrend 
die F1-Gellerationen sich allgemein bezfiglich der 
Sc'hwankullg ihres Mittelwertes wie die Elterllformen 
verhalten, lassell die beiden fibrigell Krenzungs- 
gruppen eillen durchaus selbstiindigeI1 Charakter er- 
kennen. Im Gesamtzuckergehalt erfahrell sie infolge 
der Verschiedenartigkeit der beiden Jahre eine leichte 
Senkung, die erwartullgsgem~B mit eiller Erh6hllng 
der Stremmlg verbunden ist. Hinsichtlich des Gesamt- 
sRuregrades ist ent sprechend dem VerhaIt en des R i e s- 
l i n g - E l t e r s  in der F~R R i e s l i n g  •  
T h u r g a u der S~iuregrad-Mittelwert erh6ht, w~ih- 
rend die Kreuznngsgruppe G e w ii r z t r a in i n e r 
• 3/f fi 11 e r - T  h u r g a u sich in diesem Merkmal 

wie 1947 verhglt. 
Die verschiedellen Krenzungsgruppen zeigen also 

in zwei aufeinanderfolgenden, aber extrem verschie- 
denen Jahrg~ngen ein gallz tinterschiedliclaes Ver- 
halten, das im Jahre 1947 nur angedeutet ist, im 
Jahre 1948 aber Mar zu Tage tr i t t .  Es wurde bereits 
wiederholt darallf hillgeweisen, dab die Ausgangs- 
formen sich bezfiglich Reifezeit nnterschiedlich ve r -  
halten. W~ihrelld I947 alle Sortell and S~imlinge die 
M6glichkeit hat ten auszureifen, bestalld diese 1948 
illfolge friiher Herbstfrostperiode ffir S y 1 v a II e r 
und R i e s 1 i n g nicbt rnehr. Da aber im Jahre I947 
alIe Standardsortell mit ihren Oe-Graden and Gesamt- 
s/iurewerten bei vollstfilldiger Reife llahe beieillallder 
liegell, war die Ahlllichkeit der M-Werte aller Krell- 
zungsgrnppeI1 tainsichtlJc!l der genallnten Eigell- 
sehaften zu erwarten. Die hfheren Streunllgswerte 
in den Rfickkreuzungsgenerationell einerseits, die 
leichte Verschiebnng des K urvenbildes nach der einen 
oder allderen SeRe anderseits machell aber bereits 
auf Kombinationstypen aufmerksam, die auBerhalb 
der Variatiollsbreite der F1-Nacbkommenschaften 
1leben. 

Die Ergebnisse des Jahres 1947 sind im Vergleich 
mit dellell des Jahres 1948 roll  besonderer Bede~tnng, 
Sie gebell tins AufschluB fiber den Erbgallg der beiden 
Merkmalskomplexe : Gesamtznckergelnalt llnd Gesamt- 
sgnregrad. In dem nllgfillstigell Jahr  1948 liegen die 
Dinge komplizierter. W/ihrelld 1947 der Nittelwert 
nlld der Verlauf der Variatiollsknrven dutch solche 
Illdividnen bestimmt wurden, die genotypisch be- 
dingte Merkmale in ihrer vollst~ndigen Realisation 
zeigen, demonstriert der Verlanf der Variationskurven 
derselben Kreuzullgsgelleratiollen im Ja!~re 1948 den 
Erbgang des Gesamtsiinregrades ulld des Gesamt- 
zuckergehaltes in Abh~ngigkeit yon dem Reifegrad. 
Im Jabre 1948 sind viele S~imlinge, in der F 1 mehr 
als in den anderll Kre~znngell, wie die Standardsorten 
R i e s l i l l g  ulld S y l v a n e r  nicht ausgereift. 
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Sie entwickelten daher weder einen Zuckergehalt  noch 
eine Gesamtsiiure, wie sie bei erlangter Reife auf 
Grund ihrer erblichen Veranlagung typisch gewesen 
w~iren. Ein S~imling der R i e s 1 i II g X S y I v a n e r 
F 1 z .B .  ha t te  im Jahre  I947 ----io9 ~ Oe und II~ 
S~ure. Im  Jahre 1948 zeigte derselbe S~imling 4o ~ Oe 
bei z6~ Gesamts~ure. Es soll also darauI  hinge- 
wiesen werden, dab das llnterschiedliche Verhaltell 
der Variationskurven im Jahre 1948 llicht das erblich 
verschiedene Leistungsverm6gen in Bezug auf Zucker- 
entwieklung ~nd S~iureabbau zeigt, sondern in erster 
Linie den illdividuell unterschiedlichen Reifegrad der 
Kreuzungsnachkommenschaf ten in Beziehllng zu ihren 
El ternformen demonstr iert .  

