
WIElANOT, F., Miinz- lind Geldgeschichte des Kunlons Zug. Zug. 1966. 
WIRTH, M., Statistik der Schweiz. ZOrich 187l. 
ZINZENOORF, GRAF, K., Bericht des G.K.Z. iibe,. seine handelspolitische S(Udiellreise durch 

die Schweiz 1764. Basler Zeitschrift fOr Geschichte und Altertumskunde XXXV, 1936. 

Biirgerarchiv Zug: A 33, 9 und 11: 

Eiflnahmen atl Zo//: Bis 1712 «fOr Vych und Rosse>; (Vieh und Pferde). 
Von 1713 an: «fOr Vieh uber den Berg». 

Die Einnahmen sind in dcn sUi.dtischen Zollrechnungen in Gulden und Schilling aufgefOhrt 
(I Guldcn "" 40 Schilling). 

ZolftariJe: 1643: Von ledigen Rossen aus der Eidgenossenschaft: 
Von I Ochscn, Kuh oder Rind pro Haupt: 

1692: Pro Haupt Vieh nach dem Welschland: 
Pro Pferd, durchgefuhrt: 

Anmerkullg: 

2 Schilling 
4 Schilling 
3 Schilling 
3 Schilling 

1m Koordinatcnsystclll sind cingelragen: senkrecht, die Summe der jdhrlichen Einnahmen in 
Gulden und hal ben Gulden. Bis Will Jahrc 1712 heisst in dcn stadtischcn Zollrcchnungcn diese 
Kolonne: «fLir Vych und Rosscf}!), von 1713 an: iiVieh ober den Berg». 
Von 1643 bis 1692 sind die eingetragenen Betrage dUTch eine punktierte Linie verbunden, weil 
verschiedene Jahre fehlen, ab 1692 jedoch durch eine ausgezogenc Linic. 

Zolltabellc I: Zoll fOr Vych und Rosse bis 1712, ab 1713 Vych Ober den Berg. 
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Zolltabelle II: Zoll fOr Vych ober den Berg. 
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DIE FLUKTUATIONEN DER 
WEINMOSTERTRAOE 

1M SCHWE IZE R I SCHE N WE INLAND 
YOM 16. BIS INS FRUHE 19. JAHRHUNDERT 

KLIMATISCHE URSACHEN 
UNO SOZ I OOKON OMISCHE BE DE UTUNO* 

Von CHRISTIAN PFISTER 

1. Korn/and, Hirten/and und Wein/and 

Die agrarlandwirtschaftliche Polaritat zwischen Kornland und Hirten
land, wie sie Reiseschriftsteller des 18. lahrhunderts geschildert haben, ist 
in den letzten Jahren zu einer wichtigen Leitlinie der agrargeschichtlichen 
und demographischen Forschung geworden. Berucksichtigt man neben 
dem agrarlandwirtschaftiichen auch den betriebswirtschaftIichen, volks
wirtschaftlichen, ernahrungsphysiologischen und kulturtypischen Stellen
wert der wichtigsten Anbauprodukte der alten Schweiz, dann verdient ne
ben dem Getreidebau und der Viehzucht auch der Rebbau Erwahnung. Es 
ist bekannt, dass das «Weinland» - urn diesen Begriff zu pragen - vor der 
Rebbaukrise des ausgehenden 19. lahrhunderts wesentlich grossere Fla
chen umfasste als heute. Rebberge saumten die sonnseitigen Ufer aller 
grossen Mitteliand- und Alpenseen mit Einschluss des Vierwaldstattersees, 
des Zugersees ' , des Walensees2 und des Brienzersees). Die H6hengrenzen 
waren trotz des ungtinstigeren Klimas angehoben. Reben stockten selbst jm 

'* Diesc Arbeit wurde erm6glicht durch einen Beitrag des Schweizcrischen Nationalfonds zur 
F6rderung der wissenschaftlichcn Forschung. 

1 WALTER SCHtWEt, Der Weillball in de,. Schweiz. Wiesbaden, 1973, S. 39. 
2 J(OHANN) C(ONRAO) FAESI, Genaue und vollstiindige Staars- lind Erd-Beschreibung der 

gal/zen Helvelischel/ Eidgenossenschafl. Bd. 2. S. 364. 
3 In dem «Verzcichnis der PfrOnden jahrliches Einkommen in Mein Gn Hrn und LobI. 

Stat! Bern Teutschen Gebielh ... », das eine Liste der den verschicdenen Pfarreien zufal
lenden Abgaben enthalt, sind fUr Brienz neben Hafer und Dinkel «4 saum Weim) er
wahnt. Staatsarchiv Bern, B I I I 228 b. 
In einer anonymen Brienzer Chronik yom Anfang des 19. Jahrhunderts (Privatbesitz, 
Abschrift im Staatsarchiv Bern) heisst es unterdem Jahr 1808: ii ... def winter und frieling 
warcn so kalt und spct, da hicr zu Brielllz etlich weinreben erfroren ... » 
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Domleschg, im Prattigau, im Unterengadin" im Urnerland$, im Talkessel 
von Glarus bis nach Schwanden6 und am emmentalischen Kragenberg 7 • 

Obsehon die Weinbaugebiete, an Seeufern und Sudhangen bandartig ins 
Korn- und Hirtenland eingeOochten, nur einen verhaltnismassig geringen 
Anteil an der gesamlen landwirlsehaflliehen Nutzflaehe erreiehlen', war 
der Weinbau weit ertragreicher als der Aekerbau und die Yiehzueht'. Wir 
mUssen, urn ein ResLiltat dieser Arbeit vorweg zu nehmen, im 16.-18. Jahr
hundert mit durehsehnittliehen Flaehenertragen reehnen, welche auf dem 
Niveau des fruhen 20. Jahrhunderts lagen, \Vahrend der Getreidebau weit 
weniger abwarf. Die hohe Flaehenproduktivitat erklart, weshalb der Wein 
trolz seines relativ bescheidenen Anteils am Kulturland in manchen Kanto
nen und Gegenden das wiehtigste Ausfuhrgut (cash crop) darstellte. Dies 
war der Fall in Schaffhausen 10, im Thurgau!!, in der Waadt l 2 und im 
Wallis!\ in den Rebbaugebieten am Ztiriehsee, im Zurcher Weinland, im 
Limmattal !4, im Gebiet urn Schinznach !S, am Nordufer des Bielersees und 
in der Stadt Biel !6 , in der Btindner Herrschaft !7, sowie wahrscheinlich im 
SI. Galler Rheintal und am Nordufer des Neuenburgersecs. 

Der Wein war Nahrungs- und Genussmittel in einem. Er wurde, vor al-

4 FRIEDRICH WASSALI, Der Weinboll im Konlon Graubunden. Jahresbericht der nair. Ges. 
Graubunden. Neue Folge. Bd. 4. Vcreinsjahr 1857~58. Chur 1859. S. 61. 

5 SCHLEGEL, WeiI/VOIi. S. 39. 
6 GEORG THUR ER, Kllllur des allen Landes Glarus. Glarus 1936. S. 314. 
7 HANS WICK I, Bevolkerung ul/d Wirlsehajl des Kal/Ions Lllzem 1111 18. Jahrhutlderl. Lu

zern 1979. S. 313. 
8 PAUL KLAUI und EDUARD IMHOF. Arias zur Gesehidlfedes KalllOllS Ziirich. Zurich 1951. 

S. 45 und Tafel 21: Ein Anteil vo n 15 ~2007o Rebland wurde um 1801 nur gerade in den 
Kirchgemeinden SIMa. Meilen, Erlenbach, KiJchberg, Hongg und Dattlikon erreicht. 

9 WERNER SCIINYDER, Die Bev6lkerunc der Sradr lind Lundschojr ZOrich. Zurich 1925. S. 
93. Er schalzl, dass dcr Weinhau 2Y2 mehr Bewohncr pro Fli:i.chcncinhcit lU ernahren vcr
mochte als der Kornbau und gar 3v.i mal mehr als die Viehzucht. - MARKUS SPATH, Bei
trage zur Agrargeschicllle der Schajjhauserischell Lafldvoglei Klellgoll im Ancien Regi
me. Lizcntialsarbeit His!. Seminar Univ. Basel 1980. S. 94. Er hat fUr die Jahre 1780~89 
gcschiHzt, dass der Geldertrag bei einer Jucharte Rebland drei- bb viermal hoher lag als 
bei einer Jucharte Kornland. 

10 R. WEBER und J. HAI.LAUER, Der Weillvau im Kalllon Sdtajjllllllsell ill geselliehrlich
srOlisfischer Darsfeflullg. Schart'hausen 1880. S. 41. Sic liliercn cine 1759 crschiencne 
Schrift des Zunftmcisters Sorgo 

II SCHLEGEL, Weil/bau. S. 41. 
12 GEORGES-ANDRE CIWVALLAZ, La vignoble I'audois oux temps de LL.EE. Schweiz. 

Zeilschr. f. GC$chiehte. 30. Jg. 1950. S. 423. 
13 SCHLEGEL. Well/bau . S. 39. 
14 HANS J. WeHRLI, Ober die landwinsc!wjllichell Zusliillde illl KOfl/ol/ ZiJrich iI/ del' zwei

fell Hii/fle des 18. Jahrhllndens. Zurich 1931. S. 20, 28. 
15 N(IKLAUS) E(MANUEl) TSCHARNER, Physisch-6konomische Beschreibllng des Amls 

Schenkellberg. AbhandJungen und Beobacluungen der Ok. Ge~ellschaft Bern. 12. Jg. 
1771, I. Stuck. S. 215. 

16 FAESI, Beselireibullg. Bd. 4. S. 2. 
17 WASSAlI, Groubunden. S. 69. 
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lem in den Rebbaugebieten, lVahrend der Arbeitspausen mit derselben 
Selbstverstandliehkeit getrunken wie heute der Kaffee und bildete einen Be
stand teil der meisten Pensionen, Sehleissvertrage und Naturallohne. Bei 
seinem betrachtlichen Kaloriengehalt !S leis tete er wohl einen nennenswer
ten Beitrag zur Ernahrung der Bevolkerung. Allerdings bestanden be
traehtliehe regionale, schieht-, gesehleehts- und vor allem altersspezifisehe 
Untersehiede im Konsumverhalten. Kinder und Jugendliehe dUrften kaum 
viel getrunken haben. 1m Luzern des ausgehenden 16. Jahrhunderts beka
men die Kinder unter vier Jahren keinen Wein; ftir die alteren wurde er, wie 
Renward Cysat berichtet, reichlich mit Wasser vermischt l9

• Ausserdem 
mussen wir berucksichtigen, dass der Konsum von Jahr zu Jahr schwankte 
(vgl. S. 487). 

Aueh im Staatshaushalt spielte del' Wein eine grosse Rolle. Auf der Ein
nahmenseite erscheint er in Form von Zinsen, Zehnten und Pachtertragen 
und einer Konsumsteuer, des Ohmgeldes, welches, wie Arthur Yettori fUr 
Basel naehgewiesen hat, dort bis gegen 40'70 der gesamten staatliehen Geld
einktinfte erreichen konnte 20

• Auf der Ausgabenseite musste Wein in Form 
von Pensionen und Naturallohnen ausgerichtet werden. 

Sehliesslieh darf neben der volkswirtsehaftliehen aueh die kulturelle Be
deutung des Weinbaus nieht vergessen werden. Wie die Hirten der Grtinen 
und die Aekerbauern der Gelben Sehweiz pflegten aueh die Winzer im 
Weinland eigenstandige Formen der Kultur, besonders im Brauchtum, im 
Liedergut und in der Folklore, die in der Tradition der Winzerfeste bis auf 
den heutigen Tag lebendig erhalten werden. 

