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Vor wenigen Jahren noch waren die amerikanischen Reben in

den meisten weinbautreibenden Teilen Europas kaum andern als

Spezialisten oder Liebhabern bekannt. Heute fhrt ihren Namen fast

jeder Rebenbesitzer im Munde, dessen einst blhende Kulturen den

Phylloxera
- Invasionen verfallen sind. Knpft er doch an diese Neu-

linge in den europischen Rebengelnden die rosigsteu Hoffnungen
fr die Zukunft seines Rebenbesitzes. Die amerikanischen Reben er-

freuen sich mithin in weiten Kreisen einer gewissen Popularitt. Man

geht daher in der Annahme kaum fehl, dass auch in Kreisen, in denen

die Rolle, welche die amerikanischen Vit/s- Arten im europischen
Rebenbau zu spielen berufen sind, wohl vorwiegend nur eine theore-
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tische Bedeutung' hat, eine Darlegung der bisherigen Erfahrungen nicht

unwillkommen ist.

Ueber die Ursachen der verheerenden Krankheiten, welchen in den

letzten Jahren unsere Weinkulturen in erschreckendem Mae ausge-
setzt sind, gehen zur Stunde noch die Meinungen weit auseinander.

Nachdem die Phylloxera zuerst in den franzsischen Weinbergen
Fu gefasst hatte und in einem furchtbaren Kriegszuge mehr denn

die Hlfte des franzsischen Rebenareales befallen, in allen Wein-

gebieten strkere und schwchere Truppen vorgeschoben hatte um
neue Positionen sich zu sichern, nachdem berall, unter gnstigen
klimatischen Verhltnissen, welche die feinen Weine der Charente

werden lieen, wie nahe den Grenzen des Weinbaues wie z. B. in

Naumburg an der Saale, das die Hauptmasse des Kreo" der Jenenser

Studenten produziert, Reben der Phylloxera zum Opfer fielen, wurde

der durchschlagende Erfolg des Schmarotzers vielfach einer Dege-
neration der Rebe zugeschrieben. In der ungeschlechtlichen Fort-

pflanzung, die whrend vieler Generationen nie durch eine geschlecht-

liche unterbrochen wurde, sahen viele die Ursache der Entartung.
Mit Recht hat Prof. Mller, Direktor der deutsch -schweizeri-

schen Obst- und Weinbauschule in Wdensweil, in einem Vortrage
ber die Ursachen des krankhaften Zustande s unserer

Reben, den er in der naturforscheuden Gesellschaft des Kantons

Thurgau hielt, diese Meinung des entschiedensten zurckgewiesen.
Schon der Umstand, dass noch vor wenigen Jahrzehnten, in den 60iger

Jahren, der Ertrag der Reben zum Teil ein vorzglicher war, im

Jahre 1865 sogar eine der besten Qualitten des Jahrhunderts reifte,

lsst es wenig wahrscheinlich erscheinen, dass nunmehr fast pltzlich
die europischen Rebensorten gewissermaen an senilem Marasmus
leiden sollen und deshalb ihren zahlreichen Feinden der Gegenwart,
dem Oidhim, der Phylloxera, der Peronospora, dem Blackrot u. s. f.

widerstandslos zum Opfer fallen. In den europischen Weinbergen
werden bekanntlich die verschiedenartigsten Rebensorten, Formen der

Vitis vinifera, kultiviert. Neben solchen, die seit langen Reihen von

Jahren, seit Jahrhunderten, uns das edle Blut der Reben reiften,

stehen jugendliche Sorten, die knstlichen Produkte sorgfltiger Selek-

tion. Msste also nicht naturgem an den verschieden alterigeu

Varietten und Formen der Vitis vinifera die Wirkung der erwhnten
tierischen und pflanzlichen Parasiten sehr ungleichartig sein? Whrend
die einen erliegen, wre die Jugendkraft der andern der Talisman,

der sie vor Schaden bewahrte. Lehrt aber die Erfahrung leider nicht,

dass jede Sorte der Vitis vinifera der Phylloxera erliegt, dass jede
unter der Wirkung der Peronospora viticola, des falschen Mehltaues,

ertragsunfhig wird und schlielich stirbt?

