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(Aus der Forschungsstetle fiir Geschichte der Kulturpflanzen in der MAx-PL~NcK-Gesellschaft zu Berlin-Dahlem.) 

Yitis im Neolithicum der Mark Brandenburg*. 
Von ELISABETH SCHIEMANN. 

Mit 12 Textabbildm?gen. 

Unter den Methoden, mittels deren man versucht, 
die Verbreitung der Kulturpflanzen in prghistorischer 
Zeit aufzukliiren, hat in zunehmendem Mage die Un- 
tersuehung yon Topfscherben auf Abdrticke in den 
Ton eingekneteter K6rner Anwendung gefunden. Als 
erster hat im Jahre 19oo SARAUW in Kopenhagen auf 
diese Quelle aufmerksam gemacht, als er die Methode 
fiir die Verbreitung des ,,Zwkrgweizens" (Dvaergh- 
veden ~ Tri~icum compactum HosT) nutzbar machte, 
dessen ~ltester Nachweis im Neolithicum Schwedens 
damit gelang (12). 

Warum gerade Scherben ? Es war SARAUW auf- 
gefallen, dab die Tonscherben vielfach Ldcher aufwie- 
sen, von denen viele die genaue Form eines Getreide- 
kornes hatten, undes  wurde bald deutlieh, da[3 es sich 
um den Eindruck eines solchen handeln muBte, das 
bei der Herstellung der Tdpferware in den frischen Ton 
eingeknetet worden war, beim Brennen desselben ver- 
kohlt und helm Bruch herausgefallen war, sein plasti- 
sches Negativ im Ton an der Bruchstelle hinterlassend. 
In der Tat  fanden sich hier und da auch noeh verein- 
zelte wohl erhaltene verkohlte Kdrner im Scherben 
festgehaRen. Seltener nur linden sich diese Spuren an 
tier yore Tdpfer sorgf~iltig gegl~itteten und ja h~iufig 
verzierten Oberfl~iche der GefXsse, so dab eine reichere 
Ausbeute in den Scherbenfunden zu erwarten war, wie 
sie zu Hunderten in den Magazinen der prfihistorischen 
Museen aufbewahrt lagen. SAI~AIJW hat sich bereits zu 
Beginn des Jahrhunderts der mfihevollen Prtifung sol- 
cher Scherben unterzogen, angefangen yon Kopen- 
hagen und fortschreitend fiber Norddeutschland und 
Siidschweden. Er hat dariiber eilt umfangreiches Ma- 
nuskript hinterlassen, das im ganzen nicht ver6ffent- 
licht worden ist, dessen Resultate aber in Hooes, ,Wald- 
b~ume und Kulturpflanzenim germanischen Alter tum" 
verwertet worden sind" (5). Nach seinem Tode kam 
das Manuskript in die Hand von Professor Dr. Knud 
J~ssEN im Botanischen Insti tut  der Universitgt Ko- 
penhagen. Durch t in Stipendium tier Georgi-Stiftung 
war es mir im Jahre 1936 mdgtich, alas Original, sowie 
das im Museum ftir Vor- und Frtihgeschichte in Kopen- 
hagen liegende Material zu studieren, woftir i c h d e n  
Herren Professor Dr. JEssEI~ und dem Direktor des 
Museums Professor Dr. BRONDSTED ZU Dank verpflich- 
tel bin. Im  Anschlul3 an diese Studien wurde in diesem 
Kreise, zu dem auch Prof. Dr. HATT, der sp~tere 
Bearbeiter des Manuskriptes (3) geh6rte, kin inter- 
national durchzuffihrender Plan vereinbart mit  dem 
Ziel, eine Bestandsaufnahme von Getreide- und ande- 
ren Abdrtikken auf Gef~issen und Scherben zun~ichst 
im Gebiet des nordischen Kulturkreises durchzuftihren, 
woftir ich die Arbeit in Deutschland tibernahm. 

An!gBlich der 20. Wiederkehr seines Todestages 
dem Andenken ]?;RWlN BAURS gewidmet, der in der Mark 
Brandenburg grundlegende Versuche zur Rebenziichtung 
begann. 

z Die Ergebnisse tier dS.nischen Forsehungen sind in (S) 
und (7) niedergelegt. Siehe Literaturverzeichnis. 

Es gelang, sowohl VOlt d/inischer 1 wie von deutscher 
Seite Mittel It~r die Durchftihrung zu erhalten. So 
konnte unsererseits die Arbeit mit Untersttitzung der 
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft im Friih- 
jahr 1939 in Berlin im Museum far Vor- und Frtih- 
geschichte am neolithischen Material der Mark Bran- 
denbnrg begonnen werden 2, mul3te aber der Kriegs- 
ereignisse wegen sehr bald abgebrochen werden. 

Das daher erst zum Tell aufgenommene Material der 
Studiensammlung des Museums ist tells mit dem Mu- 
seum durch Bombenangriffe, tells durch Wegffihrung 
verlorea gegangen. Doch ist der grdBte Tell meiner 
Protokolle, Skizzen nach Wachsabdrticken, Zeichnun- 
gen (mit Zeichenapparat) und Photographien, bei 
deren Herstellung Frau Annemarie Wiebalck wert- 
volle Hilfe geleistet hat, erhalten geblieben. Die Be- 
arbeitung dieses Materials konnte indessen erst in den 
letzten Jahren wieder aufgenommen werden in Zusam- 
menhang mit den gleichfalls durch den Krieg unter- 
brochenen Untersuchungen der Scherben aus den Aus- 
grabungen Sten FLOt~IN'S am M~larsee in Schwcden 
(z. Z. im Druck), yon denen noch zu sprechen sein wird. 

P r i i h i s t o r i s c h e  R e b k e r n f u n d e .  
Unter den priibistorischen Pflanzenfunden, die fiber 

die frtihest nachweisbare Nahrung der Bewohner Mit- 
teleuropas vor allem durch das Getreide wichtig gewor- 
den sind, haben von jeher vereinzelte Samen der Wein- 
beere Aufmerkgamkeit erregt. Das war zun~chst all- 
gemein historisch yon Interesse, well man mit I-t~I~N 
noch zu Beginn des Jahrhunderts angenommen hat, 
dal3 der Weinbau naeh Mitteleuropa von den Rdmern 
mitgebracht und erst in nachrdmischer Zeit zu seiner 
heute bekannten Bedeutung gekommen sei. Wiewkit 
das gilt, davon wird noeh zu sprechen skin. Die Auf- 
findung von Weinbeeren in neolithischen und bronze- 
zeitlichen Siedlungen des schweizerischen Pfahlbau- 
gebietes, tiber die Oswald H.IEER 1865 bereits berichtet, 
stellte zum ersten Mal das Problem, ob es in vor- 
r6mischkr Zeit in Mitteleuropa Weinbau gegeben habe, 
oder ob die Funde aus dieser pr~historischen Zeit der 
Wildrebe angeh6ren k6nnten, v o n d e r  noch heute, 
zwar zusehends schwindende Best~inde in den Auen- 
w~ldern des Rhein- und Donautales und mancher ihrer 
Nebenflfisse vorkommen. Es war ja sehr wohl m6g- 
lich, daB, wie etwa heute in Syrmien, im Gebiet des 
Zusammenflusses yon Donau und Save, die Wein- 
beeren als Wildobst gesammel t  worden sind, neben 
andern Wildfrtichten wie Erdbeeren, Himbeeren, 
Apfeln u. a. Dem ersten Funde yon HBE~ iolgten bald 
weitere, alle aber ausschlieBlich im stidlichen Mittel- 
europa - - i m  Pfahlbaugebiet der Schweiz und des 