Bei all den Argumenten, die fUr die Existenz eines Weinlandes sprechen, 
stellt uns das Postulat eines Landnutzungsmodells in Form einer Trias von 
Kornland, Hirtenland und Weinland doch vor ein recht schwieriges Pro
blem: naeh welehen Kriterien soli das Weinland von Kornland und Yom 
Hirlenland abgegrenzt werden, in die es raumlieh so mannigfaeh verfloeh
ten und eingewoben ist? Yom Anteil des Reblandes an der gesamten Flur 
konnen wir nicht ausgehen, weil er, wie die vorliegende Arbeit zeigt, im 
Vcrlaufe der EntlVieklung zu- und abnimmt und aueh die Nutzungsintensi
tat je naeh Konjunkturlage Schwankungen aufweisen kann. Als Merkmal 
besser geeignet ist vielleieht die Beschaftigungsstruktur eines Dorfes oder 

18 Wein hat je nach Alkoholgehal! einen N~hrwen von 275 kJ (Weisswein) bis 394 kJ (Suss
wein) jc 100 ml. Vgl. A. A. PAUL and D. A. T. SOUTHGATE, The composiTion oj Foods. 
4., verbessertc und erweitcrlc AurJ. London 1978. S. 255. ~ Bei dem geringen Alkoholge
halt der alten Weinsorten erscheint ein Wert von 250 kJ (60 kcal) jc 100 IllI realistischcr. 
Wer ttiglich eincn Liter Wein trank, nahm in dieser Form somit 600 kcal oder ein Viertel 
bis ein PUnftei seines Kalorienbedarfs zu sich. 

19 ReNWARD CYSAT, Colleetanea pro Chronica Lucernel1si ef H el\'efiae. Hg. von JOSEPH 
SC HMID . Bd. 1,2. Teil. Luzern 1969. S. 647. 

20 Rcsultal aus der laufenden Basler Dissertation von ARTIIUR VETTOR!. Zilicrt mit freundli
cher Erlaubnis des Verfassers. 
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einer Gegend. Die Reiseberichte und Abhandlungen des 18. Jahrhunderts 
und die Ergebnisse von neueren Arbeiten lassen vermuten, dass es zwei ver
schiedene Betriebstypen gab, in denen der Weinbau eine Roile spie/te. 

In den grossen, geschlossenen, zum Teil bis heute erhaltenen Rebbauge
bielen, woher die meisten unserer Ertragsdaten stammen, scheinen sich die 
Bauern vorwiegend dem Weinbau gewidmet zu haben, sei es als Eigentti
mer, sei es als Teilpachter auf einer Domane oder einem privalen Rebgue ' . 
«Der Rebenbau wird auch von denen in dieser mOhsamen Arbeit erharteten 
Einwohnern sehr versUindig besorgt», schreibt Niklaus Heilmann tiber die 
Winzer am Nordufer des Bielersees, «bey ganzlichem Mangel des Acker
und Wiesenlands, mlissen sie sich dem Weinbaue allein wiedmen, und er
halten zur Belohnung ihrer MOhe in reicher Masse eineo guten, schmakhaf
len und gesunden weissen Wein.»Zl 

Die jOngst erschienene Arbeit von Andres M. Altwegg befasst sich unter 
anderem mit den Verhaltnissen am ZUrichsee in der Mitte des letzten Jahr
hunderts. Dort lebten nur wenige Bauern ausschliesslich vom Weinbau. 
Oft hielten sie sich noch etwas Vieh, wobei der anfailende Mist als Reben
dunger geschatzt wurde; ausserdem pflegten die meisten cinige Obstbaume 
und bewirtschafteten etwa ein Ackerchen, des sen Ertrag der Selbstversor
gung diente. Auf nahezu ailen Landwirtschaftsbetrieben, auch auf den 
grosseren, ging man zusatzlich einer heimindustriellen Tatigkeit nach2J. 
Wie Wehrli es fur das 18. Jahrhundert belegt, konnten es diese Winzer
Heimarbeiter oder Heimarbeiter-Winzer am ZUrichsee bei gUnstigen Witte
rungsverhaltnissen zu einem bescheidenen Wohlstand bringen24. 

Anders im Kornland: aus der Arbeit von Ernest Menolfi Ober die thur
gauische Herrschaft Burglen haben wir gelernt, dass der Rebbau dort vor
wiegend in den Handen der armsten Schicht, der Tauner, lag und als Ne
benbeschaftigung betrieben wurde". Zu ahnlichen Resultaten kommen Ot
lO Sigg fur die Zurcher Landschaft des 16.", Jean-Jacques Sigrist fOr die 

21 «Die Bewohnen) (des waadllandischcn Rebgcbiels von Lavaux) ... «sind Rcblcutc; dic~r· 
meren baucn fremdc, die bemitelten cigcne Rebcn:» aussert sich NIKLAUS EMANUEL 
TSCHARNER, Reise ill die Waadt. Burgerbibliolhek Bcrn. Ms Ok. Gescllschafl Q 10/14. S. 
34. 

22 (NIKlAUS HEilMANN) Topographisch ulld Okonomische BeschreibulIg der Landscltaft 
/Jill Hiel gelegell. Abhandlung der Ok. Gcsellschaft Bern, 7. Jg., 1766,4. StOck. S. 147.
HauDtberuflichc Weinbauern im zOrcherischen Hbngg erwahnl fAESI, Beschreibullg, Bd. 
I, S. 316. 

23 ANDRES M. AlTWE00, VOI1l Weinbau am Ziirichsee. Slruklur ulld Wand/uflgen eifles 
Rebgebie{s wi! 1850. SHi.fa 1980. S. 24f. 

24 WEHRLI, Kamon Ziiricll. S. 20. 
25 ERNEST MENOlFI, Sonklgallische UlIlertanen im Thurgau. 51. Gallen 1980. S. 74f. 
26 OTTO SIGG, Bevdlkenlllgs-. agror- und sozialgescltic/uliche Prohleme des 16. lahrhun

der/s am Beispiel der Z{ircl!er Lalldschafl. Schweiz. Zcitschr. r. Geschichle, 24 Jg., H. 1, 
1974. S. 15 / 16. 
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aargauische Herrschaft Hailwil des 17.", Samuel Huggei fOr das Basel des 
18. Jahrhunderts" und Markus Spath fOr den Klettgau". In Zeiten der 
rasch fortschreitenden Bevolkerungsvermehrung wurde der Besitz von 
Rebland zur Existenzbedingung fOr dieses Dorfproletariat, da der Rebbau
er ohne Plug und Ochsen rationeil arbeiten und bei sorgfaltiger Pflege auch 
auf kleinster Flache einen wertmassig hohen Ertrag erzielte, vorausgesetzt, 
dass das Wetter gOnstig war. Ausserdem unterstanden die Rebberge nicht 
dem Flurzwang; sie waren eingezaunt, von GrUnhecken umgeben oder von 
einem Steinmauerchen umfriedet. 

Damit kamen wir zu einer Unterscheidung zwischen dem Rebbau der 
«hauptberuflichen» Winzer in den zusammenhangenden Weinbaugebie
ten, die als das eigentliche Weinland bezeichnet werden konnten, und je
nem der Tauner im Kornland (und im Hirtenland?), fur weiche er eine bei 
guter Ertragslage lohnende Nebenbeschiiftigung darsteilte. Ob diese Typi
sierung Uberhaupt haltbar ist und wo die Grenzen zwischen Kornland, Hir
tenland und Weinland im einzelnen verliefen, mUsste durch eine Reihe von 
Untersuchungen ergrilndet werden. In dieser Hinsicht ist es zu bedauern, 
dass bisher keine einzige Regionalstudie aus einem typischen Weinbauge
biet vorliegt, die zur Klarung der vielen noch offenen Fragen beitragen 
konnte. 

Wenn der Begriff «Weinland» trotzdem gebraucht und postuliert wird, 
dann soil dies vorlaufig mehr als eine Anregung verstanden werden, in der 
Diskussion urn Konjunktur und Lebenshaltung im Korn- und Hirtenland, 
den Weinbau und seine grosse Bedeutung fOr die Menschen der alten 
Schweiz niehL ganz zu vergessen. 

2. Hausse und Baisse des Rebbaues zwischen 1850 und 1930 -
ein Mode/ljal/ 

Regclmassige Angaben Ober die Grosse der Weinmosternten finden wir 
von 1850 an in den landwirtschaftlichen Produktionsstatistiken verschiede
ncr KantoneJ O; seit 1893 werden die jahrlichen Ertrage der Kantone im Sta
tistischen Jahrbuch der Schweiz Zllsammengetragen. Aus der Zeit vor 1850 

27 JEAN JACQUES SIGRIST, Beilrage zur VerfassulIgs- und Wirlsclwfisgeschicllle der Herr-
scha!1 Hal/wi!. Aarau 1952. S. 422. 

28 SAMUEl HUGGEl. Die Einschlagsbewegu1lg in der Basler Landschafl. 2 Bde. Liestal 1979. 

29 SPATH, Klellgau. 
30 HANS BRUGGER, Die sc!lIveizerische Landwirlschafl in der erslen Hal/Ie des 19. lahrhul/

der/s. f-raucnfeld 1956. S. 50r. Er vcrzeichnct jahrlichc Ermemengcn ab 1851 fUr den 
Aargau, ab 1858 fUr Schaffhausen, ab 1874 fUr ZOrich, ab 1880 fOr die Waadl, ab 1881 
flir Bern. ab 1884 fOr Ncuenburg und ab 1893 fOr fast aile Kantonc. 
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ist wenig bekannt, da sich die Forschung des In- und Auslandes bisher vor
rangig um die Geschichte der Getreideproduktion bemtiht hat". 

Einige grundsiitzliche Oberlegungen zum wirtschaftlichen Stellenwert 
der Ertragsschwankungen seien vorausgeschickl. Die Rentabilitiit des Reb
baues resultiert aus der Gegentiberstellung von Produktionskosten und 
Preis. Die Produktionskosten hiingen ab von der Grbsse del' Ernten und 
den Betriebskosten (Arbeitslbhne, sachliche Aufwendungen, Kapitalzin
sen). Ais driller Faktor kommt die Verkehrslage hinzu " . Wiihrend der An
teil der Betriebskosten sich nur allmahlich verandert, ist die Grbsse der 
Ernten slarken Fluktuationen unterworfen. Dies fUhrt zu grossen jahrli
chen Schwankungen in den Produktionskosten pro Kilogramm Trauben, 
die von den Preisen nur ungentigend ausgeglichen werden. Ais Foige davon 
ist das E inkommen der Weinbauern in hohem Masse von den Weinmost
ertragen abhangigl l . 

Die Geschichte des Weinbaus zwischen 1850 und 1930" gliedert sich in 
eine Phase der Hochkonjunktur (1855-1884) und eine Phase der Krise 
(1885 - 1930) und erlaubt somit einen Vergleich der mit einer Hausse und ei
ner Baisse einhergehenden soziookonomischen und okoiogischen Begleit
erscheinungen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind fUr das Ver
sta.ndnis ahnlicher, nur in Bruchstucken fass barer Entwicklungen in [ruhe
ren Perioden wertvoll. 

