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O b e r  d e n  U r s p r u n g  u n d  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  R e b e n .  

Von Gttslaf de Latlin. 
Uber die Herkunft  und die phylogenetische Abb. I soll das Gesamtvorkommen der Gat- 

Vergangenheit der Reben ist zur Zeit, sowohl tung veranschaulichen. 
was unsere Kulturrebe Vitis vini/era sativa als Aus dieser allgemeinen Verbreitung der Gat- 
auch deren wildwachsende Verwandte in Europa, tung Vitis lfiBt sich nun allerdings kaum etwas 
Asien und Amerika anbetriEt, erst wenig Ge- entnehmen, das geeignet w~ire, AufschluB fiber 

Abb. I. Die Verbreitung der Gattung Vitis. 

sichertes bekannt geworden. Vor alle m fiber die 
Abstammung der Vitis ssp. sativa ist man noch 
sehr im unklaren, und die Anschamingen der 
versehiedenen Forscher, die sich mit di6"s~r Frage 
befaBten, sind z. T. noch recht widersprechend. 
Ebenso kann fiber die wilden Arten der Gattung 
Vitis zun~ichst nicht mehr gesagt werden, als dab 
es sich um ein Genus mit ausgesprochen holark- 
tischer Verbreitung handelt, dessert Vertreter im 
wesentlichen auf die subtropischen und w/ir- 
meren gem/iBigten Gebiete dieser Region be- 
schr/inkt sind; nur wenige Arten sind nach dem 
Sfiden bis in rein tropische Gebiete vorge- 
Stol3en. Uber das Zustandekommen dieser 
Verbreitung und :tiber intraspezifische Be- 
ziehungen phylogenetischer Natur ist aber ffir 
die Wildreben bisher kaum etwas ver6ffentlicht 
worden. 

Der Ziichter, I L  Jahrg. 

das phylogenetische Schicksal der Reben zu 
geben und uns damit dem Problem der Art- und 
Rassenbildung in dieser Gruppe n~iherzubringen. 
Dieses Bild/indert  sich aber sofort grundlegend, 
wenn man nicht mehr die Gattung Vitis als 
Ganzes betrachtet, sondern die n/ichstunteren 
systematischen Kategorien, in die dieses arten- 
reiche Genus zerfXl[t, ffir sich gesondert be- 
trachtet und ihre geographische Verbreitung 
zu Rate zieht. Es muB daher zuvor k u r z  auI 
diese kleineren systematischen Einheiten ein- 
gegangen werden. 

Die Systematik der Reben, die Ampelographie, 
hat bei der Unterteilung des vorhandenen Mate- 
rials in Arten und in Rassen vielfacb groBe 
Schwierigkeiten zu fiberwinden, die in der aul3er- 
ordentlichen Variabilit~t fast aller Spezies und 
ill der leiehten, oft genug spontan erfolgenden 
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Bas t a rd i e rung  derse lben begrf indet  liegen. Die 
grol3e Zahl  der  yon jeder  besser  b e k a n n t e n  A r t  
vor l iegenden S y n o n y m e  veranschau l ich t  diese 
Schwier igkei ten  ebensogut ,  wie die Tatsache ,  
dab  auch j e t z t  noch eine ganze Reihe yon  
, ,Ar ten"  vorl iegen,  yon denen be im bes t enWi l l en  
n ich t  gesagt  werden kann,  ob sie nun  wirkl ich  

7- 
gute  Ar ten ,  ex t reme  Var i an t en  oder  Spon tan -  8. 
b a s t a r d e  sind. Ebenso  bes tehen  auch j e t z t  noch 9. 
hier  und da  Meinungsverschiedenhei ten  fiber die 
E i no rdnung  der  einen oder  anderen  Ar t .  In-  io. 
dessert berf ihren alle diese Schwier igkei ten  in der  
Taxonomie ,  die j a schliel31ich die Vorausse tzung ~ i. 
fiir alle wei teren pf ianzengeograpbischen  17ber- ~2. 
legungen l iefert ,  unsere Frages te l lung  n ich t  so 
sehr, da  vor  a l lem yon  neueren  Au to ren  eine ~3. 
Reihe yon in sich rech t  homogenen  Ar t eng ruppen  14. 
oder  Sekt ionen  geschaffen wurden,  deren Ver- 
b re i tung  gute  A n h a l t s p u n k t e  fiir phy logene t i -  

I 5 .  sche Be t r ach tungen  liefert .  I m  Folgenden  sind i6. 
im Wesent l i chen  die E in te i lungen  yon VIALA 
und CAVAZZA berf icksicht ig t .  I7. 

Die G a t t u n g  Vitis  l~13t sich zun/ichst  in zwei i8. 
U n t e r g a t t u n g e n  auftei len,  deren  eine, Musca- I9. 20.  
dinia,  sehr  a r t e n a r m  ist  und sich in ihrer  Ver- 
b re i tung  auf die Kf is tengebie te  des Golfs yon 2i. 
Mexiko beschr~nk t ;  die andere ,  Euvi t i s ,  die die 22. 
H a u p t m e n g e  der  verb le ibenden  Ar t en  in sich 

23.  
birgt ,  i s t  auch  diejenige,  die - -  vor  a l lem vom 
zfichterischen S t a n d p u n k t  aus gesehen - -  yon  24. 
besonderem In teresse  ist, da  zu ihr,  neben  un- 25. 
serer Kul tu r rebe ,  auch alle anderen  Ar t en  ge- 
h6ren,  die - -  sei es zur  E r l angung  yon Di rek t -  26. 
trfigern, sei es als Unte r l agen  - -  wir tschaf t l iche  27. 