An dieser Stelle danke ich der damaligen Notgemein- 
schaft der deutschen Wissenschaft ftir die gewghrten Mit- 
tel und optischen Instrumente --  ieh danke Herrn Pro- 
fessor Dr. U~VERZAGT, dem Direktor des Museums fffr 
Vor- und Frtihgesehichte in Berlin, der mir Material und 
Hilfskrg,ite in bereitwilligster Weise zur Verfiigung stellte ; 
die Kontrolle der typoIogischen l~inordnung dar~ke ich 
Herrn Dr. MARseI~AI.I.XX. 
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Bodensees, in Oberitalien, am nSrdlichei1 Alpenrande, 
im Mittelrhein- und Neckargebiet (zusammengestellt 
bei B~RTSCI~, bei W~RTI~). Jeder weitere Fund, zumal 
an anderer Stelle, darf deshalb heute besoltderes In- 
teresse beanspruchen. 

Unter den zumeist volt Nacktgerste, Einkorn und 
Emmer herrfihrendelt Abdrticken, fiber die an anderer 
Stelle berichtet werden soil, fiel eine Anzahl dureh ihr 
von Getreide abweichendes, wenn auch gbnliehes Aus- 
sehen auf, bis ein nicht zu verkellnendes Bild eines 
~einbeerkernes (Abb. 8) deutlich wurde ulld damit 
auch die abweiehenden Bilder verst~ndlich machte. 
Es folgten weitere, gleichartige Abdrficke aus anderen, 
nahegelegenen Fundortell, so dab an dem wiederholten 
Vorkommen der Weinbeere in neo!ithischen Funden 
der Mark Brandenburg kein Zweifel sein konnte. 

Wildreben und ihre Kerne. 
Die Wildrebe ist v o n d e r  Kulturrebe durch eine 

Reihe von Merkmalen an der lebenden Pflanze (und 
tterbarmateriaI) sicher zu unterscheiden. Im Gegen- 
satz zur zwittrigen Kulturrebe ist sie di6zisch und im 
Laub durch eilten ausgesprochenen Geschlechtsdimor- 
phismus gekennzeichnet (Bl~ttter der c? Pflanze tief 
gelappt, der 2 nur schwach eingeschnitten) ; die kldnen 
Beeren sind tief blauviolett und besitzen (meist) 3 
Kerne (Kulturrebe 2). Da aber in den pr~ihistorischen 
Fullden lleben vereinzelten Holzproben nnr Kerne vor- 
haltden sind, so rouble nach einem sicheren Kriterium 
der Ultterscheidung an den Kernen (Samen) gesucht 
werden. Dieser Aufgabe hat sich A. STUM~EI~ unter- 
zogen und 191I an 2o0 Kernen der Wildrebe aus 
K10sterneuburg und tier Lobau bei Wiea und ]e ioo 
Kernen von 8 Kultursorten (Gutedel rot, Portugieser 
blau, Veltliner griin, Welschriel31ing, Muskatgutedel, 
Sylvaner grfin, Traminer und gelber Orleans) den 
Unterschied exakt zu fassen versucht. Obgleich 
STU~MEI~ die Unterschiede ,,eigentlich nur vage ulld 
meist schwach ausgepr~gt" fand, beurteilt er sie doch 
als zur Unterscheidung geeignet, woffir sich neben der 
Form der statistisch faf3bare Breiten-L~ngen-Illdex 
bot. In einer auf ]e ioo Kerne berechneten Kurve 
ergab sich eilt Br./Lg. Index von 0,44-- o,53 ffir die 
Kulturrebe, VOlt o,76--o,83 und mehr ffir die Wild- 
rebe, w~ihrend im Bereich volt 0,54--0,75 beide Kur- 
ven sich mit hoher Frequenz fiberschneiden ; dabei liegt 
die grSBte Frequenz far die Kulturrebe bei o,54 am Be- 
giltll der Wildrebenkurve, ffir die Wildrebe bei o,64, also 
mitten im gemeinsamen Bereich (Abb. I). Die Form 
des Wildrebenkernes beschreibt STUIvIM~ als ,,Mein, 
kurz und dick, kugelig bis herzf6rmig, ullgeschn~belt, 
Bauchseite fast eben oder scharfkantig, Rfickenschild 
deutlich", die des Kulturrebenkernes im Vergleich da- 
zu als ,,groB (6--7 mm), lang und schlaltk, birnfSrmig 
oder eif6rmig, geschn~belt, Bauchseite mit wulstiger 
Kante, Rtickenschild undeutlich". Auf Grund dieser 
Untersuchung hat STU~MER sich der yon GMELIN ge- 
troffelten Unterscheidung irt zwei selbst~ndige Arten 
Vi~is vi~ifem L. und Vi~is silvestris GM]~LI~ an- 
schlieBend, die damals bekannten pr~historischen Vitis- 
tunde - - d e r  Stein- und Bronzezeit Mitteleuropas, der 
Bronzezeit Italiens and Bosniens, sowie die der frfihe- 
stelt Bronzezeit Griechelflands ~ ,,mit gr613ter Wahr- 
seheinlichkeit s~imtlich zur Wildrebe, Vilis silvestris" 
gesteUt. Die sp~tteren Bestimmer sind ihm hierilt zu- 
meist gefolgt. Wenn auch die spezifische Wertung der 
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Abb, i ,  Brei ten-LSztgenindex a u f ] e  Ioo Samen be rechne t  votl Vitisvinilera 
L. (ausgezogene Linie)  und Vitis siIvestr@ GMELIlV (ges t r ichel te  Linie) nach  
STUM~'lgP~ z g l I .  D a r u n t e r  Ver te i lung  der  h i e r  durchgef t ih r ten  MessuI]gen 

bei k le inem Mate r i a l .  