31 WilLY PnSTEK, WeiflZehllf€n 1565-/798 lind Gefreidepreise 1565-/770 im bemischell 
Aurgou. Argovia, 3d. 52. Aarau 1940. Er hat leidcr nur seine Kurven. niclll aber die Roh. 
daten ycrOffentlicht. - FOr die Waadt im 18. Jahrhundert: CHEVALLAZ. Vignoble. S. 
433f. - Ei lle wahre Fundgrube fur Ertragszahlen aus dem frilhen 19. J ahrhundert ist J. 
M. KOIILH, Del' Weil/ball lind die WeillbeJulI1d/ulIg. Mil besol/derer BeriicksichtigulIg 
ders(:hll'eizeriscliell Verhii/lIlisse. Aarau 1878. - FOr die erste Ha1fte des 19. Jahrhunderts 
findcn sich a uch bei BR UGGER, LUlldwirtschafr, S. 50-51, mehrere kOrzere Flachener
lragsreihcn und filr einige Jahre Angaben tiber die Gesamtcrnten in den KanlOnen Aar
gau und Waadt. - JOSEPH GOY und EMMANUEL LE Roy LADURIE, Lesfluctllutiolls dll pro
duit de /a dime. Commullications el travuux. Paris 1972. Sic beschrankcn sich auf die Ge
treideproduktion. Am Kongress tiber « Prestations paysannes, dimes, reme fonciere et 
mouvement de la production agricole» in Paris 1977, war der Weill nur gerade mit zwei 
Reihcn vertreten . - Angaben tiber Hektarertrage finde n sich ftir Wurzburg (1670-1794) 
bei KARL TISOWSKY, /lucker IIlId Buuem in den Weillvaugemeinden am Schwullberg. 
Frankfurter Geographise he Hefte, Bd. 3 1. 1957. S. 50. - Die Is'ngste bisher bekannte Fla
chenertragsreihe, dicjellige des Schlosses Johannisberg im Rheinland 0719- 1950) findet 
sich bei NIKOlAUS WEGER, Weinemtell und SOllllenf/eckell. Berichte des Delltschell Wel
lerdienstes in der US-Zone. Bd. 38. 1952. S. 229-237. 

32 SCIilEGEl, Weinbau. S. 5 1. 
33 Dies ergibt sich aus den starken Fluk(Llationen der Rohertrage (Fr.lha) am Zti richsee im 

Zeitraum 1852-1 884 bei ALTWEGG, Ziirichsee, S. 59, Graf'ik 2. sowie aus ciner Gegen
tiberslellung von Ertriigen, Traubenpreisen und Produktiollskosten im Zeilraum 1973-78 
bei PI ERRE BAS J. ER, Zur optimalell Be/ostling der Rebell beim Riesling am Ziirichsee. 
Schweiz. Zeitschr ift f. Obst- und Weinbau, 116, Nr. 3, 1980. S. 62. 

34 Wir folgen hier, wo nicht anders vermerkt. der Darstellung bei SC HLEGEl, Weillbau. S. 
44f1. 
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In den drei Jahrzehnten 1855-1884, also vor dem Einsetzen der Krise, 
konnten die Ertrage unter dem Einfluss ausserordentlich gtinstiger KIi
mabedingungenB fast von jahr zu Jahr gesteigert werden. Nur selten wur
de diese lange Reihe goldener Herbste von Missernten unterbrochen. In ei
ner Zeit rasch wachsender Kaufkraft und Bev61kerung hielt der Konsum 
mit den gesteigerten Ertragen Schritl. Selbst Spitzenernten konnten mtihe
los abgesetzt werden. Der hohe Ertragswert der Reben trieb die Preise des 
Reblandes in die Hbhe und ftihrte zu einer eigentlichen Spekulationswelle, 
was zur Anlage neuer Rebberge anspornte. In den drei Jahrzehnten zwi
schen 1851 und 1884 dehnten sich die RebfIachen im Kanton Ztirich um 
34"70, in Schaffhausen, Aargau und Waadt urn 17"lo aus. Die Seltenheit der 
Missernten verlockte dazu, mehr und mehr auch h6here Lagen zu be
stocken, in weIche diese warmeliebende Pflanze nie geh6rt halte. Diese 
Fehlentwicklung wirkle verscharfend auf die folgende Krise. 

Nach 1880 schlug das Pendel um. Bis 1892 folgte bei sehr ungtinstigen 
Klimaverhaltnissen J6 sozusagen Missernte auf Missernte. Die Bauern am 
Ztirichsee, die einst regelmassig Ertrage von tiber 100 hl/ha aus ihren Reb
bergen nach Hause geftihrt hallen, mussten sich tiber Jahre hinweg mit 
kaum mehr als 30 hl/ha begntigen. Neben den kalten und nassen Sommern 
begannen nach 1885 der fal sche Mehltau (Peronospora) und die Reblaus, 
zwei neue aus Amerika eingeschleppte Schadlinge, den Kulturen zuzuset
zen, Am Ztirichsee ermoglichte der Ertrag in manchen Jahren kaum mehr 
die Verzinsung des Fremdkapitals" . Die lange Sequenz von Fehljahren 
zehrte in vielen Betrieben das Polster auf, weIches der Weinbauer in den 
guten Jahren angelegt hatte. Resignation machte sich breil. Grosse Rebfla
chen wurden gerodet, vor allem in ungtinstigen Lagen. Eine zweite Miss
ernteperiode folgte von 1909 bis 1921 , die eben falls den ungtinstigen 
Klimaverhaltnissen" und dem Wtiten von Reblaus und fal schem Mehltau 
zuzuschreiben is!. Zwischen 1906 und 1914 sank der Rebbestand am Zti
richsee auf die Halfte. Weinberge wurden zu Spottpreisen verschleudert. 

Trotz den unzureichenden Ertragen litt der Rebbau unter Absatzschwie
rigkeiten. Nachdem der Entfernungsschutz gefallen war und die Schweiz 
durch den Bau der Eisenbahnen endgtiltig in die europaische Wirtschaft in-

35 Nasse- und Kalteperioden a ls Foige des Einbruchs von feuchter Polarluft waren in diesen 
Jahrell bemerkenswen sehen, wie sieh aus der bei C HRI STIAN PFI STER. Die Schwankullgell 
des Unteren Grindelwuldgletschers im Vergleich mil hiSlorischen Willerungsbeobucht lln
gell lind Messullgell. Zeitschrift f. Glelscherkunde, Bd. 11, 1975, S. 86, dargestellten sa
kularen Stat istik der som merlichen Schnecfallhaufigkeit ergibl. 

36 Die Durchschnittstemperatur der Vegetationspcriode (April-September) lag im Dezen
nium 188 1-90 in Basel urn mehr als 1 G rad ticfer als 186 1-70. - MAX SCHOEPP, LuJllem
peratur. Klim a tologie der Sehwciz. C. 1. Teil. ZOrich 1960. S. 26- 27. 

37 AlTWEGG, Zilrichsee. S. 74. 
38 Die Vegelat ionsperiode war 1909-20 in Basel erneut 10 kaiter als 1861-70. Ausscrdem 

waren die Sommer haufig schr nass. 
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tegriert war, trat die auslandische Konkurrenz voll in Erscheinung. Die da
mit verbundenen Preiszusammenbrtiche auf dem Weinmarkt sind neben 
dem Import von Fremdweinen auch auf einen allgemeinen Wandel der 
Konsumgewohnheiten zurtickzuftihren, indem die Konsumenten bei der 
oft schlechten Qualitat der einheimischen Weine (die eben falls auf die un
gOnstigen Klimaverhaltnisse zurOckzufUhren war) auf das billigere Bier 
umstellten. Die witterungsbedingten und die durch Krankheiten und 

. Schadlinge verursachten Ertragsausfalle hatten an sich schon eine Redi
mensionierung des Rebareals zur Folge gehabl. Zusammen mit den Absalz
schwierigkeiten in einer Zeil des Obergangs von der Agrar- zur Industriege
sellschaft fUlmen sie zum Kollaps des Weinbaus". Als die Welle der Ro
dungen nach 1930 abebbte, waren fast zwei Drillel der um 1884 bestehen
den Rebberge Wiesen, Ackern, Siedlungen und Verkehrsanlagen gewichen, 
und der Wein war vom Alltagsgetrank zum Luxusartikel geworden. Heute 
wird auf dieser dezimierten Flache mehr Wein produziert als zur Zeit der 
maximalen Ausdehnung des Reblandes um 1884, ein eindrOcklicher Beweis 
fOr die seither eingetretene Produktivitatssteigerung4o• 

Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass die weitgehend klimatisch be
dingten Schwankungen der Weinmosternten" den Wandel der Kulturland
schaft und die wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse in den Weinbau
gebieten in hohem Masse gepragt haben. Die Kenntnis dieser Schwankun
gen in frOheren Perioden dOrfte somit den eigentlichen SchlOssel zum Ver
standnis der Geschichte des Weinlandes bilden, die in noch viel starkerem 
Masse als diejenige des «Kornlandes» eine Geschichte seiner Ertrage ist. Es 
wird auch deutlich, und das ist fOr unseren Zusammenhang wesentlich, 
dass beim Entschluss zur Neuanlage oder zur Rodung von Rebbergen ne
ben der Absatzlage die Einschatzung des Ernterisikos aufgrund von Erfah
rungen der vorangehenden ein bis zwei Jahrzehnte eine hervorragende Rol
le spielte. 

Die vorliegende Arbeit will in erster Linie Grundlagen zur Konjunktur
geschichte des Weinlandes in Form einer Produktionsstatistik aus verschie
den en Weinbaugebieten vom 16. bis ins frOhe 19. lahrhundert bereitstel
len. 1m weiteren wird auf die klimageschichtliche Bedeutung dieses Daten
materials eingegangen, und die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkun
gen der aufgezeigten konjunkturellen Entwicklung werden angelOnt, so gut 
dies beim bescheidenen Stand unserer Kenntnisse mbglich ist. 

39 ALTWEGG, Zlirichsee. S. 102, 159. 
40 JEAN-LOUIS SIMON und JEAN ScHWARZENBACIl, Viticu/lure. Lausanne 1977. S. 185. 
41 HANS SCHWARZENBACH, Die Produkliviltilselllwicklullg im sclllveizerischen Weinbau. 
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EThI Diss. Nr. 3386. Bern 1963. S. 74. - Er betont, dass «der EilljlllSS der klimalischen 
Bedfllg"ngen eines lahres grosser iSI als derjer/ige aller uhrigen Belriebs· und Umweltfak
loren zusummem> (Hcrvorhebung durch den Autor). 

3. Die Quel/enlage 

Ertrags- und Produktionszahlen fOr die Zeit vor 1850 lassen sich aus ei
ner ganzen Reihe von Quellengattungen gewinnen. 

Chroniken aus Weinbaugebieten liefern da und dort Hinweise auf maxi
male FIachenertrage in besonders gesegneten Herbsten" . Ein Chronist, der 
Schaffhauser BOrgermeister Hans 1m Thurn (1579- 1648), hat uns die Er
trage seines Rebbergs sogar lahr fOr Jahr Oberliefert, und dies fOr mehr als 
zwei lahrzehnte". In Schaffhausen hatten die TorhOter zu kontrollieren, 
dass kein fremder Wein in die Stadt gefOhrt wurde. Erst wenn der Rat die 
Weinlese im stadtischen Bannbezirk freigegeben hane, wurde die Einfuhr
sperre aufgehoben. Ober die Menge des in die Stadt gefOhrten einheimi
schen Weinmosts fOhrten die Torwachter Buch. Diese EinJuhrzahlen, rund 
37 000 hI im langjahrigen Mittel, sind fOr die Zeit zwischen 1644 und 1797 
greifbar. Sie dlirften der Gesamtproduktion des stadt is chen Rebbaugebiets 
weitgehend entsprechenH

. 

Langere Ertragsreihen konnen aus den Buchhallungen von Landvogtei
en, Spitalern und K16stern ausgezogen werden, sofern Naturaleinnahmen 
an Wein als Zinsen, Zehnten oder aus Teilpachtverhaltnissen anfielen. In 
den alteren Bezugskontrollen werden diese drei Gruppen von EinkOnften 
haufig pauschal verbucht, etwa unter dem Vermerk: «ingenommen an 
wyn.~~ Manchmal konnen wir in diesen Fallen anhand von Urbarien er
grUnden, wie sich die Einnahmen im einzelnen zusammensetzten. Hinweise 
auf den Anteil von festen Abgaben vermittelt auch der Umfang der auflre
tend en Schwankungen. 