Als die wesentliche Ursache der geringen Widerstandskraft der

Rebe wird von andern die Erschpfung des Bodens aufgefasst, die
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um Rivaud's Ausdrucksweise zu gebrauchen
1

) eine Anmie der Rebe

herbeifhrt. Mit jeder Ernte nimmt man dem Boden eine bestimmte

Summe mineralischer Stoffe weg, deren die Rebe zu ihrem Gedeihen

absolut bedarf, von deren Vorhandensein namentlich auch die Ertrags-

fhigkeit in hohem Mae abhngig ist. Die Dngung sucht dem
Boden dieselben wiederzugeben. Aber oft genug ist sie eine planlose,

einseitige, die leicht die kluge Abwechslung durch die Menge ersetzt.

Sie bersttigt mit gewissen Nhrstoffen den Boden und vergisst ihm

andere nicht minder wichtige zu bieten. Die rationelle Dngung ist

dieser Erschpfungstheorie gem die Waffe, welche die Rebe sieg-

reich aus dem Kampfe mit ihren pflanzlichen und tierischen Parasiten

hervorgehen lsst.

Dass die Bodenbehandlung mancherorts zu wnschen brig lsst,

dass unrichtiger Dngung wegen die Reben oftmals nicht zu dem
Mae der Vegetationskraft gelangen, das sie unter andern Verhlt-

nissen erreichen knnten, liegt leider auer allem Zweifel. Sie aber

fr die Wirkung der neuen Rebenkrankheiten voll und ganz verant-

wortlich zu macheu geht nach unserem Dafrhalten kaum an. Die

gut ernhrte Pflanze wird wohl z. B. der Phylloxera gegenber lnger

widerstandsfhig sein als eine ungengend ernhrte. Das krftige

Wurzelwerk fhrt ihr reichlichere Nahrung zu. Die Schden der

Wurzelzerstrung durch den Parasiten machen sich weniger schnell

fhlbar, als wenn von Anfang an die Pflanze mit einem schwchern

Absorptionssystem arbeitet, die geringere Fhigkeit eines weniger

vollkommen ausgebildeten Assimilationsorganes geringere Mengen von

Reservestoffen produziert. Kommt ja die Wirkung der Phylloxera im

Wesen einem Aushungern der Reben gleich. Mehr aber als eine Ver-

zgerung des Todes bewirkt auch die rationellste Dngung in

einem phylloxerierten Gebiete nicht.

Das gleiche gilt von der Wettertheorie, die namentlich in

Prof. Mller-Thurgau ihren eifrigen Vertreter gefunden hat. Trbe
und khle Witterung mnss die Thtigkeit des Laubwerkes hemmend

beeinflussen, die schlechtere Ernhrung der Pflanze bewirken. Wenn
Mller erwhnt, dass an einem Weinstock die Bltter, welche dem

Lichte ausgesetzt waren von Pilzkrankheiten viel weniger heftig be-

fallen wurden als die knstlich der Belichtung entzogenen, nachdem

beide Teile gleichmig knstlich infiziert waren, so wird durch diese

Beobachtung wohl erwiesen, dass der Ernhrungszustand der Rebe

von einer groen Bedeutung fr die Widerstandsfhigkeit ist. Den-

noch lehrt die Erfahrung namentlich in den Weinbergen Sdfrank-

reichs, dass auch gute Belichtung die verschiedenen Sorten der Vitis

vinifera vor verschiedenen ihrer organisierten Schdlinge nicht auf

die Dauer zu schtzen vermag.

1) Vergl. Revue scientifique, Nr. 24, T. 46, 1890.
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So kommen wir auf den letzten Erklrungsversuch, der uns zu

unserem Thema berleitet. Alle die so beraus gefhrlichen neuern

Rebenfeinde sind amerikanischen Ursprungs. Ruft diese Erkenntnis

nicht die Vermutung- wach, dass die Widerstandslosigkeit der europi-
schen Reben darauf zurckzufhren ist, dass sie whrend der langen Zeit

ihrer Kultur wie in spontanem Zustande zu den Parasiten der ameri-

kanischen Reben in keiner Wechselbeziehung standen? Muss also nicht

umgekehrt die Widerstandsfhigkeit der amerikanischen Rebenarten,

die bis zu vlliger Immunitt sich steigern kann, das Zlichtungs-

produkt der whrend langer Reihen von Generationen bestehenden

Wechselbeziehung zwischen Nhrpflanze und Parasiten sein, also das

Erzeugnis der natrlichen Auslese?