beiden Formen nicht einheitlich durchgeffihrt ist, so 
ist doch ihre Unterscheidung heute allgemeia alter- 
kannt, ohne dab fiber die geographisch-systematische 
Gliederung der Wildrebe ultd ihren phylogenetischen 
Zusammenhang mit der Kulturrebe damit etwas aus- 
gesagt ist. Hier liegt 
eine ltoch heute um- 
stri t tene Frage vor (s. 
ultten). Die STUMM~- 
sche Unterscheidung am 
Kern ist auI Grund 
seir~er Abbildungen und 
mit diesen in die Litera- 
tur tibernommen (so auch 
~-~EGI,  I )  A I I . ,  S C H I ] ~ -  

MANN 1932, BERTSCH 
I947). Ffir die Bestim- 
mung der verkohlten 
vorgeschichtlichen Eilt- 
zelkerne mug aber auf 
Grund der inzwischen 
gemachten Erfahrungen 
darauf hingewiesen wer- 
dell, dab die volt STUM- 
MER selbst beobachtete 
und betoltte Variations- 
breite darfiber in Ver- 
gessenheit geraten ist. 
Die Schwierigkeit der 
Bestimmung verkohlten 
Materials folgt, da es 
zumeist aus Eillzelker- 
nell besteht, ullmittelbar 
aus dieser Variations- 
breite. Sie betrifft eben- 
so die Form, wie den 
Breit ell - L~ngen- Index. 
Im folgenden sei ein Be- 
leg ffir diese Variations- 
breite ill Abbildung 3 
bis 6 ulld Tabelle i ge- 
geben. 

Aus einer Sammlung 
yon 4 Rhein- und 6 Do- 

nau-Wildrebenkernen, 
letztere aus der Lobau 
bei Wien, die mir Prof. 
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Abb. ~. F requenzve r t e i l ung  der  
Ind izes  VOll Vitis silvestris und 
Vitis vi~ifera l"ecent; E inord l lung  
der  pr~,historischen E inze lke rn -  

funde .  
I - -  S~IJ3I~IER V. vinifera. 
2 - -  STUMMER V. silvestris. 
3 - -  Sammlung  KII~CHHEIMER IOO 

Kerne  Nr .  2. 
4 - -  do. Nr.  7, 
5 - -  pr~historische Kerne,  Ei l lzel-  

ke rne .  
6 - - W e r t e  aus ge r i nge r  Anzahl  F.  

vi#ifera r e c e n t  aus Tab .  i 
7 - - d o .  yon V. silves~ris. 
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Tabelle r. 
Material. 

Ma[3e und Breite~/Ldngen-Indices von recenten Wild-und Kulturrebenkernen gegeni~ber pr6historischem 
Ki-Sammlu2eg Kirchheimer. H-Slg. Husfeld; Z. Zuahtnummer vom Geilweilerho[. B = Bevtsch (I) S. 62 

yon Wildrebenker~cen. 

Nr. 

I - - 1 3  

I 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
1 o  

i i  
i2 
13 

14--24 
14 

x5 
I6 
I7 
I8 
19 
2O 
2 I  
2 2  

23 
24 

Herkunf t  

Vitis silvestris Gin. 
Forstamt Schwetzingen 
do. Rheim Ketseh 
Fo. Germersheim 
Staatswald HOehst 
Fo. Speyer Gemeinde- 
wald OttenstXdt 
Staatl. Ober-Fo. Lobau 
Revier Aekartsau 
do. Eckartsau 
s t id t .  Fo. Lobau, 
Rebe neben d. StraBe 
do. Rebe an Geleise 
Post Hern-Entersdorf 
do. Rebe an Keller 
Rosinen v. Wildtrau- 
ben an der Lobau 
Vitis silvestris Z 2298 
H6rdt /Rhein 
H6rdt /Rhein 

Vitis vini/erc~ L. 
Gutedel weiB 

Trollinger rot 
Elbling 
Oberlin 604 
Ries 90 well3 
Ortlieber 
Sylvaner 
Limberger 
Burgunder weiB 
Traminer rot 
Vitis vi~ciferc~ 

Collection 

Is I 
Ki 2 
Ki 3 

Ki 4 

Ki 5 

Ki 6 
Ki 7 

Ki 8 

Ki 9 
Ki io 

H 
B 8  
B 9  

H 
Z 2299 
Z 2300 
Z 23Ol 
Z 2307 
Z 2302 
Z 2305 
Z 2296 
Z 2294 
Z 23o3 
Z 23o 4 

B io  

2a V. silvestris (wie 2) Ki 2 
7 a . . . .  (wie 7) Ki 7 

p r / ~ h i s t o r i s c h  
St. Ambrogio Bronze- 

zeit 
Tyr inth  ,, 
Fimonsee ,, 
Troja 2. Stadt  
Castione Bronzezeit 
Parma ,, 
Aegypten 
Inselquelle b. Stutt- 
gart neol. 
Heilbronn Lat6ne 

plaJ~/v. Broad's. 
Brixen Eisenzeit 
Schwibisch Hall kelt. 
Eriskirch Bodensee ? 
Troja 2. Stadt 
Kreta ? 
Basel neol. 

Vitis vi~ilerc~ 

Vitis silvestris 

Vitis ripari~ Trier 
Vi~is rip~ria x 
Vitis re@est,'is 
Vitis viniJe~'c~ var. 

am~re~r 
Cissus heterophyllus 

25--41 
25 

26 
27 
28 
29 
3 ~ 
3 I 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 ~ 
41 

4 2  

43 

44 
45 

46 

47 

Buschan 

Abb. 62 
B 2  
B 3  
B 4  
B 5  
B 6  
B 7  

Schie. 

Neuweil. 

STU~M~R 

H 
H 

H 

H 

Anzahl 

ph. z 

12 6 

12 6 
12 6 

12 6 

I2 6 

12 6 

12 6 

12 6 

12 6 

12 6 

-- 6 

I 
I 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
I 

IO0 I -- 
I00 -- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 
? 