Von diesem Gesichtspunkt  aus weise ich aaf  das 
hin, was im Kapi te l  ,,Aufspalt~lllgsergebnisse" fiber 
die Standardsor ten  M ii 11 e r - T h u r g a ll und G e - 
w f t r  z t r a m i n e r gesagt wurde. Beide Sorten sind 
frtiher reif als S y l v a n e r  und R i e s l i n g .  Ill- 
folgedessen erfahren beide Sorten auch nicht die Sen- 
kung im Gesamtzuckergehalt  and  die Erh fhnng  ihrer 
Oesamts~ure yon I947 auf I948. Alle Kreuzllngsnach- 
kommenschaf ten  reagieren in mehr oder weniger aus- 
gepfiigter Weise wie die El ternformen.  Am detltlich- 
sten pr~igt sich diese Reakt ion in den Kreuzangen 
aus, die die M ii 11 e r - T h u r g a ll -Rebe als einen 
El ter  haben. Aus dem Verlauf der F1-Kllrvell des 
Jahres  1948 ist tmschwer zu schlieBen, dab die sp~t- 
reifen Ausgangsformen S y l v a n e r  und R i e s -  
1 i n g iiber Friihreife-Gene verfiigen miissen, die in 
gegenseitiger Kombinat ion  oder mit  G e w ii r z t r a - 
m i n e r frfiher reifende S~imlinge ergeben. Es geht 
aber auch weiter daraus hervor, dab der Prozentsatz 
an friiher reifenden Nachkommen in d e r  F~ verhiilt- 
nism~igig gering ist, so dab allein aus diesem Ornnde, 
ganz abgesehen voI1 fehlenden, qltalit~tsbildenden 
Merkmalen, aus der ersten Generation keine wirt- 
schaftlich bede~tsamen Neuheiten t rotz  Heter0zy- 
gotie der El ternformen ztl erwarten sind. Gallz allders 
aber verh~ilt es sich, wenn friiher reifende F~-S~imlinge 
zu weiteren'planmiiBigell Krealztmgen ~md Rfickkretl- 
zungen Verwendung finden. Diese Aussage tr iff t  n~cht 
ftir alle F~-S~imlinge zu. Wit  kennen bis jetzt  mlr  die 
Rebsorte  i V f i i l l e r - T h ~ l r g a u .  Sowohl ill der 
Rfickkreuzllng mit  ihrer Maxttersorte R i  es l i  n g ,  
als anch in Kreuzung mit  dem G e w ii r z t r a m i n e r 
bringt diese Sorte einen hohen Prozentsatz yon Nach- 
kommen hervor, die selbst in mit t leren and  geringen 
Jahrg~ngell Reife und zngleich Qualit~it garantieren. 
Alle bedeutsamen Elites~imlinge unserer Anstalt  haben 
als einen Elter  M i i l l e r - T h u r g a u ,  sei es 
dab es sich um Riickkreuzungen mit  R i e s I i n gode r  
S y l v a n e r  handelt  - -  yon letzteren wurde in 
dieser Schrift noch nicht gesprochen -=- sei es, dab es 
Nachkommen aus der Krenz~mg G e w ii r z t r a - 
m i n e r  X M f i l l e r - T h a r ' g a u  sind. Aasd iesem 
Verhalten der Rebensorte lVi fi 11 e r - T h u r g a tl 
haben wir den Schlug gezogen, dab die Friihreife- 
Gene des M ii 11 e r - T h ~l r g a ll in Kombinat ion  
mit  komplement~iren Genen seiner El ternsorten 
wie des G e w i i r z t r a m i n e r s  im Sillne einer 
addit iven oder kumulat iven Polymerie ffir die Re- 
alisation yon Friihreife alld Qualit~t verantwor t -  
lich sind. 