28 .  
Bedeu tung  er langten.  Diese T rennung  in Unter -  
ga t tungen  ist  i ibr igens auf  auch cyto logischem 
Wege nachweisbar ,  da  die Muscad in ia -Ar ten  29. 
n = 2o, diejenigen der  Euv i t i s  aber  durchweg 

3 0 .  nur  n = 19 Chromosomen aufweisen.  Die zur  3I. 
Zei t  s icher  b e k a n n t e n  33 Ar t en  des Subgenus  
Euv i t i s  werden auf  8 verschiedene Sekt ionen  
ver te i l t ,  deren Angeh6rige jeweils eager  mi te in-  32. 
ander  v e r w a n d t  erscheinen.  Naehs t ehend  ist  das  33. 
Sys t em der  G a t t u n g  Vitis  und die geographische 34. 
Verbre i tung  ihrer  Ar t en  tabe l la r i sch  zusammen-  
gestel l t .  

Tabelle i.  

Gattung Vitis Tourn. 

U n t e r g a t t u n g  Muscadinia PLANCH. 
I. rotundifolia McHx. Florida, Sfidkfiste v. USA., 

: Ostkfiste yon Mexiko. 
2. munsonzana SI~PS. Sfidflorida. �9 

U n t e r g a t t u n g  Euvitis PLANCH. 
I. Gruppe. Labruscae. 

3. labruscaL. . USA., 6stl. d. Alleghanies. 

II .  Gruppe. Aestivales. 
4. aestivalis ~{CHX.. . ()stliche USA. 
5- (var. ?) lincecumii Mittleres Mississippi-Mis- 

M~s. souri-Gebiet.  
6. bicolor LEc. . . Nord6stliche USA., Sfid- 

ontario. 

I I I .  Gruppe. Cinerascentes. 
cinema ENGELM. Sfid6stliche USA. 
cordifolia Mc~Ix. . Sfid6stliche USA. 
berlandieri PLANCH. Sfid6stl. USA. bis Texas. 

IV. Gruppe. Rupestres. 
rupeslris SC~EELE. Sfidwestliche USA. bis zur 

Missourimfindung. 
monlicola BUCKL.. Sfidwestliche USA. 
arizonica ENGELM. Von Mexiko bis Oregon. 

V. Gruppe. Ripariae. 
riparia MCHX.  (Dstliehe u; zentrale USA, 

(--  vulpina L.) Ontario. 
rubra MCHX . . . .  Sfidlieh. Mississippigebiet. 

VI. Gruppe. Labruscoideae. 
californica BE~'TH. Kalifornien u. Sfidoregon. 
caribaea C A ~ I ) . . .  Mittelamerika, Kuba, 

J a m a i k a .  
coriacea S H T T L . .  . Florida. 
candicans ENGELM. Mexiko u. sfidwestl. USA. 
blancoii M u N s . . .  Westliches Mexiko. 
coignetiae PULL. Japan,  Sachalin, Korea, 

Ussuri. 
romaneti RoM. . . China (Prov. Schansi). 
thunbergi SI~B. .  . Japan, Formosa, Korea, 

Yfinnan. 
lanata 1RoxB.. ()stl. Vorderindien, Nepal, 

Hinterindien, Sfidchina. 
pedicellata L a w s . .  Himalayagebiet .  
piesezkii MAxima. Nord- und Mittelchina. 

v i i .  Gruppe. Incertae. 
davidii ROM . . . .  China (Prov. Schansi). 
pagnuccii R o M . . .  China (Prov. Schansi). 
amurensis R u P R . .  Mandschnkuo, Nordchina, 

Ostmongolei, Japan,  
Sachalin. 

armata D I E L S .  und 
GILt . . . . . .  China. 

balsaeana PLANCH. Tonkin. 
flexuosa TI~NBG..  Himalaya,  Sfidchina, Ko- 

rea, Japan,  6stliches 
Hinterindien, Java.  

retordi RoM . . . .  Tonkin. 
pentagona DIELS. 

u. GILG . . . .  China. 
bourgaeana PLA~CI~. Mexiko (Gebiet um Ori- 

zaba). 

VII I .  Gruppe. Viniferae. 
35- vinifera L. 

ssp. sativa D.C. .  . Kulturform. 
ssp. silvestris GMEL. Sfid- und Mitteleuropa, 

Nordwestafrika, westl. 
Tfirkei, Palgstina. 

ssp. caucasica VAv. Bessarabie~ti, 'SfidruBland, 
Armenien, Kaukasus, 
Anatolien, Iran, Tur- 
kestan, Kasehmir.  

Stel l t  man  nach dieser Tabel le  das Vorkommen  
der  einzelnen Sekt ionen  fest, so k o m m t  man  zu 
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drei verschiedencn, nach ihrer Verbreitung zu 
unterscheidenden Hauptgruppen: den nord- 
amerikanischen, den amphipazifischen und den 
westeurasiatischen Reben (Abb. 2). 