Schon im 16. lahrhundert getrennt verbucht sind Zinsen, Zehnten und 
Teilpachtertrage in den zum Teil mit kameralistischer GrOndlichkeit ge
ftihrten ZUrcher Amtsrechnungen, wah rend die bernischen Landvbgte die
se Einnahmeposten in der Waadt erst nach 1770, in anderen Gebieten noch 
spater gesondert auffOl)rten. Von 1497 bis um 1650 sind die Ertrage der 
dem Spitalamt SI. Gallen gehorenden Eigenreben in den vier Rheintaler 
Horen Altstatten, Marbach, Balgach und Bernang erhalten". In vorrefor
matorische Zeit zurtick reicht auch eine Zehntreihe von Mannedorf ZH, im 
Stiftsarchiv Einsiedeln46

• 

42 Bauemchronik aus del' Gegend von Weillillgen. Zentralbibliothek ZOrich, Z IV 677. 
43 HANS 1M THURN, Chron ik. Staatsarchiv Schaffuausen, ehroniken B 5. 
44 ALBEltT STEINEGGER, GeschicJlle des Welnbaus fm KalllOIl Schaffhausen. Neuhauscn 

t963. S. 175-176. 
45 Alles Weinlallfbuch /573-165/. Stadtarchiv Vadiana St. Gallen, Spitalarchiv. Herr Mar

cel Meycr, Assislenl am Stadtarchiv, hal mich auf diese wert volle Quelle aufmerksam ge
machi, wofiJr ihm an dieser Ste11c gcdankt sei! 

46 Stiftsarchiv Einsiedcln, D.P. 12. Weinzchnten Mannedorf. Die Reihe beginllt 1512, weist 
aber im spatcn 16. und im 17. Jahrhunden grosse LOcken auf. Zchntenragc aus SHifa 
sind sci I 1551 crhaltcn. 
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Bei der Erhebung des Weinzehntens galt eine Vielfalt lokaler Sonderfor
men. Wahrend die zehnte Garbe dUfchwegs nach eioem bis in Einzelheiten 
festgelcgten Ritual ausgesondert wurde4

'. zweigte man den Weinzehnten 
mancherorls 1m Weinberg (in Form von Trauben), mancherorts in der 
Trolle (in Form von Weinmost) abo GmOr argumentiert, die Erhebung im 
Weinberg habe tiberwogen, weil sic fUr die Zehntherren sicherer war, als je
de andere Einzugsart". Herold vertrill dagegen die Ansicht, die Weinzehn
ten selen ilblicherweise erst in der Trotte abgezweigt worden49

• In ZUrich 
sind beide Erhebungsarten dokumentierl. 1m Monchhof bei ZOrich wurden 
die Trauben auf Kosten des Amtmanns (in Aufsicht) gelesen und in die 
Zehnttrotte getragenso • In Weiningen erfolgte die Aussonderung in der 
Trotte unter der Aufsicht cines vereidigten Trottenmcisters. Dieser hatte 
darauf zu achten, dass beim Aussch6pfen immer der zehnte Eimer in das 
Zehntfass abgefOhrt wurde und dass auch Bruchteile von Eimern im glei
chen Verhaltnis vertcilt wurden' I , Diese Erhebungsart erlautert den vieler
orts gebrauchlichen Begriff des (was sen Zehntens» (im Gegensatz zum 
«trockenen Zehntem), der in Getreide geliefert wurde). Unklar bleibt, ob 
die da und dort dokumentierte Versteigerung an den Hochstbietenden 
(bald in natura, bald in Geld) allgemein Oblich war" . Genauerer Abkla
rung bedarf auch die Hohe der Zehntquote. In ZOrich und Deutschbern 
mag sie, wie beim Getreide, 10"7. betragen haben. Kompliziertere Verhalt
nisse finden wir in der Waadt. Die Zehntquote zeigte grosse lokale Unter
schiede wie beim Getreide, lag aber niedriger als im deutschen 
KantonsteiP J. 

47 RUDOLF HENGGELER, Die Zehl1lelllrolle zu SId/a. Jahresberieht der Ritterhaus-Vereini
gung Uerikon-Stafa. 1960. S. 21f. 

48 RUDOLF GMUR, Der Zehlll im allen Hem. Bern 1954. S. 14lf. 
49 HANS HEROLD, Rechlsverhdlll1isse im schweizerischell Weillbuu in VefgangeniJeil und 

Gegel/warr. Aarau 1936. S. 134. - In del' Wa,ldt si nd beide Erhebungsarten dokumen
tien. CHEVALLAZ, Vigllob/e. S. 419. 

50 So lesen wir in der CappcJerhof-Rechnung des Jahres 1723: ((230 Pfund Ms!. Rudolf Sig
gi dem trOllneistcr Heinri und Ulrich dern Abeggcn, Haeob Heinrich, Hans Rudolf und 
Johannes denen Nagelener und Ihren Gespannen fUr 206 tagl.(ohn) a 16 B(atzen) und 165 
dto a 8 JJ(atzen) die im M6nehhof geholffen den Zehenden sam len und in die (roten fer
gen ober den Herbs!.» Stadtarehiv ZOrich, Fill. 

51 HEROLD, Rechtsverhdllflisse. S. 134. Die Erhebung in der Trolte war aueh in Schaffhau
sen und im Klettgau oblich. - STEINEGGER, Scho/flwu~e". S. 77. - SPATH, Klelfgou. S. 81. 

52 In Romainmotier wurden die Zchnten in natura an dell «h6chstpielenden» versleigen. 
ACV Allltsrechnungen ROlllainlllolier, Up 40. - In Wollishofen und Adliswil wurden sic 
zeilweise in Geld verliehcn, wobei der Ertrag in natura denlloch in der Reehnung er
~cheinl. Stadlarchiv ZOrich, F III (Jahr 1722). 

53 CHEVALLAZ, Viglloble. S. 419. Er nennl Za hlcn zwiscben X, (was dcr Zehmquole fUr das 
Getreide enlspricbt) und X •. - Noeh weniger, ntimlich 22 pots par Char (zu 480 pots) odcr 
rund 4,50/0 zahlten die «bourgeois ct habitants) von Orbe (ACV, Bp 40, Amtsrechnungen 
Romainmotier, Jahre 1773-96), sowie die der Herrschaft Prangins Zehntpflichtigen. Vgl. 
GEORGES RApP, La seigneurie de Prof/gills. Lausan ne 1942. S. 170. 
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Als variable, «einkommensgebundene» und deshalb unpopulare Abgabe 
war der Zehnte natOrlich stets Gegenstand eines (meist stilIen) Tauziehens 
zwischen dem Zehntpflichtigen und der Obrigkeil. Darauf weisen die vor 
Beginn des Herbstens von den Kanzeln verlesenen Zehntmandate hin, in 
welchen gewisse Formen der Defraudation ausdrilcklich verp6m wurden H

• 

Der Umfang dieser BetrOgereien darf jedoch nicht in dem Masse Oberbe
wenet werden, dass eine Proponionalitat zwischen den Zehntertragen und 
der agrarischen Produktion schlechthin in Frage gestellt wird (Frech e)" . 
1m Gegenteil: der statistische Vergleich der Zehntreihen unter sich, sowie 
mit Flachenertragsreihen deutet darauf hin, dass die Weihnzehnten ein 
recht zuverlassiges Bild der Ertragsschwankungen vermitteln (vgl. S. 468). 

Ein bedeutender Teil der EinkOnfte in Wein stammte in den meisten 
Vogtcien, K16stern und Spitalern aus obrigkeitiichen Reben, die von Le
hensleuten bearbeitet wurden. Als Pachtzins wurde ein bestimmter Anteil 
der Ernte in natura entrichtet. Am verbreitetsten waren die Halbreben, bei 
denen der Ertrag zwischen dem Grundherrn und dem Pachter geteilt wur
de. Neben den Halbreben sind auch Viertels-, Drittels- und ZweifOnftelsre
ben bekannt, wobei der grossere Teil bald dem Grundherrn, bald dem 
PaChler zukam, je nach Ortsgebrauch und Eigenleistung des pachtersH. 
Bewirtschaftungsweise (namentlich die Zulassung von Zwischenkulturen, 
vgl. S. 470), DOngung, die Lieferung von Rebstickeln und die Aufteilung 
der Arbeitskosten beim Vergruben (der VerjOngung der StOcke) wurden in 
den Pachtvertragen bis in Einzelheiten festgelegt". In Anbetracht des ho
hen Prozentsatzes der Ernte, welcher dem Grundherrn zukam, ist anzuneh
men, dass der Bezug genau ilberwacht und kontrolliert wurde. In den zilr
cherischen Amtsrechnungen ist Ober die Halbreben ausserst sorgfaltig 
Buch gefOhrt worden; neben den Ertragen ist Jahr fOr Jahr fOr jedes Lehen 
der Name des Pachters und die Anbauflache eingetragen, manchmal er
ganzt durch Bemerkungen Ober den Zustand der Reben (Schadigung durch 
Froste, Hagelschlage.oder schlechte Bewirtschaftung)". Die langsten Rei
hen dieser Art stammen aus den Rechnungen des Fraumlinsteramtes und 
umfassen einen Zeitraum von mehr als drei Jahrhunderten (1533-1839). 
Sie dokumentieren, dies ist wohl einzigartig, das absolute Niveau der Fla
chenproduktivitat und seine Entwicklung Ober mehr als drei Jahrhunderte 
hinweg und gestatten unmiuelbare Vergleiche mil der Gegenwart. Etwas 

54 AU'RED SCHEllENBERG und TH EODOR SPOHI.ER, Yom Reben und vom Weill im allell 
Kilchberg. 9. Ncujahrsblau der Gemeindc Kilchberg. Kilchberg 1%8. S. 14. 

55 GEORGES FRECHE. Dime el produclioll agricole: remarque melllOdologiqlle a propos de la 
regioll /Oulousaille. Les jllIclUariof/s dll produil de la dime. Hg. von JOSEPH GOY und 
EMMANUEL LE Roy LADURIE. Paris 1972. S. 231. 

56 HEROLD, Reclllsverhii/fflisse. S. 54. 
57 Ein Bcispiel eines soichen Pachtvertrage~ ist un~ im Bctricbsbueh des (Sleigergutcs» in 

ni:hugg crhaltcn. Burgerbibliothek Bern. Mss. h. h. L. 62 a. 
58 A III/srechllliflgen Frolll1liinSler. Stadtarehiv ZUrich, III B 310-736, 1 V A 1-45. 
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kiirzere Reihen dieser Art liessen sich aus den Rechnungen des Amtes Cap
pelerhof und der Vogtei Wadenswil gewinnen. Entsprechende Reihen aus 
der Waadt sind von den letzten beiden lahrzehnten des Ancien Regime 
greifbarH

. 

Das unverfalschteste Bild der Ertrage liefern die BuchhailUngen privater 
Rebgiiter, die entweder durch TagelOhner oder durch Lehensleute bearbei
tet wurden. In Anbetracht des grossen Wertes der Ernte dOrfen wir anneh
men, dass der Besitzer die Lese personiich iiberwachte, urn zu verhindern, 
dass heimlich Trauben weggetragen wurden". Eines der altesten Doku
mente dieser Art, der Herbstrodel Sigmund von Wattenwyls (1584- 1871), 
verzeichnet zwischen 1612 und 1639 die Ertrage von 19 Parzcllen Halbre
ben von insgesamt 75 Mannwerk (ca. 3,2 hal in Ligerz und Twann, die 
durch neun Lehenleute bewirtschaftet wurden". Ein ahnliches Betriebs
buch ist vom Steigergut bei Tschugg fOr die lahre 1731 - 1819 erhalten". 
Unter dem soziookonomischen Gesichtspunkt bemerkenswert ist die Buch
haltung des Rebguts Malessert (La Cote), die fOr die Zeit von 1694 bis 1772 
neben den Ertragen Angaben Ober die ortlichen Weinpreise, diejenigen in 
Bern vor dem «Kellen), und den fOr die Entschiidigung der Drittelspachter 
geltenden Preisansatz entha1t61

• FOr den Klimahistoriker besonders wert
voll ist die Statistik des Rebguts «Traubenberg» in Zollikon, enthalt sie 
doch fOr die Zeit von 1731 bis 1877 nahezu vollstandige phanologische 
Aufzeichnungen der verschiedenen Entwicklungsphasen der Rebe, wie 
Austrieb, BlOte, Beginn der Reife und Lese". Insgesamt wurden 31 Er
tragsreihen aus allen bedeutenden Weinbaugebieten des Mittellandes ent
lang einer Achse La Cote-Bielersee-ZOrichsee-St. Galler Rheintal zusam
mengetragen (Fig. I). Bei 13 Reihen ist die Anbauflache bekannt, was un
mittelbare Aussagen Ober die Schwankungen der Enrage und die langfristi
ge Entwicklung der Anbauflachen und der Produktivitat er/aubte. Bei den 
restlichen, die vereinfachend unter dem Begriff «Zehntreihen» zusammen-

59 Vgl. Tabellen lund 2. 
60 Aus den Kalendernot izen des Solothurncr Seckelmeisters Hans Jakob vom Staal 

(1539-1615), der cinen Rebberg in Le Landeron bcsass , wissen wir, dass er bei der Lese 
regelmassig milsamt Frau und Kindern dabei war. ZentralbibliOlhek Solothurtl, Codex S. 
5 (1 -3). 