Ffir das Verh~iltnis yon Oechslegraden und Gesamt- 
s~lregraden konllte zwar nicht immer  ein gesicherter 

Mittelwert errechnet und ebensowenig eine binominale 
Verteilungskurye konstruiert  werdell. Um die Sach: 
lage niiher za  kl{iren, wurde die Korrelation zwischen 
beiden Merkmalen untersucht.  Das Fehlen jeglicher 
Korrelat ion im Jahre  I947 sowohl im Ganzen wie in 
den einzelnen Kreuzungsgruppell beweist eindelltig, 
dab Gesamtzuckergehalt  nnd Gesamts/iuregrad in 
reifen Jahren genet,iseh nnd physiologisch unab- 
h~ingige ~e rkmale  sin& In dem unreifen Jahr  I948 
besteht,  allgemein gesehen, eine positive 56%ige Kor- 
relation. Nach Vergleieh der einzelllen Kreazlings- 
grllppen aber stellt sich heraus, dab Zusammenhiinge 
nur in den Kreuzungsgenerationen errechnet wurden, 
die dell G e w ii r z t r a m i n e r als einen Elter  haben, 
in allen anderen Iehlen sie. Daraus kann geschlossen 
werden, dab eine Korrelation nnr bei noch nicht 
ausgereiften S~imlingen in Kreuzungen mit  G e w ii r z- 
t r a m i n e r besteht.  Es w~re za  erwarten gewesen, 
dab sieh I948 ein ~hnliches Ergebnis a~tch aus den 
anderell Krenzullgsgruppen ergeben h~itte. Wenn man 
die emlpirisch gewonnenen Ergebnisse des Weinbaues 
beriicksichtigt, k6nnte aach fiir die Kreuznngen 
R i e s l i n g  X S y l v a n e r ,  bzw. R i e s l i n g  • 
lVI ii i 1 e r - T h u r g a u eine Korre la t ion .  allge- 
nommen werden, dann aber nnr in einer bes t immten  

Reifnngsphase ,  die in unseren Untersachangen nicht 
erkannt  wurde. Alls allen Ergebnissen und ~ber -  
legungen geht wiedemm hervor, dab es sich nicht um 
ein gelletisches Ph~nomen handelt,  sollderll vielmehr 
nm eine entwicklungsphysiologische Erscheinnng, 
deren K1/irang in weiteren Untersuchnngen herbei- 
gefiihrt werden toni3. Das Problem der Qualit~ts- 
zfichtnng bei Reben sieht sich also in ganzheitlicher 
Sehau anders an, als es dies bei oberfl~chlicher Be- 
t rachtnng der ~mendelanalytischen Ergebnisse tn t .  
Ohne diese w~re eine erfolgreiche Synthese aber nicht 
m6glich. 

Da die heiden Merkmalskomplexe polyfaktorietl  
vererbt  werden nnd weder eine genetische noch eine 
physiologische Korrelation zwischen ihnen in reifen 
Jahrell  besteht,  ist es, wie aus den Ergebnissen des 
Jahres i947 hervorgeht, ohne weiteres m6glich, Sor- 
ten zu ziichten, die t rotz  hohert Zuckergehaltes selbst 
in reifen Jahren eine befriedigende Gesamts~iure be- 
sitzen. Damit  abet ist noch keineswegs das Problem 
der Ziichtnng nener Qualit~tssorten fiir das deatsche 
Weinbangebiet gel6st. Denn es kommt  nicht nnr atit 
eine giinstige Kombillation yon einander entspre- 
chenden Oechsle- and S~nregradell an, sondern be- 
sonders daraaf, dab die zn ziichtende Qrtalit~tssorte 
anch jedes Jahr  reiI wird. Um aber fiir die Zfichtung 
Iriiher reifende Qualifiitssorten zn schaffen and  aus- 
zulesen, sind nieht reife Jahre wie I947 geeignet, 
s0ndern mitt lere nnd geringe Jahrg/mge, wie ein der- 
artiges i948 ffir unsere Untersnch~ngen vorhanden 
war oder nngiillstige Lagen. In solchen Jahren und 
Lagen zeigt es sich aueh, welche Kreuzungspartner  
die besten Ergebnisse z~ liefern verm6gen, und dab 
es nieht auf die Herstellung beliebiger Krellzllngs- 
nachkommenschaften ankommt,  sondern auI die plan- 
m~iBige Bereitstellung des Materials, woffir die ent- 
sprechenden Kreuzungspartner  erkann~ nnd verwertet  
seill miissen. 