Zu den nordamerikanischen Reben geh6ren 
die Sektionen der Labruscae, Aestivales, Cinera- 
scentes, Ripariae nnd Rupestres, also alle die- 
jenigen Artengruppen, deren Vorkommen ab- 
solut auf den  nordamerikanischen Kontinent 
beschr~inkt ist. Aul3erdem w~ire hier noch die 
Untergattung Muscadinia einzuordnen. Das 
Gemeinsame aller dieser Sektionen ist, wie ge- 
sagt, ihre ausschtief31ich nordamerikanische 
Verbreitung, doch existieren innerhalb dieses 
Verbreitungsgebietes deutliche Unterschiede. 
So zeigen die Rupestres ein ausgesprochen 
westliches Vorkommen, das seinen Mittelpunkt 
in Nordmexiko hat, yon dort aus fiber das ganze 
sfidwestliche Nordamerika ansstrahlt und seinen 
nord6stlichsten Punkt  an der Missourimiindung 
erreicht. Die fibrigen vier Vitis-Sektionen zeigen 
ein entgegengesetztes Bild. Ihr Verbreitungs- 
zentrum liegt in den atlantischen Staaten der 
USA., yon wo aus sie, je nach ihrer 6kologischen 
Valenz, verschieden welt nach Norden und 
Westen vorgedrungen sind. Die Labruscae sind 
beispielsweise kaum fiber das eigentlich atlan- 
tische Gebiet 6stlich der Alleghanies vorge- 
stoBen, wihrend auf der anderen Seite die 
Ripariae, in der Spezies V. riparia McI~x., im 
Norden bis Ontario und im Westen bis an die 
westlichen Grenzen des Stromgebietes des 
Mississippi-Missouri gelangten. Sicher ist aber, 
dab keine dieser Sektionen im wilden Zustand 
das Mississippi-Missouri-Gebiet iiberschreitet, 
so dab nur am Mississippiunterlauf eine iJber- 
schneidung der 6stlichen und westlichen Kom- 
ponenten stattfindet. 

Als amphipazifische Sektionen sind solche 
bezeichnet worden, die sowohl in Ostasien wie 
im westlichen Nordamerika Vertreter haben. 
Als solche kommen die beiden Artengruppen der 
Labruseoideae und Ineertae in Betracht. Von 
den Incertae findet sich allerdings nur eine 
einzige Art  in Amerika, die mittelamerikanische 
V. bourgaeana, die dort auf ein eng begrenztes 
Gebiet um Orizaba beschrfinkt ist. Dagegen sind 
yon den  elf Arten der Labrnscoideae ffinf, also 
immerhin fast die Hiilfte, amerikanischer Her- 
kunft. Bezeichnend ffir diese amerikanischen 
Arten ist aber, dab kaum eine von ihnen nach 
Osten fiber das Felsengebirge hinaus vorge- 
drungen ist; lediglich auf den groBen Antillen 
(Kuba, Jamaika, Costarika) und in Sfidflorida, 
also in Gebieten mit ausgesprochen tropischem 
Charakter, vermochten sich einige Arten (V. 
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caribaea, V. coriacea) weiter 6stlieh zu ver- 
breiten. 

Als letzte Gruppe verbleiben noch die west- 
eurasiatischen Typen, zu denen nur die Sektion 
der Viniferae mit  der einen Art Vitis vini/era L. 
geh6rt, die allerdings in eine kleine Anzahl yon 
Formen aufgespalten ist; diese k6nnen aber 
lediglich als geographische Rassen und nicht, 
wie es hier und da geschehen ist, als Arten ge- 
wertet werden. Ihre Verbreitung erstreckt sich, 
wenn man yon der kultivierten Rasse ssp. sativa 
absieht, zwischen 30 ~ und 50 ~ n6rdlicher Breite 

Vorhandensein zahlreicher relikt/irer Formen, 
auch geologisch durch das absolute Fehlen 
diluvialer L613ablagerungen gut charakterisiert. 
Ihre Lage ist durch die nebenstehende fJber- 
siehtsskizze charakterisiert. 

Danach sind in Eurasien solche Gebiete: die 
Mediterraneis, das armenisch-sfidkaspische Ge- 
biet, das 6stliche China und einige kleinere Ge- 
biete Innerasiens in Afghanistan, am Tienschan 
und in der Nordmongolei. In Nordamerika 
finden sich vier analoge Bezirke in Siidataska, 
im Gebiet yon Oregon, in den atlantischen 

Abb. 3- Die glazialen Waldrefugien der Holarktis (nach REII~IO), 

yon Spanien bis Westafghanistan, und nach 
einigen Autoren (VIALA U . a . )  sogar bis Ost- 
turkestan und Kaschmir. 

Es fragt sich nun, welehe Schltisse aus dieser 
geographischen Verbreitung der Gattung Vitis 
und ihrer Untergruppen bezfiglich deren Schick- 
sal w~ihrend der jfingeren geologischen Ver- 
gangenheit gezogen werden dfirfen. 

Vor allem ist bei dieser Verbreitung auff~illig, 
dab sich die Verbreitungszentren der jeweils in 
geographischer Hinsicht zusammengeh6rigen 
Sektionen fast genau mit den Gebieten decken, 
die durch REII~IG (1937) als die eiszeitlichen 
Riickzugsgebiete der pr~iglazialen Waldfauna und 
-flora erkannt  wurden (Abb. 3)- Diese Refugien, 
die w~hrend der diluvialen Inlandeisvorst6Be und 
der mit  ihnen verbundenen starken Klimaver- 
schlechterung in den eisfrei gebliebenen Gebieten 
der zurfickweichenden Pflanzen- und Tierwelt 
Schutz boten, sind noch jetzt, auBer durch das 

Staaten der USA. und im Innern von 
Mexiko. 