61 (SIGMUND VON WATTENWYL), HerbSfrodei. 1612-1639. Siadtarchiv Bern, Nr. 633. 
62 (CHRISTOPH und KARL FRIEDRICH STEIGER), Verwo/fulIgsbuch des Cutes zu Tschugg. 

BurgerbibJiothek Bern, Mss. h. h. L. 62a. -AN DR ES MOSER, A us der CeschicJue des Reb
baus. Fcstgabe wm J ubilaum « Das Ami Erlach 500 Jah re bernisch». Biel 1974. S. 274. 

63 (JOHANN DAVID v. WATTENWYL), Ex/racl aus dem ioU/nul VOII M alessert ill La Cole, seit 
1694 die Erlragenheit dieses Rebguts von 18 Juchancn belreffend, mil la nd wirthschaflli
chen Bcobachlllllgen begleitet. Abhandlungen und BcobachlUngcn der Ok. Gesellschafl 
Bern. 13. Jg. 1772, 2 . StOck . Tabe ll cnan hang. 

64 J . M. KOHLER. Weillcrtrage am recJllefl /lllIerc" Vier des Ziirichsees VOII 1731-1866. 
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Schweiz. Landwinhschaftl. Zeitung, Bd. 7, 1879. S . 193-210 (in den TabeUen sind nur 
Enrage ab 1753 erhalten!). 

gefa sst werden, musste die mutrnassliche Entwicklung der Anbauflachen in 
Form eines Trends rechnerisch geschatzt werden. Urn die raumlich und 
zeitlich heterogenen Einzelkurven zusammenzufassen, wurden sowohl die 
Zehntreihen als auch die Flachenertragsreihen in je eine Standardkurve in
tegriert. 

4. Der Aufbau von Ertragsreihen 

4.1. Der A ufbau der «Standardkurve Zehnlertrage» 1525-1797 (Uberblick) 

Die Standardkurve der Zehntertrage (1525- 1797) wurde aus jenen 16 
Reihen zusamrnengesetzt, bei den en die den Ertragsdaten zugrundeliegen
den Anbauflachen nicht bekannt sind (Tab. 1). Dies erfolgte in den folgen
den sechs Schritten: 
I. Berechnung von Basisreihen aus den Rohdaten durch Umwandlung der 

a lten Hohlmase in Hektoliter. 
2. Interpolation von LUcken in den Basisreihen. 
3. Zusammenfassung der Basisreihen zu sieben Regionalreihen: ZUrich, 

Aargau, Bieler- und Neuenburgersee, Waadt, Schaffhausen, Thurgau, 
St. Galler Rheintal. 

4. Berechnung von linearen Trends und Residuen (Abweichung der einzel
nen lahreswerte vom Trend) fOr die sieben Regionalreihen. 

5. Homogenisierung der Residuen. 
6. Integration der homogenisienen Residuen in eine Mittelkurve. 

4.1.1. Die Berechnung der Basisreihen 

Beim Umgang mit Zahlen aus der Zeit des Ancien Regime mOssen wir 
uns stets vor Augen halten, dass die damalige Messtechnik auf einem ver
haltnismassig bescheidenen Niveau stand und nicht jene Prazision an streb
te, die von heutigen Messungen und Statistiken verlangt wird. Damit darf 
auch an die Rekonstruktion des rOckblickenden Historikers kein Absolut
heitsanspruch gestellt werden; seine Zahlen sind stets als Niiherungswerte, 
als Richtgrossen zu belrachten. Dies gilt insbesondere fOr die Weinmoster
trage des 16. und frOhen 17. lahrhunderts, erwies sich doch die Umwand
lung der alten Hohlmasse in Hektoliter als rechl schwierig. 

In der Ostschweiz gehort es zu den TOcken der Metrologie, dass in der 
Regel zwei Weinmasse nebeneinander verwendet werden, namlich «trUbe» 
und «lautere» Sinne. Das Wort «Sinne» kommt Yom lateinischen sign are, 
also «mit einem Zeichen versehem> und bedeutet «eichen, visieren». Wein
most, Sauser und vergorener Wein wurden mit der «trUben Sinne» gemes-
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sen; sobald sich der junge Wein geklart halle, also <dauten) geworden war, 
fand die etwas kleinere «lautere Sinne» Anwendung. Die Unterschiede be
wegen sich zwar nur in der Grossenordnung von 7f¥o, aber bei der Berech
nung von Flachenertragen fallt dies doch ins Gewicht". 

Eigenlliche Knacknusse bot die Westschweiz. Das in der Gegend rund 
urn den Bieler- und Thunersee verwendete Hohlmass «ZUber» is[ in keinem 
der gangigen Nachschlagewerke definiert. Aufgrund der greifbaren Anga
ben dUrfen wir annehmen, dass es sich in der Grossenordnung von 50-55 
Bern-Mass bewegte, also nicht gaoz dem zUrcherischen Eimer entsprach66 • 

Noch problematischer sind die Mengenangaben in «(Land)Fass» in den al
teren Amtsrechnungen der Stift Bern und denjenigen von Frienisberg (von 
der zweiten Halfte des 17. JahrhundertS an werden die Einnahmen durch
wegs in Saum verbucht). In den Quellen sind Landfasser verschiedener 
Grosse erwahnt, so dass es sich nicht urn ein einheitliches Mass handeln 
kann. Die gefundenen Angaben schwanken zwischen 4,27 und 5,8 Saum. 
Ein Mittel von 5 liz Saum pro Fass wurde fUr die Umrechnung verwendet67 • 

Am verwirrendsten sind die Verhaltnisse in der Waadt. In den Bezugskon
trollen wurde das bernische Massystem verwendet, wobei die Berner-Mass 
mit «Pot» oder «Mesures» Ubersetzt wurde68

• Das «Fass» war in der 
Waadt mit 400-450 Mass etwas kleiner als am Bieler- und Neuenburger-

65 HANS KLAUI, VOIII a/fen Ziircher Weil/mass. ZUrcher Chronik, 41. Jg., H. 3, 1974. S. 
t02-t04. 

66 fUr das AmI Erlach: MOSER, Rebbau. S. 290. I ZUber = rund 55 Erlachmass = rund 100 
Liler. - FUr Biel: ALEXANDER WILDERMETT, Topograpliische Besdlreibuflg des Bielersees. 
Abhandlungen und Beobaclilungen der Ok. Gesellsehafl l3ern, 9. Jg., 1768,2. Sliick. S. 
151. 1 ZUber = 55 Biclmass = rund 89 Lilcr. - In Lcngnau enlhielt der Zuber 60 Mass, 
irn Rebgelande am rechten Thuncrsee-Ufer wurde er mit 50 Mass verbucht. Staatsarchiv 
Bern, Wcinzehnt-Rodel tiber die Oberamtcr von Aaberg, BUren, Erlach, Laupen, Nydau 
und Thun von 1803- 1832, B. VII 4847. - 50 Mass enlhielt cin Ziiber auch in der Graf
schaft Nidau mit Ausnahme des Seegelandes, wo das Biclmass (mil eincm Zuber von 55 
Ma~~) galt. - (ABRAHAM) PAGAN, Versuch einer Okonomisclien Besclireibllng der Gra/
scha/I ode,. Landvogfey Nidau im Calif 011 Bern. Abhandlungen und Beobaciuungen der 
Ok. Gesellschaft Bern, 2. Jg., 1761,4. SIUck. S. 844. 

67 13. MESSMER, Das Siechenhaus oder A"ussere Krankenilalls VOIl Bern. Bern 1828. S. 114. 
Er rechnet mit einem Fass von 5Y2 Saum. - In der Frienisberg-Rechnung von 1651 stehl: 
«9 Landfass halten 52 Saum 20 Mass>}. Stadtarchiv Bern, B VII 1357. Dies entspriclu ei
nem Durchschnitt von 5 Saum 80 Mass pro rass. - In der Slifl srech nung von 1548 werden 
<dO Saum = 2 Vas» geselzl; in derjenigen von 1565 iSI von «4 Yi: und 6 saumigen Vass» 
die Rede. 1611 enthielten 25 Landfass und 26 Ryffass im Durchschniu 4 Saum 27 Mass, 
1637 machten 40 Landfass und 39 Ryffass im Du rchschnill 5 Yi: Saum. 1641 enthielten 8 
Landfass 44 Saum 46 Mass, was wiederum einem Durchschnill von 5 Yi: Saum pro Fass 
elltspr icht. Siadlarehiv Bern, B VII 985. 

68 In der Amtsrechnung der Landvogtei RomainmOlier taucht 1774 die Bezeichnung «Pots 
de Berne» auf, 1796 is! von «B.Maas» die Rede. In der Vogtei Lausanne werden die Er
trage von 1773 an in «mesures», verbucht . 1796 erseheint aueh hier die Bezeichnung 
«B. Maas». Dass das bernische Massyslem von 1774 an durchwegs verwendet wurde. er
gibl sich aus dem Vergleich der Zinsen, die ja fix biieben. 
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see69 • Johann David von Wattenwyl rechnet in der Ertragsstatistik seines 
Gutes Malessert in La Cote (Nr. 22) mit einem Fass von 400 (Berner!) 
Mass, ein Wert, der auch fUr unsere Umrechnung der Waadtlander Rohda
ten Verwendung fand 70

• Die Qualilat der Reihen ist hiermit recht unter
sch ied lich, je nach der Durchschaubarkeit des angewendeten Massystems 
und dem Anteil der Zinsen. Mit den geringsten Fehlern behaftet durften die 
Zurcher Reihen (Nr. 4-7), am unzuverlassigsten die Reihen von La Neuve
ville (Nr. 12), Le Landeron (Nr. 13) und Lutry (Nr. 14) sein, was sich auch 
im statist ischen Vergleich gezeigt hat (Tab. 5). 

4.1.2. Die Interpolation von LOcken in den Basisreihen 

LOcken gehoren zum normalen Erscheinungsbild historischer Zeitreihen. 
Sic erschweren oder verunm6glichen schllissige Vergieiche zwischen ver
schiedenen Gruppen von Daten. Wenn ein grossere Anzahl von Parallel rei
hen vorhanden ist, kann versucht werden, diese LOcken durch Interpola
tion, das heisst, durch Errechnung von SchiHzwerten, zu schliessen. Das 
geschieht dadurch, dass die lineare Beziehung zwischen zwei Reihen in 
Form einer Funktionsgleichung bestimmt wird. Anhand dieser Gleichung 
lasst sieh der gesuchte Wert innerhalb einer gewissen Fehlergrenze (stan
dard error) schatzen. Dieses Verfahren wird lineare Regression genanne ' . 