Diese Feststellung wird noch dnrch die Unters~a- 
chnngsbefunde iiber Korrelationen zwischen den Ver- 
gleichskollektiven Qnalit~it : Oechslegraden, Qualit~it 
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Oe-Grad 
�9 Gesamtsguregrad und Qualit~it : Index .o/00 Sre-----~ 

erMrtet. 
Zwisehen Qualit~t und Gesamtzuckergehalt (aus- 

gedriickt in Oe;Graden) besteht im reifen Jahr 1947 
mit n = 24 ebenso wie im ~nreifen Jahre ~948 mit 
n = 64 eine positive Korrelation mit 8O~o im Durch- 
schnitt. Das besagt, dab mit steigendem Zuckergehalt 
die Qualitgt zunimmt. ,, Qualitfit" ist dabei ein dureh- 
aus subjektives Urteil der weingeniegenden nnd wein- 
beurteilenden Menschen, das aber insofern weitgehend 
objektiv erfaBt wurde, als die Qualit~itsbeurteihmg 
naeh Punkten aus dem Urteil mehrerer Fachleute 
gewonnen wurde. Die Korrelation besteht nun vor 
allem, wenn es sich um niedere Qualit~iten nnd ge- 
ringere Oe-Grade handelt : sie ist fraglieh, Wenn Weine 
mit hohen Mostgewichten zur Verffigung stehen, die 
dabei auch eine iiber den Standardsorten liegende 
Qualitiitsbeurteilung erfahren haben. In allen diesen 
F/illen beeinfluBt offensichtlich nicht Inehr in erster 
Linie die tt6he des Gesamtzuekergehaltes die Quali- 
t~it des Weines, sondern andere spezifisch qualit~its- 
bestimmende Faktoren. 

Inter~ssallt ist die Erkenntnis aus den biometrischen 
Untersuchungen fiber das Verhiiltnis von Qtmlit~t und 
Gesamts~uregrad. W~ihrend in reifen Jahren zwischen 
Gesamts~iuregrad und Qualit~it keine Korrelation mit 
Sicherheit nachweisbar ist, konnte eine negative yon 

= o,79 ffir das Jahr I948 errechnet werden. Diese 
besteht abet auch mtr dann, solange der S~iuregrad als 
qualitiitsmindernd empfunden wird. ])as ist solange 
der Fall, als es sich um noeh nieht reife Beeren und 
demzufolge um noch unreife Sguren gandeR. Zwi- 
schen hoher Qualit~it und Gesamts~uregrad reifer 
Weine besteht keine Korrelation mehr. Das heil3t, 
dab bei reifen, qualitativ hochwertigen Weinell nicht 
die Gesamts~iure einen wesentlichen EinfluB auf die 
Qualit~ttsbeurteilung hat; sondern vermutlich eher das 
gegenseitige VerMltnis der versehiedenen S~iurearten, 

Zu ~ihnlichen SchluBfolgerungen kommt man auch 
nach der Bereehnullg des Korrelationsko~ffizienten, 
der die Beziehungen zwischen Qualit~it und dem Ver- 