Geht man nun in seinen Betrachtungen von 
dem artenreichsten Gebiet, also yon Nord- 
amerika aus, so kommen ffir die Reben das 
alaskanische und mit  gr6Bter Wahrscheinlichkeit 
auch das oregonische Refugium nicht in Be- 
tracht, da diese immerhin doch recht w/irme- 
bedfirftigen Gew/ichse schwerlich in einem Ge- 
bier fiberdauert haben, das w~ihrend der Ver- 
eisungen der polaren Eiskalotte derart dicht 
benachbart  war, wie es bei diesen beiden Ge- 
bieten der Fall gewesen ist. Um so mehr scheinen 
aber die beiden sfidlichen Gebiete ffir diesen 
Zweck geeignet gewesen zu sein. Fiir die 6stlichen 
Rupestres dtirfte das mexikanische, fiir die 

i ibr igen amerikanischen Sektionen das atlan- 
tische Refugium als eiszeitliches Rfickzugsgebiet 
anzusprechen sein. Ffir diese Annahme sprieht 

,nicht nur die geographische Verbreitung beider 



Ix. Jahrg. 8. Heft. Uber den Ursprung und die Verbreitung der Reben. 221 

Gruppen, sondern auch deren verschiedenartige 
6kologische Spezialisation. Die Rupestres sind 
n~mlich vorwiegend Formen trockener Gebiete 
mit stark ausgepr~gtem W~irmebediirfnis, w~ih- 
rend die Vertreter der anderen besprochenen 
Artengruppen vorwiegend humide Areale (FluB- 
t~ler nsw.) bevorzugen, und dementsprechend 
mehr auf ausreichende Feuchtigkeit als auf hohe 
Temperaturen angewiesen sind. Sowohl der 
rezente Zustand der beiden erw~ihnten Refugial- 
gebiete, wie die diluvialen Verh~ltnisse - -  das 
atlantische Refugium diirfte durch seine un- 
mittelbare Lage am Meer und die dahinter- 
liegende Gebirgssperre der Alleghanies welt 
feuehter nnd regenreicher gewesen sein als das 
Hoehland von Mexiko - -  decken sich bestens mit 
diesen 6kologisehen Anspriichen der beiden 
Gruppen. 

Die Artdifferenzierung innerhalb dieser Sek- 
tionen scheint in erster Linie nach 6kologischen 
Prinzipien erfolgt zu sein, wobei nicht entschieden 
werden kann, ob diese Differentiation schon 
w~ihrend des Refugiallebens oder erst sp~iter im 
Gefolge der starken Ausbreitung in neue Gebiete 
und der damit vielfach verbundenen Selektion 
gesonderter 6kologischer Rassen erfolgte. Hin- 
weise in dieser Richtung geben beispielsweise die 
Ripariae, bei denen Trennung in eine mehr 
n6rdliche (V. riparia) und eine stidliche ( V. rubra) 
Art erfolgte, oder die Cinerascentes, bei denen 
man eine mehr siidliche (V. cinema) und eine 
mehr n6rdliehe Art (V, cordi/olia), die beide 
kalkmeidend sind, und eine dritte kalkliebende 
(V. berlandieri) unterscheiden kann. 

Besondere Verh~ltnisse scheinen bei den I,a- 
bruscae vorzuliegen. Zwar handelt es sieh bei 
dieser nur durch eine Spezies vertretenen Sek- 
tion urn eine echt amerikanisehe Gruppe, doch 
weisen mancherlei Umst~inde darauf hin, dab 
n~ihere Bez!ehungen zu den im Folgenden noeh 
zu besprechenden amphipazifisehen Formen be- 
stehen. Mit deren amerikanischen Spezies teilt 
sie zun~ichst eine auffallend schlechte rezente 
Verbreitungsffihigkeit, da sie auch heute immer 
noch auf das ehemalige Refugialgebiet beschr~inkt 
ist, und weiterhin die mangelnde Resistenz gegen 
die amerikanischen Rebensch~idlinge. Sowohl 
diese Tatsachen wie auch, dab keine Aufspaltung 
in Arten und Rassen bei ihr erfolgte, zeigt deut- 
tich, dab w i r e s  hier mit einer Form zu tun 
haben, die ihrem Lebensraum in keiner Weise 
optimal angepaBt ist. Da zudem eine nicht hin- 
wegzuleugnende verwandtschaftliche Beziehung 
zu Formen aus der Gruppe der Labruseoideae 
besteht, liegt die Annahme nahe, dab wires aneh 
hier mit einer prim~ir asiatischen Form zn tun 

haben, die dereinst aus irgendeinem Orunde 
nach ihrer Einwanderung in Amerika nach dem 
Osten abgedr~ingt wurde, wo sie nach weiterer 
Differenzierung jetzt f~ilschlicherweise als auto- 
chthon amerikanische Art erscheint. Beispiele 
fiir eine solche Entwicklung sind unter den 
holarktischen Pflanzen und Tieren auch sonst-be- 
kannt geworden. Eine Beziehung zu Europa uHd 
zur Vitis vinifera ist dagegen weder geologisch 
noch pflanzengeographisch wahrscheinlich. 