Die logische Folgerung aus dieser Erkenntnis ist die, dass die

natrlichste Sicherung der von der Phylloxera durchseuchten Wein-

berge darin besteht, die Vitis vinifera gegen jene amerikanischen

Rebenarten zu vertauschen, welche in lange dauerndem Kampfe ums
Dasein die hchste Steigerung der schtzenden Struktureigentmlich-
keiten erworben haben.

Ueber die wildwachsenden amerikanischen Reben hat

sichViala in dem oben zitierten Werke in ausfhrlicher, klarer Weise

ausgesprochen. Die nachfolgenden Darlegungen, im wesentlichen

pflanzengeographische und physiologische, fuen auf den sehr einlss-

lichen Errterungen Viala's.

Das Genus Vitis ist in Amerika in einer greren Zahl von Arten

vertreten. Viala nennt und beschreibt folgende Species:
Sectio I. Euvitis Planchon.

Series 1. Labruscae.
V. Labrusca L.

Series 2. Labruscoideae.
V. califomica Bentham.
V. caribaea De Condolle.
V. coriacea Shuttleworth.
V. candicans Engelmann.

Series 3. Aestivales.

V. Linsecomii Backley.
V. bicolor Leconte.
V. aestivalis Michaux.

Series 4. Cinerascentes.
V. cinerea E n g e 1 m a n n.

F. cordifolia Michaux.
V. Berlandieri Planchon.

Series 5. Rupestres.
V. monticola Backley.
V. rupestris Scheele.

V. Arizonica Engelmann.
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Series 6. Ripariae.
V. rubra Michaux.
V. riparia Michaux.

Sectio II. 3Iuscadinia Planchon.
V. rotundifolia Michaux.
V. munsoniana Simpson.

Die Mannigfaltigkeit wird um ein bedeutendes durch die Hybriden
der spontanen Vitis-Arten erhht, deren Viala nicht weniger als 40

aufzhlt.

V. Berlandieri ist die Rebe des sdlichen Teiles der Union. Ihre

nrdliche Grenze liegt etwa in der Mitte von Texas, fllt damit ziem-

lich genau mit der Sdgrenze von V. cinerea und V. cordifolia zu-

sammen. Gebirgige Gegenden zieht sie den Niederungen vor, ohne

jedoch diesen vllig fremd zu sein. Ebenso gedeiht sie auf trockenem

unfruchtbarem Boden besser als in fettem Erdreich. Die starken

Temperaturschwankungen, welche den meisten Gebieten Nordamerikas

eigen sind, kommen im allgemeinen in den Wrmeanpassungen der

nordamerikanischen Reben trefflich zum Ausdruck. V. Berlandieri,

welche Temperaturen bis zu 42 ertrgt, wiedersteht anderseits Tem-

peraturerniedriguugen bis auf 23, selbst bis auf 27. Kalk-

reicher Boden oftmals von so einseitiger Zusammensetzung, dass er

kaum andern Pflanzen zu leben gestattet, wird von der Berlandsrebe

bewohnt. Ich gebe nachfolgend eine der Bodenanalysentabellen wieder.
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cordifolia dieDie Verbreitungsgebiete der V. cinerea

beides starkstmmige Reben ppigen Wachstums sind, fallen zum

Teil zusammen. Sie schlieen sich an die vorgenannte Art an.

Whrend aber V. cordifolia, wenn auch als Selteuheit in der Nhe
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des Niagarafalles getroffen wird, vornehmlich in Pennsilvanien, Vir-

ginien, Illinois heimisch ist, muss erstere vorzglich als die Rebe des

nrdlichen Texas und des mittleren Illinois bezeichnet werden. Ueber

Jowa und Nebrasca geht sie nicht hinaus.

In ihrem ausgedehnten Verbreitungsgebiete bewohnen sie die

verschiedensten geologischen Formationen, Alluvium nicht minder als

jurassische und primordiale Formationen. Ihre vorzglichste Entwick-

lung aber erreichen sie in dem fruchtbaren tiefgrndigen Alluvium

lngs der Flsse, wobei V. cinerea namentlich die tiefen Stellen der

Flussufer, die im Winter berschwemmt sind, liebt. Sie kann dabei

wie lngs des Missouri, Mississipi, Ohio etc. geradezu zur eigentlichen

Sumpfpflanze werden. Obgleich sie auch hier das satte Grn eines

krftigen Laubwerkes zeigt, erscheint sie doch weniger krftig als

an den nicht sumpfigen Stellen der Flussufer. V. cordifolia hat keine

eigentlich nassen Standorte. Doch findet auch sie sich reichlich in

den fruchtbaren frischen Alluvionen lngs der Flsse.