Oe-Grad 
h~iltnis von ~ - -  charakterisiert. In dem reifen 

~ 0 Sre. 
Jahr (1947) wurde ein Korrelationsko@ffizient mit 
+o,56 (mf~ '--o,I3), 1948 ein solcher mit +o,83 
(mf~=o,o45) gewonnen. Deutet dieses Ergebnis 
schon darauf lain, dab bei reifen Weinen das Verhiiltnis 

Oe-Grad 
yon - -  des Mostes eine geringere Rolle spielt 

~ o Sre. 
als bei unreifen Mosten, abet immerhin IlOCla von einer 
gewissen Bedeutung ist, so zeigt die Erfassung der par- 
tiellen Korrelation u2 = + 0,50 (mf~, : o,15) zwischen 
holler QuaHt~it und Indexwerten im Jahre 1948, 
dab nicht mehr mit Sicherheit mit steigendem Index 
eine Steigerung der Qualit~itsbenrteilung vorausgesagt 
werden kann, ganz abgesehen davon, dab Weine mit 
zuhohem Indexwert des Mostes aus bereits erw~hnten 
Griinden nicht ansprechen. 

Da nun unter Berficksichtigung der korrelativeI1 
Zusammenhgnge zwischen den erwfihnten Vergleichs- 
kollektiven bei Weinen mit laoher Punktbewertung 
(iiber 3o Punkte) des Jahres 1948 ganz ~ihnliche Er- 
gebnisse erzielt wurden, wie sie im reifen Jahr 1947 
bei Berttcksichtigung aller S~mlinge gefunden wurden, 

halten wir den SchluB ftir berechtigt, dal3 alle i948er 
Weine mit mehr als 3o Punkten in der Bewertung den 
Charakter yon reifen Weinen tragen. Inwieweit aber 
auc!~ unter den Weinen mit welliger als 3o Punktell 
reife Sorten vertreten sind, entzieht sich unserer 
Kenlltnis. Das ist abet auch yon nebens~ehlieher 
Bedelltung, well Soften mit weniger als 3o Pnnkten 
(H6chstgrenze der Be~rteil~ng yon Standardsorten) 
sowieso yon der Vermehmng ausgesehlossen werden. 
Ffir die zfichterische Auslese ergeben sicla aber aus 
den berechneten Gesamtkorrelationen und partiellen 
Korrelationen nach der oben ausgefflhrten ~berlegung 
wertvolle Hinweise. Wenn man n~imlich vom Klassen- 
weft = 3o Punkte die Senkrecgte a~f die X-Achse 
des Korrelationssystems errichtet; schneidet diese die 
beiden Angleichungsgeraden der Regressionslinien in 
der H6he ihres Schnittpunktes. Wird mmmehr yon 
diesem gemeinsamen Schnittpunkt der Angleicgungs- 
geraden die Senkrecgte auf die Y-Achse gefiillt, erhglt 
man einen annehmbaren Wert, unterhalb dessen man 
bei positiver; oberhalb dessen man bei negativer Korre- 
lation alle S~imlinge ohne langwierige und zeitraubende 
kellertecgnische Beurteilung und Znngenprobe be- 
denkenlos ausschalten kann. 

Diese lal3nahme ist nicht m6giich in reifen Jahren, 
sondern nur in unreifen, bzw. mittleren his geringeren 
Jahren anwendbar. Da wit abet in der Mehrzahl der 
F~i!le, namentlich in den Gebieten des Kbnsumwein- 
banes mit geringeren Jahren zu rechnen haben, be- 
delltet die Erkenntnis eine wesentliche Erleiehterung 
in der zttchterischen AusIese, die zugIeich die Ver- 
arbeitung eines umfangreicheren Materials und Ver- 
ktirzung eines zeitbeanspmchendeI1 Priifnngsverfah- 
rens erm6gIicht. 

Es braucht nicht besonders betont zu werden, dab 
mit der FeststelNng der vorgenannten korrelativen 
Beziehungen Gesamtsiinregrad, Gesamtzuckergehalt 
oder ihr gegenseitiges quantitatives ~erh~ltnis nun- 
mehr als die Qualitiitsfaktoren schlechthin zu be- 
trachten sind. Sie k6nnen es abet bis zu einem ge- 
wissen Grad@ sein, wenn sie, wie in unreifen Jahren 
die anderen Qualit~itsmerkmale weitgehend tiber- 
decken. 