8oo 

2oo 

6 
6 

6 

6 

L~nge 

m i n - -  max 
mD1 

4.5--6.4 
4.1--6.3 
4.5--6.0 

4.3--5.3 

4.5--6.1 

5.2--6.5 
5.1--6.6 

5.0--6.4 

5.1--6.9 
5.1--6.1 

5.9--6.5 
6.4 
5.I 

5.8 --7.0 

7.8--8.0 
6.0--7.5 
5.5--6.4 
5.6--6.5 
5.5--6. 4 
6.0--7. 5 
6.5--7. 4 
5-3--5.6 
6.2--6. 9 

7.6 

4.1--6.1 
4.0--6. 3 

6.2 

6.4 
4.6 
4.6 
5.0 
7.0 
6.0 
5.0 
5.0 
4 - -6  

4.2--4.6 
5.o--6.1 

3.5--4.o 

3.o--3.8 

Brei te  

r a i n - - m a x  
li1Ea 

3.1--4.4 
3.0--4.0 
3.4--4.I  

3.0--3.8 

2.9--4.3 

2.7 --4.3 
3 .0 --4.3 

3.0--4.4 

2.8--4.8 
3.3--5.5 

3.9--4.4 
4.I 
4.3 

3.8--4,7 

4.2--4.4 
3.9--5.3 
3.8--5.5 
3.3--4.2 
3.5--4.0 
3.3--3.6 
4.0--4.6 
3.2--3.9 
3.3--4.8 

5.3 

2.7--4.1 
2.7--4.5 

4.5--5.0 
3.6 

2.7 
3.3 
2. 7 
3.5 
4.9 
5.7 
2 . 6  

3.6 
3--5 

L/~nge 
mm 

5.9 
5.8 
5.4 

5.3 

5.7 

6 . 1  

6.4 

6.2 

6.4 
5.7 

6 . 2  

5 . I  

5-4 

Mittelwer te 

Breite 
m m  Index 

4.o o.69 
3.8 o.67 
3.9 o.74 

3.5 o.69 

3.9 o.68 

4.3 o.67 
4.I 0.65 

4.o o.64 

4.2 o.67 
3.7 0.70 

4.2 0.69 
0.65 
0.83 

0.64 

0.54 
o.65 
o.69 
0.62 
o.61 
0.54 
0.60 
0.64 
0.63 
0.70 

3.5 o.69 
3.8 o.69 

o.82 

0.73 
0.79 
o.8o 
0.80 
o.8o 
0.68 
0.58 

o.42 
0.72 
0.59 
o.7o 
o.7o 
o.95 
0 . 5 2  
0.72 
0.70 

0.44 
0.74 
0.54 
o.82 

3.2--4.0 4.6 3.5 o.8i 
4.0--4-8 5.5 4-5 0.82 

3.3--3.8 3.9 3.5 ~ 

3.3--3.9 3.4 3-9 1-o5 
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A b b .  3. I - - ~  r k e i n i s e h e  W i l d r e b e n .  5 i o  D o n a u w i t d r e b e n  }e 6 K e r n e  v o m  R i~cken .  6 a n d e r e  y o n  d e r  B a n c h s e i t e  3 : z. 

l i n k s  v o n  o b e n  n a e h  u n t e n  N r .  3, G 2, 4, r e e h t s  y o n  o b e n  n a e h  u n t e n  N r .  5, 9 ,  8~ 6. 

H e r k u n f t  s i e h e  T a b .  i .  

KIRCHHt;IMER giitigs~ zur Untersuchung zur Verf/i- 
gung stellte, wurden wahllos je Iz Kerne in 3father 
Vergr6gerung photographiert (6 yon der Rficken-, 
6 yonder  Bauchseite) und nach dem photographi- 
schen Bilde der Br./Lg.-Index festgestelit, 6 weitere 
gezeichnet und ebenso ausgewertet; also jeweils I8 
Kerne. Demgegentiber steht ein Sortiment yon 8 
Kultursorten aus der Sammlung des Forschungsinsti- 
tutes ffir Rebenziichtung Geilweilerhof, Itir dessert 
fdberlassung ich Professor Dr. HUSFELD danke; hier- 
von sind je 6 Kerne gezeichnet und gemessen. 

D e r  Z i i c h t e r ,  ~3- B a n d .  

Zur Kontrolie wurden d ie  Wildreben Nr. 2 aus 
dem Fors~amt Schwetzingen und Nrr 7 aus der Lo- 
bau in Proben yon j e  Ioo Kernen ausgemessen. 
AM Grund des Vergleidles dieser Werte mit den 
obiger~ Werten diirfen die kleineren Proben mit etwas 
geringerer Variationsbreite dami t  als charakteristisch 
gelten. 

In  Tab. i sind maximum und minimum und der 
Mittelwert yon Lgnge und Breite, sowie der Mittelwert 
der Breiten-L/ingen-Indizes gegeben und danach die 
Kurven in Abb. z u. 2 gezeichnet. In diesen sind 

2 I  
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Abb. 4. Wi ldreben;  z--4 IRheinreben; 5--9 Donaureben.  

Abb. 4--6.  Zeichnungen nach 6 verschiedenen Kernen, je 3 vom Rticken, 3 von 
der  Bauchseite und yore Scheite gesehem 3 : i ;  die Nummerrz entsprechen deaen 

der Tab. I ;  s. dort fiber Herkunft .  

unten die Grenzwerte der STUMMERschen Messungen 
fiir Vitis vinifera und silvestris aufgetragen. 

Nach den je ioo Messungen beurteilt, erreicht 
die rheinische Wildrebe (2a) den ~iul3ersten Grenz- 
wert der STur nach der vi~i- 
fem-Seite bin, w~hrend die Donaurebe (7 a) noch wel- 
ter in das viniferg-Gebiet hineinreicht. (Treppenkurve 
Abb. 2). Die Werte aus den geringeren Zahlen sind 
Iiir die vinifera-Proben gegeniiber den silvestris-Proben 
zwar nach links verschoben, fallen aber ganz in die 

ZlJo# 7~o~+n#e, ," t o !  
'i 

\ \  

Abb. 6. Sorte Troll inger rot, yon ganz abweichender  Form; 
besonders schmal ,  bei  breitem Nabelende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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A b b .  5 ,  K u t t u r r e b e n .  

VariationsbreJte yon silvestris,mit Jhrem Gipfel bei 65, 
wo bei STUMMER der silvestris-Gipfel liegt. Auch die 
pr~historischen Proben, nun also meist Einzelwerte, 
sind zwar z. T. nach den Indizes eindeutige silveshis- 
Typen, liegen jedoch groBenteils im gemeinsamen Be- 
reich beider Arten. Es stehen leider nur wenig Zahlen- 
werte acts den pr~historischen Proben zur Verf~gung. 

Wie aus den Abbildungen der Kulturreben (Abb. 3 
bis 6) im Vergleich zu den Wildrebenkernen hervorgeht, 
sind ebenso wie fiir den Br./Lg.-Index auch fiir die 

Form nach Einzelkernen nur die extremeren Typen mit 
Sicherheit zu bestimmen. Als Beispiel sei aufdie mit X 
bezeichnetenWildrebenkerne mit deutlichem Schnabel, 
sowie die mit + bezeichneten Kulturrebenkerne von 
kurzdicker, ungeschn~ibelter Form hirlgewiesen. Es er- 
weist sich u. E. damit auBer in Extremf~llen als un- 
m6glich, an tier Hand eines Einzelkernes eine zuver- 
l~ssige Einreihung vorzunehmem 

Was nun im besonderen die Bestimmung nach Ab- 
driicken in Scherben betrifft, so ergibt sich eine weitere 

2I* 
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A b b .  7 a .  