4.1.3. Zusammenfassung der Basisreihen zu Regionalreihen 

Nachdem die Lucken innerhalb der Basisreihen geschlossen waren, 
konnten sic zu Regionalreihen zusammengefasst werden. Diejenige von 
«ZOrich» baut sich aus den Basisreihen 4-7 auf, die Reihe «Aargam) aus 
den drei lokalcn Basisreihen des Unteraargaus (Nr. 9); die Basisreihen aus 
Le Landeron und La Neuveville (Nrn. 12, 13) wurden zu einer Regionalrei
he «Bieler- und Neuenburgersee)), die Basisreihen Orbe/Bursins und Lutry 
(Nrn. 14, 15) zu einer Regionalreihe«Waadl» zusammengefasst. Die Regio-

69 Eine Angabe vermissl man namentlich bei EUGi:NE MOHAZ, Diefionnaire Hisforique, 
Geographique et SWfisfiqlle du Calif 011 de Valid. 2 Ode. Lausanne 1914-21. - CIIEVAL
LAZ, Vignob/e. S. 434. Er seLlt 130 Fass = 60 000 Pots (Berner Mass?), was einem Durch
!.chniH von 4,61 (Berner) Saum oder 7,7 hi enlspricht. 

70 v. WA'HENWYL, Mafessert. Tabellcnanhang. - GOTTI.IEll KURZ, Dieaf/en Bemerundder 
Weill. Berner Zci lschr. f. Geschicille und Heimalkunde. Bd. 30, 1968. S. 25. Er wei!.1 
darauf hin, dass die Transponfasser in den einzelnen Landschaften ziemlich «normal i
sicrI» waren. Man sah es den Gebinden an, ob sic Seeiander, Waadtlander oder Elsasser 
enthielten. UntcT diesen Umstanden ist zu verll1utcn, da!.s die «Ryffassen) we1che den 
Waadtlandcr « Ryfweim> enthiclten, durchwegs etwas kleiner waren als die «Landfasscr». 
Auf systematische Untcrschiede weist ja auch die Terminoiogie hin. 

71 Zur Interpolation von missing data: FRANZ FURl. Slu/iSfik lilld Diagramlll. Braunschweig 
1969. S. 61-64. - Zm linearcn Regression: RODERI CK FLOUD, QuulllifUfive measures/or 
hisforiulls. London 1973. S. 1531'. 
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Tabelle I. Nicht flllchenbezogene Zehnt- und Ertragsreihen von Weinmost aus verschiedenen Anbaugebielen des Mittellandes 

Nr. Standort der Rebberge Art der EinkOnfte Periode Hohlmasse Beztiger Quelle 

AltsltiUen, Marbach, Balgach, Bernang Zehntenl 1525- 1650 Saum Spitalamt S1. Gallen 

(St. GaUer Rheintal) Teilpacht 
2 Buhwi!, Weinfelden TG Zehntcn 1700- 1797 Saum Herrschaft BUrglen 2 
3 Rebbezirk der Stadt Schaffhausen Ertrage 1644- 1797 Saum Einfuhrstati stik 3 
4 Gebiete N. u. W. Winterthur Zehnten 1529-1797 Saum Amt TOss 4 
5 Ztirichsee und Limmattal Zehnten 1533- 1825 Eimer Fraumiinsteramt 5 
6 rechtes Ztirichsecufer und Limmatlal Zehnten 1584-1597 Eimer Amt Cappelerhof 6 
7 Richterswil . Wadenswil ZH Zehnten 1550-1797 Eimer Vogtei Wadenswil 7 
8 Mtinnedorf ZH Zehnten 1512-1568 Eimer Kloster Einsiedeln 8 
9 Schinznach, Gebenstorf. Birmenstorf AG Zehnten 1565-1797 Saum Vogtei K6nigsfelden 9 

10 Oberhofen BE Zehnten 1529-1797 Fass/Saum Stift Bern 10 
II Steffisburg, Oberhofen, Gunten BE Zehnten 1803-1825 Ziiber Staat Bern II 
12 La Neuveville BE Teilpacht/Zinsen 1548- 1802 Fass/ Saum Stift Bern 10 
13 Le Landeron NE Zehnten/Teilpacht 1553- 1796 Fass/Saum Landvogtei Frienisberg 12 
14 Lutry VO Teilpacht/Zinsen 1557-1796 Fass/Mass Landvogtei Lausanne IJ 
15 Orbe/Bursins VO Teilpacht 1537- 1737 } Fass/Mass Land vogtei Romainmolier 14 Zinsen 1770- 1796 
16 Mont VO 

Teilpacht 1676- 1686 \ 
1697- 1723 J 

Char Landvogtei Bonmont 15 

TabeUc 2. Flitchcnenragsreihen von Wei nmost aus verschiedcncn Anbaugebieten des Mittellandes 

Nr. Standort der Rebbege Flache Periode N Hohlmassl Mittel S Maximum Jahr QueUe 
(ha) Fillchenmass (hl/ha) (hl/ha) 

17a) Unterer Ztirichsee 15-1 2 1533-1584 51 Eimer/ Juchart 43 20 92 1552 5 
1585- 1599 15 Eimerl Juchart 22 12 46 1598 

18 Witdenswi l ZH 3,5-3 1550-1629 80 Eimerl Juchart 26 15 78 1552 7 
19 Ligerz-Twann BE 3,2 1612- 1639 28 ZUber/Mannwerk 38 20 83 1630 16 
20 Thayngen SH 1625-1647 16 Sauml J uchart 43 20 92 1630 17 
17b) Unterer ZUrichsee 14- 10 1600- 1699 91 Eimerl Juchart 40 23 120 1616 5 
21a) Wipkingen, H6ngg ZH 6-5 1600-1699 98 Eimerl Juchart 42 24 116 1616 6 
22 Malesserl VO 6,2 1694-1772 77 Fass/ Juchart 45 21 III 1754 18 
23 Tschugg BE (1,6) 1731-1819 88 Zuber/ Mann werk 55 32 156 1804 19 
17c) Unterer ZOrichsee 10- 6 1700-1799 96 Eimer/ Juchart 54 26 129 1729 5 

1800-1825 26 Eimer/ Juchart 26 18 98 1811 
21b) Wipkingen, H6ngg ZH 5-3 1700-1797 93 Eimer / J uchart 54 27 158 1729 6 
24 Zollikon ZH ca. 2 1753-1825 70 Eimer / J uchart 57 29 123 1802 20 
25 Obererlinsbach AG ca. 2 1760-1810 51 Sauml Juchart 43 )) 156 1804 21 
26 Lutry VO 8,5 1773-1796 24 Mass/ Pose 50 17 79 1794 IJ 
27 Bursins VO 16,4 1774-1796 23 Mass/ Pose 35 15 71 1781 14 
28 Bonvillars VO 7,2 1799-1810 12 Setiers/Pose 53 33 116 1804 22 

1811 -1823 13 Seliers/Pose 37 
29 Unteres Rheintal SG ca . 5 1802-1821 19 Mass/Burde 22? 20 79 1804 23 
30 Weinigen ZH 2,8 1805-1825 21 Eimerl Juchan 58? 48 198 1807 24 
31 Hangg ZH 1,8 1805-1825 21 Eimer/Juchart 63? 50 174 1807 24 
17 Unlerer Ztirichsee 15- 6 1533-1825 295 Eimerl Juchan 46 26 129 1729 5 
21 Wipkingen, H6ngg ZH 6-3 1550-1825 214 Eimerl Juchan 47 26 158 1729 6 

Legendc: N = An zahl Beobachtungen S = Standardabweichung Flitchen: wo zwei Werte vorhanden sind, bezieht sich der erste auf den Be-
ginn, der zweite auf das Ende der Beobachtungsperiode Werte in Klammer: nur Stichprobe des gesamten Rebguts. 



nalreihen «St. Galler Rheimal», «Thurgam> und «Schaffbausem) sind mit 
den enlsprechenden Basisreihen (Nrn. I, 2, 3) identisch. 

4.1.4. Berechnung von linearen Trends und Residuen 

Diese Methode ist in den Agrarwissenschaften lur Bestimmung der Pro
duktiviUitsentwicklung und der Witterullgseinfliisse in Ertragsreihen 

Anmerkullgell zu dell Tabellen I lind 2: 

I Alles Weinlaujblicll, 1573- 1651. 5tadtarchiv (Vadiana) 51. Gallen, 5pilalarchiv. 
2 ERNEST MENOLFI, Sanklgalliselle Ul1Ierfanen illl Thurgali . Sl. Gallen 1980. S. 372-373. 
3 STEIN EGGER, Schajjhausen. S. 175-176. 
4 Amtsrechnungcn Toss, Staatsarchiv Zurich, F [II 37 (1529-1797). 
5 Amtsrechnungcn Cappelerhof. Staatsarchiv ZOrich, F III 7 (1584- 1797). 
6 AllHsrechnungen FraumOnstcraml. Stadtarchi v ZOrich, 1118310-736; IV A 1-45 . 
7 Amtsrechnungcn Wadenswil. Staatsarchiv ZOrich, Fill 38 (1550-1797). 
8 St iftsarchiv Einsicdeln O.P. 12. Weinzehnten Mannedorf. 
9 Amtsrechnungcn Konigsfelden (1565-1797). Staat:.archiv Aargau. 

10 Amtsrechnungcn Stift Bern. Swatsarchiv Bern, B VII 985-1055. 
11 Weinzehnlrodcl uber die Oberamter von Aarberg, Bern, Buren , Erlach, Laupen, Nidau 

und Thun. Staatsa rchiv Bern , B VII 4847. 
12 Amtsrechnungen Fricnisberg. Staatsarch iv Bern, B VII 1347-1380. 
13 Amtsrechnungen Lausanne. Archives Cantonales Vaudoises, Serie Bp 32 (1557-1796). 
14 Amtsrechnungen RomainmOtier. Archives Cantonales Vaudoi ses , Serie Bp 40 

(1537-1796). 
IS Comple des Vigncs de Mont et de Bursins, 1657- [789. Archives Cantonaies Vaudoises, 

Uk. 43 (1 -3 ). 
16 (SIGMUND VON WATHNWYL), Herbslrodel, 1612-1639. Stadlarchiv Bern, Nr. 633. 
17 HANS 1M TH URN, Chronik. Staalsarchiv Schaflllausen, Chroniken B 5. 
18 (JOHANN DAVIJ) VON WATThNWYL), EXlracl aus dem Journal VOII Malesserl in La Cole seit 

1694 bis 1770, dic Enragenheit dicses Rebguts von 18 Juchanen bctn:ffend, mit [andwin· 
sc haftlichen Beobachtullgen begleitel. Abhandlullgcn und Beobachtungen der Ok. Gesell· 
sc haft Bern, 13. Jg., 1772,2 StOck. Tabellenanhang. 

19 CHRISTOPII und FRIEDRICH STEIGhR, VerwailuIIgsbuch des Gilles w Tschllgg. Burgerbi· 
bliothek Bern. Mss. h. h. L. 62 a. 

20 J. M. KOHLER, Weinenrage am r('chlell IInferell Ujer des Zfiric"see~ VOII 1731-/866 les 
sind aber nur die Ertrage ab 1753 verzeichnetl. Sl:hweiz. Landwirt ~dl. Zcitschr., Bd. 7, 
1879. S. 193- 210. 

21 RUDOLF MEYER, NOlizen Nr. 14: (£nrag der Rebell im WeiligarJieili lind ill der t.'gg ill 
Obererliflsba(:h). Verhandlungsblatter der Gcs. f. vaterland. Kultur im Kt. Aargau. Jg. 
1817. Aarau. S. 41f. 

22 DOMINlcE, Resume de la produClioll des viglles de BOl/villars pres Grtllldsol/ (Valid) de 
1799 d 1872. Bull. de la classe d'agric., Scrie 2, Bd. 5, Nr. 55/56. Gcncve 1873. S. 543-544. 