AbschlieBend m6ge darauf hingewiesen werden, dab 
die erzielten Ergebnisse in iJarer praktischen Aus- 
wirlrung zun~ichst nur in der Landesanstalt Iiir Reben- 
ztichtung Alzey oder in solchen Znehtanstalten roll 
ausgewertet werden k6nnen, die fiber eine iihnliche 
ungiinstige Lage verffigen. Ffir alle anderen Ziich- 
tungsinstitllte sind zullgchst entsprechende nnd er- 
ggnzende Untersuchnngen anzustellen. Diese vor- 
l~iufige Einschriinkung bringt die Eigenart der Rebe 
mit sich. Auf jeden Fall sind eine Weinbaulich un- 
giinstige Lage und mittlere oder gar geringe Jahre 
dem Ziichter wertvollere Helfer als reife Jahrg~inge. 

VII. Zusammenfassung.  
I. Ein Ziel der Qualit~ttszfichtung bei Weinreben 

fiir Gebiete des Konsumweines ist eine frfiher reifende, 
ertragstreue Rebsorte, die in der Qualit~it und Ertrags- 
menge mindestens die derzeitig verbreitetste Stan- 
dardrebsorte eines Konsum-Weinbaugebietes fiber- 
trifft. 

2. Die Methode der Qualit~itspriifung bei Rebs~im- 
lingen wird demonstriert. 
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3. Der Erbgang der Merkmalskomplexe: Gesamt- 
zuckergehalt, Gesamts~iuregrad sowie ihr gegenseitiges 
Verh~iltnis zueinander wird untersucht und dabei fest- 
gestellt, dab 

a) sie d~arch viele Gene im Sinne einer additiven 
oder kumutativen Polymerie bedingt werden. 

b) die Gene ffir Gesamtzuckergehalt und Gesamt- 
s~illregrad unabh/ingig voneinander vererbt werden. 

c) eine physiologische K0rrelation zwischen Oe- 
Graden ~md Gesamts~iure in reifen Jahren nicht be- 
steht, in unreifen Jahren aber h6chstens w~ihrend 
einer best immten Reifungsphase besteht oder nur in 
bes t immten  Kreuzllngsgruppen wiihrend der Eeife 
nachweisbar ist. 

4. Zwischen GesamtzuckergehMt und Qualit~t be- 
steht allgemein eine enge Korrelation yon 8o~ 

5. Diese ist mit Sicherheit nicht mehr nachweisbar, 
wenn hohe Qualit~it lind hohe Oe-Grade miteinander 
verglichen werden. 

6. Zwisc!aen Gesamts~iuregrad und Qualit~it be- 
stehen in reifen Jahrg~ngen keine ko~relativen Be- 
zielmngen. 

7. Eine negative Norrelation yon ~ = --o,78 wnrde 
ftir das unreife Jahr  i948 errechnet. 

8. Sie besteht aber nicht mehr bei hochbewerteten 
reifen Weinen eines ungfinstigen Jahres. 

9. Zwischen Qualit~it und dem Verh~ltnis yon 
Oe-Graden : Gesamts/iure ist die Korrelation in reifen 
Jahren geringer (56%) als in unreifen Jahren (83%). 

IO. Sie ist nicht mehr mit Sieherheit zwischen 
Weinen ~on hoher Qualit~it trod niedr~gen Index- 
werten nachzuweisen. 

I I .  A~lf Gr~ind yon Berechn~ingen der Korrelations- 
koeffizienten der drei vorhergenannten Vergleichs- 
kollektive, sowie der partiellen Korrelationen im Ver- 
gleicla mit den errechneten Regressionslinien nnd 
Angteic!mngsgeraden wird eine Vereinfachulag der 
Selektionsmethode auf Qualit~it in minder reifen 
Jahren erreicht. 