Fiir die amphipazifischen Artengruppen ist 
das ostasiatische Refugium als postglaziales 
Ursprungsgebiet zu betraehten. Die amerika- 
nischen Spezies dieser beiden Sektionen sind 
demnach ftir diesen Kontinent als sekund~re 
Einwanderer zu werten. Da allerdings anzu- 
nehmen ist, dab diese Einwanderung schon 
w~ihrend einer Interglacialia und nicht erst 
postglazial erfolgte, diirften diese Arten auch 
zeitweilig eine Zuflucht in dem mexit~i~hischen 
Refugium gefunden haben. Hieraus erkl~irt sich 
auch die scheinbare Ahnlichkeit in der Verbrei- 
tung dieser Formen und der der Rupestres, ohne 
dab m a n  deswegen an der asiatischen Abstam- 
mung der ersteren zu zweifeln h~itte. Bei den 
Incertae liegt diese ja auf der Hand, da yon 
diesen nur ein einziger amerikanischer Vertreter 
(V. bourgaeana) mit ausgesprochen relikt~irer 
Verbreitnng bekannt ist. Nicht ganz so einfach 
liegt der Fall bei den Labruscoideae, bei denen 
die asiatischen Arten die amerikanischen nur 
geringfiigig iiberwiegen. Doch sprechen bier 
andere Faktoren fiir die asiatische Herkunft;  
zun~chst ist die rezente Verbreitung, die nur im 
~iuBersten Siiden (auf den grogen Antillen) fiber 
die Rocky Mountains hinausreicht, ein wichtiges 
Kriterium fiir die soeben besprochene Anschau- 
ung, da autochthone Formen bei der geniigend 
langen Ausbreitungszeit ebenso wie die einhei- 
mischen Rupestres l~ingst diese Schranke h~itten 
iiberwinden miissen, zumal hiiben wie driiben 
fast die gleichen 6kologischen Verh~iltnisse vor- 
liegen und ihre Verbreitung zudem dann noch 
yon einem Gebiet ausgeht, das dieser Ausbreitung 
die denkbar geringsten Schwierigkeiten ent- 
gegensetzte (nfimlich dem mexikanischen Hoch- 
land). Weiterhin ist die Tatsache auffallend, dab 
alle diese amerikanisch-amphipazifischen Arten 
keinerlei nennenswerte Resistenzmerkmale gegen 
die neuweltlichen Rebensch~dlinge, wie Phyllo- 
xera, Plasmopara und Uncinula, aufweisen, 
w~ihrend solche yon den autochthonen Arten 
fast allgemein im Verlauf der lang andauernden 
nattirlichen Selektion erworben wurden. SchlieB- 
lich w~ire in diesem Zusammenhang auch noch 
ein geoiogisches Moment in Erw~igung zu ziehen, 
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n/imlich die Tatsache, dab das Vereisungsmaxi- 
mum w~ihrend der Glazialperioden yon Westen 
nach Osten vordrang und so vornehmlich eine 
west6stliche Wanderung roll Faunen- und 
Florenelementen begiinstigte, wie dies ja auch 
allgemein aus der Tier- und Pfianzengeographie 
Nordamerikas hervorgeht, alas bei weitem mehr 
asiatische Formen besitzt als Ostasien ameri- 
kanische Ele.mente. 

Ffir die Westeurasiatisehen Villiferae kommen 
zwei getrenllte Rfickzugsgebiete in Frage, n/im- 
lich das mediterrane und das armenischMid- 
kaspische. Altere Autoren sahen in dem letzteren 
die Urheimat unserer Weinreben. Es dtirfte aber 
mit gr6Bter Sicherheit beide in gleicher Weise 
Viniferae beherbergt haben, wie dies aus dem 
Vorhandensein einer westliehen (ssp. silvestris) 
und einer 6stliehen (ssp. caucasica) Rasse hervor- 
geht. Die relativ llahe Verwandtsehaft beider 
darf dabei nicht wundernehmen, da die tren- 
nende Lficke zwischen beiden Gebieten - -6s t -  
lichstes Anatolien - -  nur sehr schmal und aul3er- 
dem wahrscheinlich w/ihrend langer Zeitr~iume 
dureh eingesprengte Waldgebiete praktisch/iber- 
hauPt geschlossen war. Der Hauptullterschied 
beider scheint neben einigen nicht sehr eindrueks- 
vollen morphologischen Differenzen vor allem 
in der 6kologischen Valenz beider Rassen zu 
liegen. Denn w/ihrend die westliche ssp. silvestris 
eine ausgesprochen hygrophile Pflanze ist, die 
in Auw~ildern und an ~ihnlichen Orten vorkommt, 
ist die ssp. caucasica des Orients eine viel mehr 
in ariden Gebieten vorkommende Form. 
Allerdings scheinen auch Populationen beider 
vorzukommen, die sich anders verhalten. So 
meldet z .B.  PARLATORE das Vorkommen yon 
V. ssp. silvestris in der Macchie Korsikas und 
Sardiniells. 

Die Abstamnmng un~rer  Kulturrebe, Vitis 
vini/era spp. sativa, fiber die sehon viel und 
heftig diskutiert worden ist, bekommt yon dieser 
6kologisehen Seite aus betraehtet, ein anderes 
Gesicht. Es dfirfte wohl als gesiehert anzusehen 
sein, dab keine andere Form als die beiden Wild- 
reben spp. silvestris und ssp. caucasica als die 
Stammeltern unserer kultivierten Sorten in 
Frage kolnmt. Eine dritte, yon POPOFF be- 
schriebene Rasse, ist nach eingehenden Unter- 
suchungen anderer russischer Forseher lediglich 
eine verwilderte Kulturform und mug daher 
au/?er Betraeht bleiben. Ats Grfinde gegen diese 
Abstammung wurde bisher vielfach ins Feld ge- 
ftitirt, dab die Wildreben im Gegensatz zu den 
zwittrigen Kulturreben getrenntgeschlechtlich 
seien, und dab die 6kologisehe Valenz der Wild- 
rebe eine ganz andere sei als die der Edelrebe. 