.... A b b .  7- A b d r / i e k e  r e e e n t e r  Vitiskeri~e (a) 
i n  P l a s t i l l i n ,  v e r g l i c h e n  m i t  s o l c h e n  y o n  

N a e k t g e r s t e  (b ) .  

A b b .  7_ b .  

72 

A b b .  8. - -  I f 8419 .  

~qq 9 

2 d 
A b b .  9 . ~ I f  6644  u .  I f  4084  . 

/S:6: 

: 2 d 
A b b .  I O . - - I  f 13 660.  

A b b .  8 - - I O ,  T e i l a b d r f i c k e  i n  W a c h s  y o n  Vitiskernen i n  Gef~igen  u n d  
S c h e r b e n  a u s  d e m  N e o l i t h i c u m  d e r  M a r k  B r a n d e n b u r g .  3 : I .  

Schwierigkeit dadurch, daB, wie bei Getreidekorn- 
abdriicken sich die Lage des Kernes im Bruch nach 
Richtung und TiMe, die ja h~ufig nur einen ldeinen 
Teilabdruck bedingt, durch recht verschiedenartige 
Abdrucksbilder manifestiert, sei es, dab der Abdruck 
sich von der Bauch- oder Rfickenseite, oder seitlich, 
mehr oder weniger schdig, oder mit dem oberen 
oder unteren Ende im vorliegenden Bruchstfiek er- 
halten hat. Die Tatsache, dal3 der T6pferton 
tiberhaupt derartiges Kornmaterial  enth~lt, l~igt an- 
nehmen, dab die T6pferei in der N~he yon Vorrats- 
r~umen, Tenne oder Schuppen vor sich gegangen ist, 
auf deren Boden LTberreste vom Dreschen oder Abfall 
herumgelegen haben .... oft in gr613erer Menge, wie u. a. 
die an Abdriicken ungeheuer reichen Funde von Vr~- 
gogetorp  zeigen (I4). 

Es ist nun auffallend, wie aul3erordentlich iihnlich 
die Abdrticke der kleineren Teilstiicke, seitlicher und 
Endenstficke von Getreide und Weir~beeren sind. Das 
zeigt Abb. 7, in der die Abdriicke recenter Nackt- 
gerstenk6rner und Weirtbeerenkerne nebeneinander 
gestellt sind. Es wird deshalb nur m6glich sein, Ab- 
drflcke derartiger Teile gesichert zu verwerten, wenrt 
sie in ngehstem Zusammenhang mit unzweifelhaft zu 
deutenden gefunden werden (hierzu Abb. 12). Das 
gilt ebenso ffir Getreide wie ffir den Wein. 

Mit diesen Kriterien ausgerfistet, kann an die Deu- 
tung der m~rkischen Funde herangegangen werden. 
Es wurden folgende Abdrficke auf Vitis gedeutet. 

D i e  Vitisfunde in  d e r  M a r k  B r a n d e n b u r g .  

I) Nr. 33 (Abb. 8 u. i i ) .  I f. 84I 9 Rahnsdorf/Nieder- 
barnim. GeI~B 1. 

Den Ausgangspunkt bildet der Abdruck 12 3, Abb. 8 
vom oberen Rande an der Innenseite eines grogen Ge- 
f~il3es (einer Urne) von 3o cm H6he und 35 cm Breite, 
an welchem 16 mehr oder weniger deutIiche Abdrfieke 
festgestellt wurden. Das GeI~B war zum Licht nicht 

so zu orientieren, dab die Abdrficke der Innen- 
seite im Original photographiert werden konn- 
ten; so sind die Bilder erst yon den Wachsab- 
drficken hergestellt worden. Abb. 8 zeigt den 
gleichen Originalabdruck in 3 Wachsabdrticken, 
die zum Bilde zwecks verschiedenartiger Beleuch- 
tung, welche die Struktur besser erkennen l~igt, 
verschieden orientiert sind (ebenso in den fol- 
genden Abbildungen). Sie zeigen unverkennbar 
die Bauchseite eines Weinbeerkernes mit den 
beiden links und rechts der vortretenden Mittel- 
rippe (Leiste) verlaufenden Vertiefungen ; die Mit- 
telrippe tr~igt eine scharfrinnige Linie, unter 
welcher ein Gef~Bbflndel liegt. Die Kerbe 
am stumpfen (oberen) Ende ist schwaeh 
ausgepr~gt, das schmale Ende (Nabel) kaum abge- 
setzt etwas vertieft im Scherben. Die Form ist 

(mit den STUMMERschen Ausdrficken) als iXnglich herz- 
f6rmig, ungeschniibelt, die Bauchseite als scharfkantig 
zu bezeichnen. Der Kern liegt etwas schr~ig gekippt, so 
dab die voile Breite nicht zum Ausdruck kommt.  Doch 

1 Die i. Nummer ist die Scherben-Nummer in den 
Protokollen. Es iolgt die Inventar-Nummer der Stu- 
diensaramlung des Museums far Vor- und Frflhgeschiehte. 
Die Zeiehnungen sind nut z.T. direkt nach den Wachs- 
abdriieken, die leicht unscharf werden, zumeist naeh den 
photographischen Bildern der Waehsabdrtieke, vergr6- 
Bert, mit Zeichenapparat gezeichnet) Abb. i1). 

2 Die Abdrticke im gleichen Gefg~B bzw. Scherben sind 
durchnumeriert. 



a3.Band,Heft ~o/zz ViHs im Neolithicum der Mark Brandenburg. 325 

seheint e s e h e r  ein schlanker, als ein kurzer, zuf2 
dicker Kern zu sein. 

Im Blick auI den Modellabdruck recenter Kerne (, 
(Abb. 7 a) in verschiedener Lage und Abb. x2 nach 
recenten Kernen gezeichnet, sind die meisten der 
fibrigen Abdrficke leicht zu verstehen als Teil- 
st ficke yon schr~g oder senkrecht im Ton stecken- 
den I Kernen. So dfirfte 2 das schmale Ende (Na- 
belende) v o n d e r  spitze auf die Banchseite ge- 
sehen sein; 3 eine Seite etwas schrgg im Profil 
abgedrfickt, Rficken im Bride rechts ; 4 das breite, 
obere Ende von oben gesehen zur Bauchseite hin ; 
7 l{iBt ein Stfick Rfickenseite erkennen, vom 
Scheitel gesehe• (~hnlich Nr. 9,x3 und 14 in 
Abb. i2) ; daneben tin Stfick vom Rficken schr~ig 
im Scherben steckend. Wenn man die schwer zu 
deutenden Abdrficke 8 und ~3 ausscheidet, so sind 
im ganzen 6 Abdrficke in diesem Gef~g als V#is- 
kerne kenntlich. 