23 Rechnung uber dcn Ertrag von ca. 180 Burden Stickel mit Rebell, im un\cren Rhcintal, 
wah rend den Jahrcn 1802 bis und mit 1821. SchwciL. Zeitschr. f. Landw. und Gewerbe, 
Bd. 2, Nr. 6. 51. Gallen 1832. S. 23-24. 

24 DR. ZWEIFEL, £inige Bemerkungell fiber die Pjlallzung der Rebe im Limmallhale. 
Schweiz. Zeilschr. f. Landw. 3. Jg., Hefl 6. 1848. S. 81-88. 
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Tabelle 3. Verwcndete Hohlmasse 

ZOrl:her Mass: 1 Saum trube Sinne ( = Wcinmosl) = 1 Yl Eimer 
I Eimer trUbe Sinne (= Wcinmost) = 64 Landmass (lauter) zu 1,83393 Litcr 

1,1737 hI. 
2 Winterthurcr Mass: I Saum trube Sinne ( = Wcinmost) 128 Lautermass zu 

1,34625 Liter = 1,72 hI. 
3 Schafnlauser Mass: 1 Saum trube Sinne ( = Wcinmost) 139 Mass zu 1,31 Liter 

= 1,8 hI. 
4 Brugger Mass: 1 Saum TrUbmass = 100 Ma~s zu 1,62971 Lilcr = 1,63 hI. 
5 Die in den Quellen vcrzcichneten Fasser schwan kten zwischen 4 und 6 Saum. Es 

wurdc mit einem Wert von 5 Saum pro Fass gerechncl. 
6 I Sawn = 100 Mass zu 1,67 Liter = 1,67 hI. 

1 Zuber 50 Mass zu 1,67 Liter = 84 Liter. 
7 I Zuber = 55 (BieJ) Mass zu 1,61811 Liter = 89 Liter. 
8 1 ZOber = 55 (Erlach) Mass zu 1,92 Liter = 105 Liter. 
9 1 Sctier de Grandson = 30 Pots ZlI 2, I Liter = 63 Liler. 

10 I Fass = 400 Mass zu 1,67 Liter = 6,7 hI. 
11 1 Pot de Lausanne = 1, 16 Liter. 
12 I Pol de Romainmolier = 2,2 Liter. 
13 1 Char de Rolle = 16 Scticrs = 480 PotS zu 1,55 Liter 7,44 hI. 

Verwendele Fliicilenl1lasse 

14 1 Zurcher Rebjuchart = 0,254 ha. 
IS I Schaffhauser Juchart = 0,322 ha. 
16 I Mannwcrk == 430 m 1 = 0,043 ha. 
17 I Pose = 0,344 bis 0,348 ha. 
18 Es b[cibt unklar, ob v. Watlcnwy l mit der Juchart zu 0,344 oder 0,348 ha gcrcchnet 

hat. 

Quellen: FRIj,U}l.ICIl RIS, Mass lind Gewicill, in: ALFRED FURRER (Hg.), Volkswirlschajlliciles 
Lexikofl der Schweiz. Bd. 2, S. 382-385 und ANNE-MARIE DUBLER, Masse ulld Gewicille im 
SWat Luzel'll /Jlld ill der allell Eidgenossenschajl. Luzern 1975. S. 40-46. 

Tabelle 4. Trendgleichungen der sieben Regionalreiilen 

Reihe Zeit N Gleichung 

Rheintal 1525- 1650 120 879+(1.9509 '(YR-1529) 

Zilrich 1529-1797 267 7276-(28.018' YR) + 0.02784' (YR-529) ' 

Neuenburger-, 1533- 1796 265 828-(4.61126 '(YR-1533)) + (0.01358 '(YR- 1533)') 

Biclersee 
Waadt 1547-1796 218 722-(1. 165 '(Y R- 1547)) + (0.01512'(YR- 1547)' ) 

Aargau 1565- 1797 233 178 + (3.648166'(YR-1565)) -(0. 13744'(YR- 1565)' ) 

Schaffhausen 1644- 1797 150 42518-(70'(YR- I644) 

rhurgau 1700- 1797 95 109- (O.202'(Y R- 17(0) 

Lcgende: YR beLcichnet das jcweilige Jahr. 
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ublich 71
• In unserem Fall wird sie in Anlehnung an einen in fruheren Arbei

ten erlauterten Ansatz7J auf die Regianalreihen der Weinmastzehnten uber
tragen. Die Reihen wurden in die folgenden zwei Kamponenten zerlegt: 
- Eine Grundrichtung der Bewegung, einen Trend, der eine grosszUgige 

Beschreibung der Reihe darstellt. In der Richtung des Trends aussern 
sich all jene EinllUsse, die sich graduell und langfristig auf die Entwick
lung der Reihe auswirken und dadurch ihr Niveau beeinllussen. Es kann 
sich urn Veranderungen der Anbauflfichen, der FHichenproduktivitat 
oder der Klimaverhaltnisse handeln. 

- Die Abweichungen der Ertrage von diesem Trend in den einzelnen Jah
ren, die sagenannten Residuen. 1m Faile der Weinmosternten sind sie 
fast vollstandig den witterungsbedingten Ernteschwankungen zuzu
schreiben. Der Mittelwert der Residuen, der maglichst klein sein sollte, 
kann als Mass fUr die GUte der Trendgleichung betrachtet werden. 
Die Trends zeichnen die Entwicklung so stark vergrabernd nach, dass sie 

sich kaum sinnvoll interpretieren lassen. Immerhin fallt auf, dass sie recht 
unerschiedlich verlaufen. In der Westschweiz und im Kanton ZUrich folgt 
auf den RUckgang im 16. und frUhen 17. eine Wachstumsphase im 18. 
lahrhundert. Umgekehrt verlauft die Entwicklung rund urn das aargaui
sche Schinznach: Aufschwung im 17., Talfahrt im 18. lahrhundert. RUck
laufig sind die Weinernten in Schaffhausen und den beiden thurgauischen 
GUtem im 18. lahrhundert. 

Aufschlussreich ist die Korrelationsmatrix der Residuen (Tab. 5). Wir 
kannen die Tabelle wie folgt zusammenfassen: 
1. Die Koeffizienten zwischen allen Reihen sind haeh signifikanC4. 

72 SCHW ARZENBACH. Weinbau. S. 11. - ROLF PFAU, ein Beitrag zur WClferertragsslatislik 
von Halin- und Hackfrucht. HeridH des Deutschell Wetterdienstes. Bd. 13, Nr. 94. Of
fenbach 1964. S. 18. - JOSEPH M. CAPIUO, A stalislical procedure for determining {lie as
sociatiotl between weal her and non-measuremetll biological data. Agricultural Meteoro
logy, Bd . 3, 1966. S. 55- 72. - J. D. MCQUIGG, The influence of weatllerand climate on 
Uniled Stat~s grain yields. National Oceanic and Atmospheric Administralion (NOAA), 
US Depl. 01 Commerce, 1973. - MARTIN L. PARRY, ClimaJic Change, Agriculture alld 
Settlement. Dawson 1978. 

73 CHRISTIAN PFISTER, Agrarkonjunktur und Wiflerllngsverlauj im westlicllen Schweizer 
~ille/land. Bern 1975 .. S. 99-103. ~ CHRISTIAN PFISTER, Climate and J:'conomy in 
Elghteenrh-Century SwItzerland. Journal of Interdisciplinary History, Bd. 9 1978. S. 
223-243. ' 

74 Die Signifikanz druckt die Wahrscheinlichkeit aus, Illil del' ein bestimmtes Resullat, hier 
del' Korrelationskoeffizient, bei Zufallszahlenreihen zu erwanen ist - in unserem Fall we
niger als ein Tausendstel. 
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Tabelle 5. Korrelalionsmalrix der Residuen del' sieben Regionalreihen 

Rheintal SH TO ZH AO Neuenburger- lind 
Bielersee 

SehafOlausen 
Thurgau 0.72 
Zurich 0.77 0.62 0.77 
Aargau 0.55 0.61 0.70 0.73 
Neuenburger-, 0.54 0.44 0.45 0.56 0.62 

Bielersee 
Waadt 0.66 0.59 0.58 0.76 0.67 0.69 

Signifikanzzahl uberall < 0.001 

2. Samtliche Koeffizienten sind positiv und bewegen sich zwischen 0.55 
und 0.77". (Die durchwegs tieferen Werte der Reihe Neuenburger
Bielersee sind wohl auf die in 4.1. angetOnten metrologischen Probleme 
zuruckzufuhren.) Darin dussert sich unverkennbar die Tendenz zu einer 
gewissen Gleichliiujigkeit der Weinernten in aI/en Anbaugebieten des 
Mittel/andes. Aus den Korrelationskoeffizienten kannen wir auf Ober
einstimmungen in der Grossenordnung von 30-60070 schliessen76

• 

Damit nieht genug: ein Vergleich der sakularen Ertragsreihe des rhein-
landischen Weinguts von 10hannisberg (1719-1950)" mit den mittellandi
schen Regionalreihen ergab immer noch durchwegs hoch signifikante 
Koeffizienten Uber eine Distanz von 300 bis 400 Kilometer'". Ahnliche Er
scheinungen haben MUller und Weise in Deutschland beobachtet". Offen
bar besteht eine gewisse Gleichlaufigkeit der «conjoncture viticole» inner-

75 Del' Pearsonsche Korrelationseffizient kann bekanntlich Wene von Obis 1 annehmen. 1m 
ersleren Fall besteht uberhaupi keine Hezichung zwischen den beiden Reihen . 1m letzte
ren iSI die Beziehung durch eine lineare Funktion exakt ausdruekbar. Der Koeffizient ist 
posit iv, wenn wacbsenden X aueh waehsende Y entsprechen; negativ, wenn steigenden X 
fallende Y-Werte entsprechen. Wei taus am haufigsten besleht zwischen den Variablen 
aber weder eine streng funktionale noeh gar keine, wohl abel' eine stochaslische (durch 
Wahrscheinlichkeit gegebene) Beziehung. 

76 Das Quadrat des Korrelationskoeffizienten (Rl), das sogenanntc Bestimmtheitmass, 
druckt hier den Grad der Obereinslimmung zwischen den Fluktuationen von zwei Zeit rei
hen in Prozent aus. 

77 WEGER, Weinemten und Sonnenf/eckell. 
78 Mit Schaffhausen r = 0.51, S <0.0001. Mit ZOrich r = 0.44, S <0.00003. Mit Aargau 

r = 0.44, S < 0.00002. Mit Thurgau r = 0.45, S <0.0001. Mit Neuenburger- tlnd Bicler
sec r = 0.34, S < 0.001. Mit Waadl r = 0.48, S < 0.0001 (r = Korrelationskoeffizelll, 
S = Signifikanz). 

79 KARL MULLER, Geschichte des Badischen Weinbaus. Mit einer badisellen Weillchronik, 
und einer Darstellllng der Klimaschwankullgen im lelzten lahrtausend. Lahr (Baden) 
1953. S. 240. 
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halb Mitteieuropas, was angesichts der grossen Bedeutung der Sommer
temperaturen fOr die Hohe der Ertrage (Tab. 7) und der Ahnlichkeit der 
Temperaturverhaltnisse in diesem Raum nicht erstaunt. 

4.1.5. Homogenisierung der Residuen 

Urn die Regionaireihen zu homogenisieren und damit unmittelbar ver
gieichbar zu machen, wurden ihre Residuen als Prozentsatz ihres Trend
werts ausgedrtickt. Damit konnen wir abschatzen, urn wieviele Prozent die 
regionaien Weinmosternten tiber oder unter einem langjahrigen Durch
schnitt lagen, wie er etwa dem subjektiven Empfinden der Zeitgenossen 
entsprach. 

4.1.6. Die Zusammenfassung der homogenisierten Residuen 
zu einer Standardreihe «Zehntertrage» 

Urn die Weinrnosternten als Schalzgrossen fUr die Sornrnertemperaturen 
heranzuziehen (Tab. 7), muss zuerst ermittelt werden, ob die Sommerwitte
rung als wahrscheinliche Ursache fur die feststellbaren Schwankungen der 
Weinrnosternten in Frage kornrnt. 