Demgegenfiber ist festzustellen, dab der Einwand 
betreffs der divergierenden 6kologischen An- 
sprfiche beider hfchstens in bezug auf die meisten 
Populationen der ssp. silveslris Gfiltigkeit hat, 
nicht aber, wenn man die Mehrzahl der asiati- 
schen Formen in Betracht zieht. Auch die unter- 
schiedliche Geschlechtlichkeit kann, nachdem 
wir durch die Untersuchungen yon BR~IDER und 
ScI~EU wissen, dab die Zwittrigkeit aller Wahr- 
scheinlichkeit nach nur ein durch Selektion 
kfinstlM1 geschaffenes Merkmal ist, und dab in 
Selbstungsnachkommenschaften zwittriger For- 
men Individuen getrenntgeschtechtliche Formen 
herausmendeln, nicht mehr als entseheidendes 
Kriterium anerkannt werden. Es ist also mehr 
als wahrscheinlich, dab unsere Kulturrebe aus 
der ihr sowohl 6kologisch wie auch morphologisch 
sehr nahe stehenden ssp. caucasica entstallden 
ist, wobei allerdings ill Betracht zu ziehen ist, 
dab diese Rasse aul3erordentlich weitgehend 
variiert, und dab nieht alle Populationen in 
gleicher Weise geeignet sein werden, eine solche 
Verwandtschaff erkennen zu lassen. Jedenfalls 
steht unsere einheimische Wildrebe ssp. silvestris 
der Kulturform, vor allem eben 6kologisch, be- 
deutertd ferner. Da aber, wie zuvor bereits 
erw/ihnt wurde, offenbar auch unter dieser Rasse 
gelegentlich, vor allem im Sfidell, Populationen 
mit anders gearteter, der vinifera sativa/ihnlieher, 
6kologischer ValellZ auftreten k6nnen, ist es 
allerdings m6glich, dab vereinzelt auch solche 
Typen in Kultur  genommen sind und sich 
in dem so heterogellen Sortenmaterial der 
Kulturrebe eventuell nachweisen lassen kfnnten.  
Dadurch wird aber die Anschauung, die schon 
yon den ~ilteren Autoren vertreten wnrde, dab 
ullsere Edelrebe offenbar vorwiegend asiatischer 
Herkunft sei, in keiner Weise berfihrt. Vielleicht 
bewahrheitet sich so die verschiedentlich (VIAL& 
V. BASSERMANN-JORDAN) vertretene Ansehau- 
ung, dab unsere Kulturreben polytop ent- 
standen seien, wenn auch nicht in so krassem 
Mal3e, wie es yon diesen Autoren behauptet 
wurde. Neuere Untersuchungen yon BARANOV 
und RAJKOVA (I929/3o) in Ostturkestan haben 
zeigen kfllnen, wie sehr in jenen Gegenden mit 
noch sehr primitiv gehandhabtem Weinbau 
wilde und Kulturreben ineinander fibergehen, 
so dab man kaum zwischen beiden unterscheiden 
kann. Die Folgerung, die die Autoren an diese 
Beobaehtung kmipfen, da(3 es sieh n/imlich um 
verwilderte Formen der Kulturrebe handeln 
mfisse, erscheint, vor allem nach der sonstigell 
Beschreibung des Vorkommens der wilden 
Pflanzen, durchaus nieht zwingelld. 

Auf jeden Fall kalln gesagt werdell, daB, falls 
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sich die Abstammung unserer Kulturrebe von 
der 5stlichen Wildrebe bewahrheiten sollte, man 
yon den d0rtigen wildwaehsenden Popnlationen 
noch viel Wertvolles ffir die Z/ichtnng erwarten 
darf, da offenbar gerade das kleinasiatisch-sfid- 
kaspische Gebiet ein ausgesprochenes Mannig- 
faltigkeitszentram dieser WiIdrasse darstdlt, alas 
sieherlich noch nine Fiille yon Genen in sich 
birgt, die keiner unsererKultursorten zukommen. 

Es soll hier aueh nicht unerw~ihnt bleiben, dab 
eine auffallende Parallelit~it zwischen den zuvor 
besprochenen glazialen Refugialgebieten REINIGs 

Selbstverst/indliehkeit, wenn man bedenkt, dab 
in diesen Gebieten Faunen- und Florenelemente 
grol3er and 5kologisch sehr verschiedenartiger 
Areale zusammengedr~ingt warden, so dab die 
Refugien geradezu zum Sammelbecken des vor- 
her dispers fiber das gesamte Verbreitungsgebiet 
verstreuten Genmaterials werden mu{3ten. Die 
W~ihrend der Interglaciala sehr starken und h~iu- 
figen Populations- and Ausbreitungsschwankun- 
gen werden zu dieser Erscheinung sicher noeh 
das Ihrige beigetragen:haben. Wenn man dana 
noch beriicksichtigt, dab vermutlich dnrch die 

r . , .  