2) Nr. 28 (Abb. 9 u. ~x). I f .  6644 ist ein Gef~g 
aus Ketzin-Osthavelland, das xo Abdrfieke ent- 
b~ilt ; davon wieder 3 innen im Gef~B. W~hrend 
Nr. 4 Spelzen yon Nacktgerste und xo ein Doppel- 
korrt von Emmer zeigen, sind 4 weitere auf Vitis 
gedeutet; sie gehen alle fief in den Scherben 
hinein, haufig so, dab das Loch sich nach innen 
erweitert. Trotzdem l~iBt sich die Lage erkennen. In 
I sieht man yon oben schr~ig auf den Scheitel tines 
Kernes, an dem der Ansatz des Rfickenschildes noch 
erkennbar ist, wghrend gegenfiber in der Verkfirzung 
die etwas nach oben gekrfimmte Schnabelspitze sieht- 
bar wird ; 2 zeigt einen Kern v o n d e r  gew61bten Seite 
etwas ins Profil gedreht, Rfickenseite nach oben, 
Spitze schr~g abgeschnitten. In 8 ist fast a/4 tines 
Kernes, yon der Bauehseite, etwas schr~g mit der 
Spitze nach unten, mit der scharfen wulstigen Kante  
zu sehen - -  vgt. den recenten Kern ~ ;  9 ist eine Auf- 
sicht fast senkrecbt vom Scbeitel auf den nach unten 
gerichteten Schnabel. 

3) Nr. 26 (Abb. 9 u. x~). I f. 4o84 Waltersdorl, Kr. 
Teltow. 

Der Scherben hat nahe am Gef~grand in Abdruck 8 
einen fief in den Ton gehenden besonders deutlichen 
Halbprofilabdruck eines Vitiskernes, schwach nach der 
Rfickenseite gekehrt, so dab die Verj fingung unterhalb 
des Rfickenschildes sich markiert,  w&brend derRacken- 
schild verdeckt ist. 

4) Nr .37  (Abb. xo u. xr). I f. x 3 660 Zechow West- 
havelland. 

Scherben mit 3 Abdrficken, davon der eine (2), ein 
Tiefdruck, yon einem ganzen Hiiufchen Vitiskernen 
herrfihrt, die in verschiedener Lage und Verkfirzung 
gut zu rekonstruieren sind. In der Mitre liegt tin gan- 
zer Kern, Rfickenseite, der Schild eben angedeutet, 
vom oberen Ende nach dem unteren zu etwas ver- 
kfirzt zu sehen. Ringsherum zwei breite Oberkanten 
mit Furche, etwas schr~tg und ein Kern vom Scheitel, 
der Ansatz der Leiste der Bauchseite dem ersten 
gr6Beren Kern zugekehrt. I m  ganzen lassen sich 4 
Kerne identifizieren, x zeigt zwei Kerne yon der 
Rfickenseite, die Sehn~tbel einander zugekehrt, der 
eine den Schnabel nach oben, der andere nach unten 
gerichtet. Nr. 3 tin nach dem Schnabel zu stark ver- 
kfirzt zu sehender Kern v o n d e r  Rfickenseite. 

8dr162 d 

;~dCz 

13ddO 0 

Abb. I z .  Z•ichnung derselben Abdriicke w i t  ABb. 8 - - i o  nach Wachs- 
abdrficken; obere Reihe recente Kerne in  gleicher  Lage. 

l 
Deutung der m[irkischen V i t i s f u n d e .  

Es galt nun, die m~irkischen Funde zeitlich und 6rt- 
lich in den gr6Beren Zusammenhang der bisher bekann- 
ten pr~historischen FuMe  einzureihen. Ergab sich 
schon ffir die meist einzeln gefundenen verkoblten 
Weinbeerkerne selbst, dab die Entscheidung fiber die 
Zugeh6rigkeit zur Wild- oder Kulturrebe nur ffir ex- 
tremere Formen mit Sieherheit zu f~illen ist, so gilt dies 
erst recht yon den Abdrficken in Seherben, die wie 
erw~hnt, zumeist nut  Bruchteile tines Kernes und diese 
in ungeeigneter Lage liefern. Es ist deshalb mit ande- 
ren Methoden an das Problem heranzugehen, s e i e s  
biologiseh, se ies  yon der Kulturgeschichte her. 

~/is s//veslm'~ Z27~8 peee~/ 

Abb. 12. Vitis silvestris-Kerne in  beliebiger Rich tung  und Tiefe in  Plast i l l in 
gedri ickt;  das frei l iegende Stiick, das dem Posi t ivabdruck yore Original- 

Nega t iv  entspricht ,  in  Aufsicht  gezeichnet.  3 • �9 
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Fiir Gallien weiB man, dab die R6mer den Weiltbau 
bei der Besetzung des Landes bereits vorfanden. 13ber 
seinen Ursprung, sowie einen etwaigelt Zusammenhang 
mit dem mediterranen Weinbau, dessen ~ilteste Belege 
aus dem ~gypten der III.  Dynastie stammen, ist in- 
dessen bisher nichts bekannt. Nach WERNSCK (19) gilt 
das gleiche auch ffir den Donauraum zwischen Wien 
und Regensburg, ~wo die R6mer im Jahre 16 v. Chr. 
Weinbau bei der keltischen Bev61kerung ant?afen. Der 
Weinbau am Rhein dagegen schliegt sich deutlich dell 
r6mischen Siedlungen an. Ffir den m~rkischen Raum 
ist aus der Frfihgeschichte hierfiber nichts bekannt. 