12. In reifen Jalaren aber mfissen s~mtliche zar 
Prfifung anstehenden S~imlinge einer kellertech- 
nischen Behandlung lind der Zungenprobe unterzogen 
werden. 

Allen Winzern, die reich bei der DurchNhrung 
dieser Arbeit dnrch Teilnal~me an den nicht immer 
angenehmen Siimlingsweinproben in besonderer Weise 
unterstfitzt haben, m6chte ich an dieser Stelle meinen 
Dank Sagen. 
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Zur Frage der Blattmodifikationen beim Apfel. 
Yon E. KEMMER. 

Mit 8 Textabbildungen. 

Im Jahre 1947 wurde im Heft  lO/12 dieser Zeit- 
schrift fiber B1attm0difikationen beim Apfel berichtet. 
An Hand mehrerer Beispiele wurde dargelegt, dab 
durch ~iuBere Einfliisse sowohl positive Wandlungen 
bei S~imlingen im Prim~irstadium als auch negative 
bei Edelsorten veranlal?t werden k6nnen. Von 
wesentlicher Bedeutung war dabei die Feststellung, 
dab Nachzuchten von S~mlingen im Prim~trstadium, 
die im Laufe des 2. Lebensjahres mit t t i lfe der 
Okulation auf Paradiesunteflage gewonnen worden 
waren, bereits ,,edle" Bl~itter entwickelten, als die 
eigentlichen S~tmlinge noch bei ihrem ,,wilden" ]31att- 
charakter verharrten.  AuBerdem haben viele dieser 
Nachzuchten frfiher Bltihreife erreicht als die dazu- 
geh6rigen S~imlinge. rm Hinblick auf diese Tatsachen 
wurde die Behauptung PASSECKERS, dab sich bei 
Apfeln das Prim~irstadium auf vegetat ivem Weg 
l~tngere Zeit als , , Jugendform" fixieren lasse, ab- 
gelehnt. Auch seine Behauptung 1, dab ,,der ganze 
Baum, der aus der Veredlung hervorgeht, fiber der 
Veredlungsstelle nur Altersformsprosse hervorbringt",  
wurde in Frage gestellt. 

In  seiner Erwiderung (Heft Io, 1949) schreibt nun 
PASSECK~R, es sei angebracht, ,,irrtfimliche Aus- 

1 Zbl. ges. Forst- u. Holzwirtsch. 70. Jhrg. Heft 3/4. 

legungen von Versuchsergebnissen zu beseitigen". 
Er  tu t  dies auf recht einfache Weise, indem er z. ]3. 
die zur Okulation benutzten Knospen yon S~imlingen 
im 2. Lebensjahr als ,,Edelreiser von Trieben, die der 
Altersphase angen~thert waren", hinstellt und die 
Tatsache, dab die eigentlichen S~tmlinge im Prim~tr- 
stadium verharrten, kurzerhand fibergeht. Auch be- 
zfiglich der anderen Feststellung, dab eine Edelsorte 
nach scharfer Kronenverjfingung Triebe mit ,,wilden" 
Bl~tttern helvorbrachte, wird allzu bequem berichtigt. 
PASSECKER fibergeht seineu oben erw~thnten Stand- 
punkt  und spricht yon einer ,,selbstverst~ndlichen 
Ann~herung all die Jugendform". Es wfirde zu weit 
ftihren, auf andere derartige Einzelheiten einzugehen. 
Nur nebenbei sei noch bemerkt,  dab die Behallptung, 
DIELS habe slch ,,fiberhaupt n icht"  mit Geh6hen be- 
fal3t, den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Es 
w~ire zweckm~Biger, s ta t t  durch fimderung der An- 
sichten eder dutch Unterstellungen, den Dingen dutch 
neue Tatsachen nfiherzukommen. Darauf verzichtet 
aber PASSECKER bis auf den ttinweis anf die Arbeit 
yon 15"RITZSCHE 2. In  dieser Arbeit wird zwar die 
Beschleunigung der AltersentwicMung mit Hilfe der 
Veredlung oder anderer MaBnahmen als nnm6gliCh 
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