A b b .  4, D i e  G e n z e n t r e n  de r  E r d e  (nach VAVlLO~,'). 

and den VavlLoVschen Genzentren (Abb. 4)derart 
besteht, dab alle diese Genzentren, soweit sin 
fiberhmlpt im holarktischen Gebiet l i e g e n -  an- 
dere Gebiete wurden noch nicht in gleicher Weise 
auf das Vorhandensein analoger Refugialgebiete 
g e p r t i f t -  sich deutlich mit den eiszeitlichen 
Refugien decken. Dadurch und durch die nacti- 
stehend ;tufgefiihrten Tatsachen scheint mir 
erwiesen zu sein, dab beides nur verschiedene 
Formulierungen ein und derselben Erscheinung 
sind. Denn zun~ichst finden alle eurasiatischen 
Refugien, mit Ausnahme zweier bedeutungs- 
toserer in Innerasien, ein entsprechendes Gegen- 
stiick unter den VAvlLOVschen Genzentren, 
deren Grenzen sieh fast genau decken. Ferner 
entspricht dem einzigen nordamerikanischen 
Genzeritrum das mexikanische Refugium v611ig 
in Lage and Ausdehnung. Weiterhin ist nine 
H~ufung yon unterschiedlichem Genmaterial in 
den eiszeitlichen Refngialgebieten nahezu eine 

mannigfachen extremen 5kologischen Bedin- 
gungen w~ihrend dieser Zeit die Mutabilit~it der 
Organismen stark heraufgesetzt gewesen sein 
diirfte, wird man schon aus diesen Uberlegungen 
altein herleiten k6nnen, daS eigentlich ]edes der 
Eiszeitrefugien anch ein Mannigfaltigkeitszen- 
tram sein muff, eine Annahme, die in den Fest- 
stellnngen VAVlLOW ihre sch6nste Best~itigung 
erf~ihrt. Die Tatsache, dab einige der amerika- 
nischen Refugien keine Genzentren im VaVlLOV- 
schen Sinne darstellen, ist leicht verstiindlich, 
da dieser seine Genzentren nur fiir Kultur- 
pflanzen anfstellte and wir ja nnr nine sehr ge- 
ringe Anzahl von Kulturpflanzen amerikanischer 
Herkunit kennen. Wiirde man dagegen auch 
Wildpflanzen auf ihre Mannigfaltigkeitszentren 
untersuchen, so diirfte diese Liicke sieherlich 
bald ausgefiillt sein. Fiir unsere amerikanischen 
Wildreben, etwa die Arten V. riparia, V. ber- 
landieri, V. cordi[olia u. a., ist z. B. das atlan- 
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tische Refugialgebiet ohne allen Zweifel ein aus- 
gesprochenes Mannigfaltigkeitszentrum. Diese 
fJbereinstimmung ist sicher ein sch6ner Beweis 
fiir die Richtigkeit der Anschauungen beider 
Forscher, die, yon ganz verschiedenen Rich- 
tungen kommend, im Grunds~tzlichen zu einem 
derart  iibereinstimmenden Ergebnis gelangten. 

AbschlieBend wird man fiber die Abs tammung 
der Gattung Vitis nach dem heutigen Stand un- 
serer Kenntnis Folgendes sagen k6nnen. 

Vor der im Plioz~in auf der Nordhemisphgre 
einsetzenden Klimaverschlechterung, die in 
ihrer weiteren Entwicklung zur ersten Eiszeit 
(Donaueiszeit) ffihrte, war die Untergat tung 
Euvitis in einer Reihe yon Arten kontinuierlich 
fiber die gesamte Holarktis verbreitet.  Die 
Trennung yon Euvitis und Muscadinia diirfte 
dagegen schon in friiherer Zeit stat tgefunden 
haben, da die heutige subtropisch-relikt~ire Ver- 
breitung letzterer auf eine friihterti~ire Disjunk- 
tion hinweist. Die Nordgrenze der Gat tung lag 
damals viel weiter polw~irts geriickt als heute, 
wie Funde aus Island, Gr6nland und Alaska 
beweisen. Durch die einsetzende Eiszeit wurde 
dieses einheitliche Areal zerrissen und die ein- 
zelnen Arten nach dem Stiden abgedr~ingt. Hier 
vermochten sich dieTrfimmer der terti~iren Fauna 
und Flora, je nach ihrer 6kologischen Valenz, 
in den Steppen- und Waldrefugien zu halten, die, 
vor allem, was die letzteren anbetrifft,  meist 
durch n6rdlich vorgelagerte Gebirgszfige gegen 
die K~ilteeinwirkung geschiitzt und mit  leidlicher 
Feuchtigkeit versorgt waren. Fiir die amerika- 
nischen Reben kamen daffir das mexikanische 
und das atlantische Refugium in Betracht;  die 
eurasischen fanden im ostasiatischen, im arme- 
nisch-siidkaspischen und mediterranen Refugium 
eine Zuflucht. Wfihrend einer der Zwischeneiszei- 
ten, vermutlich der zweiten oder dfitten, gelang- 
ten Vertreter  der ostasiatischen Labruscoideae 
und Incertae, wahrscheinlich unter dem Druck 
des west6stlich fortsehreitendenVereisungsmaxi- 
mums, fiber dieBehringbrficke nach Nordamerika, 
wo sic sp~tternach Stiden abgedr~ingt wurden, ohne 
jedoch ihr Verbreitungsgebiet nennenswert fiber 
die Rocky Mountains hinaus ausdehnen zu 
k6nnen. Hinderlich war hierbei vermutlieh in 
erster Linie die mangelnde Resistenz gegen die 
in Amerika einheimischen Parasiten. Ein fihn- 
liehes SchicksaI hat  vielleicht auch Vitis labrusca 
erfahren, die dann jedoch nach dem 0sten ver- 
sehlagen wurde, wo sie sich noch rezent im 
Bereich des glazialen Refugiums findet. Der 
einzige amerikanische Vertreter der Incertae hat  
es postglazial nicht mehr vermocht,  sich auszu- 
breiten und lebt heute als Relikt auf ein kleines 