Es ist anzunehmen, dab der Weinbau fiberall da am 
schnellsten Fug gefaBt hat, wo aucti die wilde Rebe 
gedieh und den Menschen als Wildobst vertraut  war. 
Wie welt sie dabei zur Kultur mit herangezogen wurde, 
wissen wir nicht. Es ist wohl m6glich dab die wilde 
Rebe des Rheins manchen der spezifisch rheinischelt 
Kultursorten, voran dem weiBen RieBling und dem 
grfinen Sylvaner, wenn nicht den Ursprung gegeben - -  
wie vo l l  BERTSCH und zuerst yon BRONNER vertretelI - -  
so doch all ihrem Aufbau wesentlichen Allteil gehabt 
hat. Unter den hier ulitersuchten Kulturreben 
haben Ries 9 ~ weig (Nr. 18) und Burgunder weig 
(Nr. 22), auch Ortlieber (Nr. 19) ausgesprochen kleine 
Kerne. Auffallend ist die ~hnlichkeit der Burgunder- 
kerne mit den silvestris-Kernen der Rheinreben, z .B.  
Nr. 4. Gegen eine direkte Ableitultg bestimmter Kul- 
tursortell yon bestimmten rheinischell bzw. Donau- 
reben sind u. a. yon genetischer Seite (HusFELD, HACK- 
BARTH, SCHERZ und ZIMMERMANN auf Grulld der 
photoperiodischell Reaktion 2, 6, 13) Bedenken laut 
geworden. Wir stehen hier, wie bei anderen Kultur- 
pflanzell vor der vielfach noch nicht endgttltig ge- 
15sten Frage des phylogenetischen Zusammenhanges 
der Kulturformen mit den zweifellos n~ichstver- 
wandten Wildpflanzen. 

Ist somit yon der Geschichte bzw. Kulturgeschichte 
ffir den hier vorliegenden Fall keine Auskunft zu 
bekommen, driingt sich eine zweite Frage auf, ob ffir 
das Vorkommen der wflden Weinrebe in der Mark 
Brandenburg ill der Jungsteinzeit die biologischen 
Bedingungen gegeben siltd. 

Hier liegt nun die Bedeutung der m~rkischen FuMe 
fiberhaupt. Sie wfirden das Areal der Wildrebe in 
Mitteleuropa in pr~historischer Zeit welt nach Osten 
und Nordelt - -  bis ultter 520 3 ~ n6rdlicher Breite - -  
vorschieben. Ultd zwar bis in das Gebiet zwischen 
Elbe und Oder - -  und damit u. U. in den Zusammen- 
hang nicht mit der Rhein ~, sonderlt mit der Donaurebe ; 
auch das bisher nord-Sstliehste Vorkommen der Wild- 
rebe bei Plauen im Vogtlande, das allerdings erst der 
Sp~tteiseltzeit angeh6rt, k6nnte in diesen Zusammen- 
hang geh6ren. Die Frage, ob und wie die Rhein- ulld 
Donau-Wildreben systematisch zu unterscheiden sind, 
ist noeh nicht ausreichend gekl~rt ; ob sich etwa durch- 
greifende Unterschiede in dem Kern nach Form und 
Gr6Be ergeben, bedarf noch umfassenderer Unter- 
suchung. Die hier vorliegenden Probell der rheiltischen 
Rebe (1--4) aus der Sammlung KII~CHHEI~ER haben 
absolut genommen geringere Mage als die Donaureben 
(5--io).  Deutlich ist ein Uberwiegen der geschnXbel- 
ten Typen bei den Donaureben, worin sie sich, wie in 
der GrSBe, den Kulturreben nXhern. Die Rheinrebe 
Nr. 2 paBt nach ihren Kernen mehr zu den Donaureben, 
umgekehrt gleicht die Donaurebe Nr. 5 aus Ackartsau 

mit ihren kurzen fast herzf6rmigen Kernen fast genau 
der Rheinrebe Nr. I aus Schwetzingen. Die Breiter~- 
L~ngen-Indizes zeigen eilte gerichtete Differenz nicht ; 
ffir eine Entscheidung ist das Material zu klein. 

Die hier vorgelegten Fultde geh6ren alle ill den 
Bereich des m~rkischelt Gebietes, das FIRBAS 1952 
Bd. II  Abschn. C 5 behandelt (21). Sie gruppieren sieh zu 
je zwei 6stlich und westlich voll Berlill: 1 Rahnsdorf/ 
Niederbarltim, am Ostende des Mfiggelsees, ultd Wal- 
tersdorf, Kr. Teltow, nur r2 km sfidwestlich davon, 
einerseits --Ketzin/Osthavelland,  an der Havel 15 km 
nordwestlich voll Potsdam gelegen, und Zechow/West- 
havellaltd, am Rhilt gelegen unweit Rheinsberg, ande- 
rerseits. FIRBAS schfldert das Landschaftsbild folgen- 
dermagell (S. 192): ,,Es besteht aus weiten diluvialen 
Platten, die durch verschiedene Eltdmor~nenztige ge- 
gliedert und VOlt breiten Urstromt~ilern durchzogen 
werden. Mehr oder weniger gebleichte Sand- und Kies- 
b6delt stehen imVordergrund, von gr6Beren und klei- 
neren Insellt schwach gebleichter Lehmb6den ultter- 
brochelt. Aft der Elbe, Havel und Oder spielen auch 
Tonb6den mit Auwgldern eine groge Rolle." Dies Ge- 
biet hat in der mittleren Wgrmezeit auf den verschie- 
densten B6den eilten Eichen-Mischwald verschiedener 
Zusammensetzung getragen. Damit ist, vor allem in 
den ,,Auenw~ilderlt an Elbe, Havel ultd Oder" der 6ko- 
logische Ort ftir das Vorkommen der Wildrebe im Ge- 
biet der Mark Brandenburg gegeben und die Verbin- 
dung nach Sfidschweden geschlagen 1. 

Wie bereits erw~ihnt, hatte FLORIN 1937 in einer vor- 
laufigen Mitteilung fiber den Fund eines Vitiskerlt- 
Abdruckes in eiltem Scherbelt der (zungchst zu alt 
datierten) spgtneolithischen Siedlung Vrg in Sfid- 
schwedelt berichtet. Die zuerst mit Skepsis auf- 
genommene Deutultg koltnte im Verlauf der Unter- 
suchung des Gesamtmaterials der benachbartelt Sied- 
lungen Vrg und Kathrineholm-Mogetorp, die Verf. von 
Dr. FLORIN fibergeben war, best~tigt und durch einen 
zweiten Abdruck gesichert werden (143). 

Inzwischen sind durch T~OELS-SNITH (17) und 
MIKKELSt~N (II) 1944 und 1949 vereinzelte gitis- 
Pollenk6rner in D~inemark nachgewiesen. FLOl~ISr hat 
die Bedeutung des Fultdes als Klimaindex voll erkaltnt 
und eingehend ausgewertet als Beweis ffir ein w~ir- 
meres Klima auch in Sfidschweden in der als Atlaltti- 
kum gedeutetelt Klimaperiode der mittleren W~rme- 
zeit (Abschnitt VIII  ltach FII~BAS 21). Die zwischert 
diesem und Stidwestdeutschlaltd liegeltden miirkischen 
Funde dfirfen als eine weitere Stfitze dieser auch auf 
anderem Wege (pollen-analytisch) erh~rteten An- 
schauung gelten. 
Nun ist es bemerkenswert, dag im Gebiet der mitt- 
lerelt Oder im tttigelland zwischen Guben und Bombst 

nach WERTH (20) der n6rdlichste Pultkt des 
gesamten Weinbaugebietes tiberhaupt - - n o c h  heute 
ein weltll auch verh~ltltismiiBig geringer, so doch 
lohnender Weinbau betrieben wird. Volt diesem gibt 
BmaTsci-I (i) an, dal3 im Jahre 1453 die Traminer 
Traube ,,in bedeutender Menge von Wiirttemberg nach 
Griinberg ill (Nieder-)Schlesien weitergegeben sei". 