Whrend so beide Arten nach den Standorten ihrer ppigsten

Vegetation zu urteilen als Freunde eines tiefgrndigen feuchten Bodens

zu bezeichnen sind, fehlen sie doch auch auf unfruchtbarem Boden,
der dem Lieblingsstandorte der V. Berlandieri kaum ber ist, nicht,

wenn nur der Boden nicht zu trocken ist. Auf deu Kalkfelsen des

Mississipigebietes, die kaum andere Pflanzen zu nhren vermgen, ge-

deihen sie, V. cordifolia leichter als V. cinerea.

Gegen tiefe Temperaturen ist ihr berwinterndes Holz ebenso

unempfindlich, wie die V. Berlandieri. Bei Wintertemperaturen von

25 bis 28 leiden sie nicht und ebenso ertragen sie nach Be-

obachtungen, die im Missourigebiet gemacht wurden, Sommertempera-
turen von 4042.

Da beide Arten in den verschiedensten geologischen Formationen

gefunden werden, ist es von vorneherein sehr wahrscheinlich, dass

sie auch von der chemischen Beschaffenheit des Bodens unabhngiger
sind als viele andere Arten, d. h. ihre Anpassung eine weniger ein-

seitige, durch einen Bodenbestandteil bedingte ist. In berraschender

Weise lehren das die nachfolgenden Zahlen physikalischer Boden-

aualysen:

Boden aus dem Missouri

gebiet.

Ton . ,

Sand .

Kalkstein

Humus

35,876

54,000

10,083

0,042

83,500

12,700

3,000

0,800

Boden aus der Kreideformation von
Texas.

17,200

6,120

76,517

0,163

12,900

5,450

81,491

0,159

68,450

28,520

2,280

0,750
Vitis monticola, eine relativ seltene ziemlich niedrige weit rankende

Rebe, die nie dem Boden nach kriecht aber auch die groen Bume
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meidet, bat ein sehr beschrnktes Verbreitungsgebiet. Im Zentrum

von Texas am Coloradoflusse ist ihre Heimat. Ihre nrdliche Grenze

liegt um ein geringes sdlicher als die der V. Berlandieri. Den Ebenen,
dem Buschwerk, das die Flussufer einsumt, ist sie fremd. Die

buschigen Hnge der Hgel sind ihre Wohnsttten. Lianenartig um-

rankt sie die Strucher. Sie vegetiert in einer durch besondere Trocken-

heit ausgezeichneten Zone. In dem Boden, den sie bewohnt, halten

sich Kieselsure und Kalkstein so ziemlich das Gleichgewicht.
Vitis rupestris gehrt ebenfalls dem Sden an. Die Mndung des

Missouri in den Mississipi gibt genau die Nordgrenze ihrer Verbrei-

tung an. Hufiger findet sie sich im Sdwesten Missouris, im Sden
von Kansas, in Texas, wo sie berall trockenen warmen Boden be-

wohnt. Im Gegensatz zu andern Vitis-Arten meidet sie die Wlder
und selbst das Buschwerk. An lichten Stellen, denen Holzgewchse
irgend welcher Art fehlen, vegetiert sie, mit Vorliebe vor allem in

den Prrien. Nur wenig, etwa 8 10 cm erhebt sich der Stamm ber

den Boden oder er liegt selbst dem Boden an. Nach allen Seiten

gehen vom Stamme Schosse ab, die eine Lnge von 1015 Meter

erreichen, dem Boden dicht anliegend hinkriechen, um zahlreiche Neben-

axen abzugeben. Temperaturerniedrigungen bis zu 28 vermgen
sie nicht zu tten.

Ein tonreicher tiefgrndiger Boden kennzeichnet fast im ganzen

Verbreitungsgebiete ihre Standorte, ein Boden der reich an Kiesel-

sure und kalkarm ist. In welch scharfem Gegensatze die Art in

Beziehung auf ihr Bodenbedrfnis zu den bisher genannten Arten

steht, zeigen folgende Zahlen. Im Missourigebiet hat der Boden, in

welchem V. ruprestris wchst z. B. folgende Zusammensetzung:
Ton . . .
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