Areal in Mexiko beschr/inkt. Die meisten anderen 
Arten haben dagegen nach der Rfickkehr besserer 
Lebensbedingungen betdichtliche Gebiete zu- 
riickerobert. Die europ~iisch-westasiatische V. 
vini/era wurde durch die zeitweilige Trennung 
ihrer beiden Refugien, des mediterranen und 
des sfidkaspischen, in zwei RasseIt aufgespalten, 
die auch rezent noch als deutliche Vikarianten 
nachweisbar sind. Postglazial ist diese Art nur 
relativ wenig nach Norden vorgestof3en, doch 
dfirfte gerade bei ihr die Kultivierung durch 
den Menschen bedeutungsvoll geworden sein, 
da sic offenbar sekund~tr hin und wieder ver- 
wildert ist. So sollen beispielsweise die Reben- 
vorkommen in Kopet-Dagh und Tien-schan nach 
FROLOVA (zitiert nach NEGRUL 1936 ) auf eine 
frfihere Rebenkultur  zurfickzufiihren sein. 

Die vordiluviale Geschichte der Reben dfirfte 
uns dagegen wohl bis auf weiteres verschlossen 
bleiben, vor allem, well pflanzengeographisehe 
Unterstrchungen hier versagen. Vielleicht ist in 
dieser Beziehung die Angabe VOlt NEGRUL (1938) 
von Bedeutung, der Funde fossiler Reben aus 
der oberen Kreide von Nordostsibirien und Nord- 
westamerika angibt. 0 b  aber, wie er meint, 
dieses Gebiet, das seinerzeit noch zusammen- 
hfingend war, das Ursprungsgebiet der Gattung 
iiberhaupt ist, muB weiteren Untersuchungen 
tiberlassen bleiben. 

L i t e r a t u r .  
i. v. BABO, A., u. E. iVfACH: Handbuch des 

Weinbaues, I. Berlin 1924. 
2. BARANOV, P." ,,Wild" grape of Middle Asia. 

I. Western Tian-Shan. Trans. Exp. Irrig. St. Ak- 
Mavak 4 (1927). 

3" BARANOV, P., U. ]~AJKOVA: Die wilden Reben 
Mittelasiens (Russ.). Bull. appl. Bot. s6r. VIII ,  1 
(I929/3o). 

4- v. BASSERMANN-JoRDAN, F.: Geschichte des 
Weinbaues. Frankfurt a. M. 1923. 

5" BREIDER, ~7t., U. ~-I. SCHI3U: Die Bestimmung 
und Vererbung des Geschlechts bei der Rebe. 
Gartenbauwiss. IZ (1938). 

6. BRONNER, J .P . :  Die wilden Trauben des 
Rheintals. Heidelberg 1857. 

7. nE CA~'DOLLE, A. : L'origine des plantes culti- 
v6es. Paris 1883. 

8. DEARIN~, C.: Muscadinia Grapes. U.S. Dep. 
Agr. Farmers' Bull. 75 (1938). 

9- FISCHER, A.: Heimat und Verbreitung der 
g~rtnerischen I*fulturpflanzen. I. Reben u. Obst. 
Stuttgart 1937. 

IO. GOET~IE, H.: Handbuch der Ampelographie. 
Berlin 1887 . 

11. KIRCI~HEIMER, F.: Aus der Geschichte der 
Rebengew~ehse. Wein u. Rebe 20 (1938). 

12. ~ilLLARDET, A.: Esp6ces de vignes am6ri- 
caines. Paris 1885. 

13. 1VIuNSON, T. V. : Wild grapes of North Ame- 
rica, U. S. D. A. XVashington 189o. 



ii .  Jahrg. 8. Heft SCHNU: Beobachtungen an F2-Populationen interspezifischer Rebenkreuzungen. 225 

14. MuNsoN, T. V. : Classification and generic 
synopsis of the wild grapes of North America. 
Dallas-Texas 189o. 

15. N E G R U L ,  A .  M.  : Genetische Grundlagen tier 
Weinrebenztichtung (Russ.). Bull. Appl. Bot., 
s6r. v l n ,  6 (1936). 

16. NEGRUL, A.M.: Evolution of cultivated 
forms of Vitis. C. r. Acad. Sci. URSS. 18 (1938). 

I7. PLANC~ION, J .E . :  Ampelideae. Monogr. 
Phanerog. 5 (1887)- 

18. REINIG, W.F. :  Die Holarktis. Jena 1937. 

19. VAVILOV, N . J . :  Studies on the origin of 
cultivated plants. Bull. Appl, Bot. 16 (1926). 

20. VAViLOV, N . J . :  "Wild progenitors of the 
fruit trees of Turkestan and the problem of the 
origin of fruit trees. Proc. 9- Int�9 Horticult. Congr., 
193 o. 

2I. VAVILOV, N. J. : The role of Central Asia in 
the origin of cultivated plants (Russ., engl. Zus.). 
Bull. Appl. Bot. 26 (1931). 

22. VIALA, P., u. V. VERMOREL: Amp61ographie. 
Paris 19o9. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/Mark.) 

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

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

I. 
Die Problemstellung zur ersten Frage ist kurz 

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

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

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

Kreuzung 

Gamay • Riparia 
Gamay • Riparia 
Aramon X Riparia 

T a b e l l e  I. 

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

F2 nicht  

I F.. selekt, selekt, 

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

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

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in 
den fotgenden Kurvenbildern variationsstati- 
stisch dargestellt. Abb. I gibt die Verteilung 