1 Rahnsdorf liegt im Bereich des Warschau-Berliner 
Haupttals, Waltersdorf auf dem Teltow, Netzin geh6rt in 
das Glogau-Baruther Haupttal, Zeehow Iiegt in einem 
Ausl~ufer des Thorn-Eberswalder Tales. Die Angaben 
verdanke ich Frl. Dr. H~IN. 

Ausftihrliche Publikation z. Z. im Druck. 
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Man d a d  wohl annehmen,  d a b  der  Weinbau  damals  
in jener  Gegend berei ts  getibt  wurde,  dab  es sich nicht  
um einen ers ten Versuch ohne begrf indete  Aussicht  au i  
Erfolg gehandel t  haben wird. Und wenn noch heute  
am den stei len sonnigen Httngen der  mi t t l e ren  Oder, in 
der  Gegend um Krossen und Grtinberg,  die Rebe vor-  
treffl ich gedeiht ,  so erkl~irt sich dieser vorgeschobene 
Posten yon Weinbau  nach der  oben entwiekel ten  Vor- 
s tel lung aueh bier  a m  ehesten aus ura l te r  Bekann t -  
sehaft  mit  diesem edlen Gew~chs, als t in  Tradi t ions-  
re l ikt  aus der  Zeit. da hier die Wi ldrebe  heimisch war. 
Der W e i n b a u  ist d a b e i - - w i e a m  R h e i n -  von den 
feuchten S t ando r t en  der  Wi ld rebe  auf  die  t rockenen  
Stidh~nge der  OderhShen gewander t ,  d ie  allein dem 
Wt~rmebedtirfnis der  Robe unter  dem heut igen Kl ima  
gentigen. Das ist  wohl so zu deuten,  dab  auch ftir die 
Wi ldrebe  nicht  das  Feucht igkei ts - ,  sondern das  Wtirme-  
bediirfnis das  Haup te r fo rde rn i s  zum Gedeihen ist. 
Auch in den Auenwti ldern sueht  sie, in die Gipfel der  
B~iume k le t te rnd ,  die grSBtmSgliehe Sonnens t rah lung  
auszunutzen,  die der  Ku l tu r r ebe  in den hiigeligen Siid- 
lagen gegeben ist. Ein phylogenet i scher  Zusammen~ 
hang  jedoch zwischen den prS, h is tor i schen Wi ld reben  
der  Mark  und dem heut igen Weinbau  daselbs t  wird 
wohl immer  hypo the t i sch  bleiben. Wohl  aber  wt~re es 
lohnend,  der  Ge s c h i c h t e des Weinbaues ,  der  so viele 
Or tsnamen in der Mark und bis nach Schlesien hinein, 
geprtigt hat ,  archival isch nachzugehen,  wie es WER- 
NECk: in so erseh6pfender  und dami t  er t ragre icher  Weise 
ftir den Weinbau  Ober- und NiederSsterreichs durch-  
gefiihrt  ha t  (19). Es ist zu hoffen, dab  die poli t ischen 
Verhtiltnisse der le tz ten  Jah rzehn te  die Unter lagen  so 
weir verschont  haben,  d a b  dera r t ige  Studien  Erfolg ver-  
sprechen.  Die reichen Scherbenfunde in so manchen  
Museen des os tdeutschen  Raumes,  auch der kleineren,  
dt i r f ten aueh bez/iglich der  hier behande l ten  Zeit noch 
manchen Aufschlul3 geben. 
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Beitr ige zur Ziichtungsforschung beim Apfel  1 
II. Morphologisch-pomologische Studien an F1-S/tmlingen der Kreuzung 

einer Kultursorte mit Malus niedzwetzhyana. 
Von MARTIN SCHMIDT. 

Mit 13 Textabbildungen. 

I. E i n l e i t u n g .  

Die Bas ta rd ie rung  yon I<ul tursor ten mi t  wilden 
oder zu Zierzwecken ku l t iv ie r t en  Malus-Arten spielt  
in der  Apfe lz i ich tung schon seit  dem le tz ten  Dr i t te l  des 
vor igen Jah rhunde r t s  eine bedeu tende  Rolle, insbe-  
sondere f/Jr die Zt ichtung auf Fros twiders tandsf i ih ig-  
keit  und Resis tenz gegen K r a n k h e i t e n  und $ch~dlinge. 
In  X a n a d a  waren SAUNDERS und MACOUN, in U.S.A. 
HANSON, in der  Sowje tunion  MITSCHORIN die Pioniere  
dieser Zucht r ich tung ,  die vor al lem in der Fros t res i -  
s tenzzi ichtung zu bedeu tenden  prak t i schen  Erfolgen 

1 Dem Begrtinder der wissenschaft]ich fundierten Obst- 
zttchtung in Deutschland, meinem unvergel31ichen Lehr- 
meister ~ERWIN BAUR, zum Gedenken anlgBlich der 2o. 
Wiederkehr  seines Todestages.  

geftihrt  ha t  (vgl. SCHMIDT 1939, 1950 ). AuI Grund 
langj t ihr iger  exper imente l le r  Arbe i ten  a m  Erwin-  
Ba u r - In s t i t u t  in Mtincheberg ha t  sich gezeigt, dal3 wir 
in  Deutsch land  unter  unseren Kl imaverh~l tn i s sen  
be im Apfel wohl sicher auf den Weg der A r t b a s t a r -  
d ierung zwecks Schaffung f ros t res is tenter  Sor ten  ver -  
z ichten kSnnen.  Dies ist  eine Er le ich te rung  fiir den 
Zfichter, weil die Mehrzahl der  bisher such  im Aus land  
t iberwiegend eingekreuztel I  Arteri,  wie MaZus /)runi- 
folia, M. baccala, M. ioensis, M. zumi  u . a . ,  ztichte- 
rische Schw~erigkeiten bereiten,  die sich vor a l lem in 
der Ta t sache  ausdrt icken,  d a b  die ungt inst igen F ruch t -  
e igenschaften tier genannten  Ar ten  such bef wieder-  
hol ter  E inkreuzung  von Kul tu r so r t en  nu t  in unbe-  
I r iedigender  Weise , ,weggezt ichtet"  werden k6nnen.  