Ertragsschwankungen in einzelnen Rebbergen konnen durch eine Viel
zahl von nichtklimatischen oder lokalklimatischen Einflussen wie wech
selnde Intensitat der Dungung und Bearbeitung, VerjUngung der StOcke, 
Befall durch Schadlinge, Erdrutsche, Froste und Hagelschlage bedingt 
sein. Solehe lokalen Einflusse aussern sich in den Unterschieden der Er
tragsgestaltung von Weinberg zu Weinberg, von Region zu Region. Dane
ben bestehen unverkennbar tiberregionale weitraumige Obereinstirnrnun
gen im Ertragsgeschehen, die sich auf den Einfluss der henschenden Gross
wetterlage zuruckftihren lassen. Es galt nun, die lokalen und regionalen 
Signale in den Reihen so weit als mogtich zu unterdrucken und die Uberre
gionalen Gemeinsarnkeiten hervorzuheben, ganz ahnlich, wie dies aueh in 
naturwissenschaftlichen Disziplinen wie bei der Pollenanalyse und der 
Dendrochronologie der Fall ist". Zu diesem Zwecke wurden die homogeni
sierten Residuen aller Reihen gemittelt, die fUr den jeweiligen Zeitraum zur 
Verftigung standen (Tab. 6). 

Zu bemangeln ist nattirlich die unzureichende raumliche und zeitliche 
Obereinstimmung zwischen den Reihen - eine Folge der Quellenlage - und 
damit die fehlende Homogenitat der Gesamtreihe. Immerhin gilt es zu be-

80 FRITZ H. ScHWEINGRUBER und ULRIC H RUOFF. Stand und Anwendung der Dendrochro
flologie ill der Schweiz. Zeitschr. r. Schwciz. Archaologie und Kunstgcschichte 
36,211979, S. 69-96. - THOMPSON WEBIl Ill , The Reconstruction of Climatic Sequences 
from Botanical Data. Journal of Inlerdi sciplinary Hi story, 10. Jg., H. 4, 1980. S. 
749-772. 
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Tabclle 6 . Zusammensetzung der Standardrcihc «Zehntcnrage» 

Zcitraum Vcrwendete Reihen 

St. Galler Rheintal 
St. Galler Rheintal, ZOrich (ohnc 1531 /3 2) 
St. Galler Rheintal, ZOrich. Neuenburgcr-, Biclerscc 
SI. Galler Rhei ntal , ZOrich, Neucnburgcr-, Bielersee, Waadt 

1525-1528 
1529-1533 
1534- 1546 
1547-1564 
1565-1643 S1. Galler Rheintal (bis 1632), ZOrich, Ncucnburger-, Biclersec, Waadt, 

Aargau 
1644- 1797 ZOrich, Nellcnburger-, Bielcrsce, Waadt (ohne 1738-1769 und 1796), 

Aargau, SchafOlausen 

den ken, dass es sieh urn Naherungswerte handelt, welche nieht nach densel
ben Massstaben beurteilt werden dUrfen wie eine landwirtschafttiche Er
tragsstatistik unseres Jahrhunderts. Die hohe Aussagekraft des Datenmate
rials und die Gultigkeit der angewandten Methode zeigt sich im Ubrigen 
beim Vergleich mit den Flachenertrags- und Temperaturdaten (vgl. 4.3.). 

4.2. Die Srandardreihe «Fliichenerlriige» 1533-1825 

Die Standardreihe integriert die langeren Flachenenragsreihen (Nrn. 17, 
18,21,22,23,24,28 in Tab. lund 2). Sie ist nach dem gleichen Prinzip 
aufgebaut wie die «Standardreihe Zehntertrage)), nur dass bei den ktirzeren 
Reihen und jenen ohne signifikanten Trend die prozentuale Abweichung 
von den Mittelwerten anstatt von den Trendwerten verwendet wurde. 

4.3. Die «Standardreihe Mittel/and» 1525-1825 (Fig. 2) 

Die Obereinstimmung der beiden Standardreihen Zehntertrage und Fla
chenertrage im Oberlappungsbereich (1533-1797) erwies sich als erstaun
lich hoch (Signifikanz < 0.0001, Korrelationskoeffizient 0.85). Dies zeigt, 
dass die Standardreihe Zehntertrage sozusagen die Aussagekraft einer Fla
ehenertragsreihe erreicht, wenn auch nieht in absoluten Werten. 

In einem letzten Schritt wurde aus der Standardreihe Zehntertrage 
(1533-1797) und dem letzten Abschnitt der Standardreihe Flachenertrage 
(ab 1798) eine «Standardreihe MitteHand» zusammengesetzt, welche die 
drei Jahrhunderte von 1525 bis 1825 umfass!. Sie bringt wie die oben er
wahnten Kurvcn, zur Darstellung, urn welchen Prozentsatz die Wein
mosternten im Durchschnitt von einer Normalernte abwichen. 
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5. Das Niveau der Fldchenertrdge vom 16. bis ins friihe 19. Jahrhundert 

Bisher liegen nur wcnige in Hektoliter pro Hektare umgerechnete und 
dam it mit den heutigen Verhaltnissen vergleichbare Angaben Ober Flachen
enrage vor. Georges-Andre Chevallaz kommt fOr die Waadt des 18. lahr
hunderts zum Schluss, dass ein durchschnittlicher Ertrag von 30 hl/ha 
durchaus im Rahmen des Wahrscheinlichen liegt 81

• Alben Hauser setzt zu 
dem aus dem aargauischen Seengen fOr 1758-1769 vorliegenden Mitteler
trag von 47,5 hl/ha82 ein Fragezeichen8 3 • Diese Reaktion ist versUindlich, 
wenn wir bedenken, dass 45-50 hl/ha et wa dem gesamtschweizerischen 
Durchschniltsertrag der Jahre 1935-1940 entsprechen. Del' Hisloriker geht 
ja meistens von der Vorslellung aus, dass die landwinschaftliche Flachen
produktivitat seit der Milte des 19. lahrhunderls gesteigert worden ist und 
wird deshalb slutzig, wenn die Zahlen beim ROckschreiten in die geschicht
liche Vergangenheil nicht merklich kleiner werden. Dass dieser verhfiltnis
massig hohe Ertrag fOr das Niveau des 18. lahrhunderts durchaus repra
sentativ ist, zeigt der Vergleich mit den in Tabelle 2 zusammengestellten 16 
Reihen, die sich zwischen dem 16. und dem frOhen 19. lahrhundert fast 
durehwegs auf einem Niveau von 30-50 hl/ha bewegen. Weitere in Reise
beschreibungen und Abhandlungen des 18. und frOhen 19. lahrhunderts 
eingestreute Angaben tiber den in Biel8

\ Vevey8 S . Schenkenberg86 und 
Horgen"' Oblichen Abtrag der Rebberge erharlen dieses Resultat. Wo die 
Ertrage wesentlich unter 30 hllha liegen, dUrren wir vermuten, dass die Re
ben schlecht bewirtschaftet und gedOngt wurden". 

81 Ctll, VALlAZ, Viglloble. S. 418-419. 
82 SIEGRISJ", Hal/wil. S. 425. - Ein Mittclcnrag von 42 hllha (et1tsprechend 7.7 

IUREMGARTNERj Salim I IBREMGARINERJ Juch) ergibt :.ich au s der Umrechnung der An
gaben de!> nallen Hermet schwil bci A NNE-MARIE DUBLl:-R, Die Klosrerherrschajr Nenner
schwif. Aarau 1968. S. 169. 

83 ALBERT HAUSER, Produklivilii{ lind LebenslwllUlIg ill del' schweizerischen Lalldwin
scha!l. In: Wald lind Feld in der allen Schweiz. Beitrage LUI' schwcizerischen Agrar- und 
Forstge~chichte. ZUrich/ Mlinchen 1972. S. 172-173. 

84 (A. WILDERMETT), Topographische 8eschreibl/l/g des Bielersees und del' ulIlliegenden 
~al/dsdwjl, il/sbesondere del' Herrsclw!r Erguel. Abhandlungcn und Bcobachtungen der 
Ok. Ge!>cllschaft Bern, 9. Jg., 1768, 2. StUck. S. 151. 2 ZUber LU 55 (Biel) Massi 
Mannwerk ;:; 41 hl/lla. 

85 (PERDONH aus Vevey), Ablwnd/ung libel' die Frage: Wiire es jiir unser Land fllil zlich, 
dass .~ie Allzah/ del' Weinberge I'ermindel'l wiirde. Abhandlungen und Beobadllungen 
der Ok. Gesellschaft Bern, 3. Jg. 1763, I. SWck. S. 51. 2 ruder (chars?) Lli 480 
(Vevey)pots/ Ollvricr = 45 hllha. 

86 N(IKLA US) E(MA NU U) TSCIIARNER, Physisch-okollomisciIe Beschreibllllg des Anl/S 

Schenkel/berg. Abhandlullgen und BeobachlUngcn der Ok. Ge~etlsehaft Bern, 12. Jg., 
1771,1. SWck. S. 167.6- 8 Saum (BRUGGER) Tri.ibma:.s/ (Bern) Juchart ;:; 29-38 hl/ ha. 

87 Erlrag des Rebbergs VOI/ Natiollalrat Wider-Hiilli (Norgel/) 1780- 1820. Schweiz. 
Zeitsehr. f. Obst- und Weinbau, Nr. 2, 1893, S. 287. 32 hl/ha. 

88 Dcr Mittclcrtrag 1600-1629 liegt auf knapp 21 hllha. 1m Jahre 1624 findcn wir die Be-
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Beim Vergieich von Durchschnittsernten aus verschiedenen Perioden 
mussen wir bertieksiehtigen, dass sieh Enragsbaissen infolge ungunstiger 
Umweltbedingungen ohne wei teres uber mehr als ein lahrzehnt erstreeken 
k6nnen. Dies hat das Beispiel der Rebbaukrise gezeigt. ProduktionseinbrO
che von ahnlieher Lange, weitgehend klimabedingt, traten gegen Ende des 
16. und im frO hen 19. lahrhundert auf. Aus der Tabelle 2 lasst sich erse
hen, dass die Ertrage damals jeweilen fUr ein bis zwei lahrzehnte auf nahe
zu die Halfte des vorgangigen Niveaus zurOckfielen. 

Ein ernstzunehmender Einwand betrifft die Unsieherheit in der genauen 
Bestimmung der Hohl- und Flachenmassc sowie allfallige Fehler bei der 
Angabe des Flacheninhalts von Einzelparzellen, wo ausgesprochen grosse 
Abweiehungen vorkommen kbooen 89

• Sofern wir mit Mittelwenen von ei
ncr grosseren Zahl von ParzeHen reelloen, ist jedoeh anzunehmen, dass 
sich diese Fehler bis zu einem gewissen Grade ausgleichen. Urn der Gefahr 
einer Obersehatzung der Enrage vorzubeugen, wurde ausserdem bei Hahl
massen slets vom kleineren, bei Flaehenmassen vom grbsseren Wert ausge
gangcn, \Vcnn die Zuordnung zu einem Masssystem nieht eindeutig mbgiieh 
war" . FOr die GOltigkeit unserer Schlussfolgerung, dass die Mittelertrage 
in der alten Schweiz bei guter Bewirtschaftung 30-50 hl/ha erreichten, 
sprichl nieht zuletzt die verhaltnismassig grosse Einheitiiehkeit im Niveau 
der untersuchten Einzelreihell. 

Ein wesentlicher Grund fOr die hohe Flachenproduktivitat ist die frO her 
Obliche engere Bestandesdichte. Wahrend die veredelten Reben mit einem 
kraftigeren Wurzelwcrk 1-2 m 2 als Minimum bcnbtigen, war fUr die schwa
cheren, unvercdelten Reben ein Standraum von 0,6-0,7 m 2 angepassrn. 
Das heisst, auf eine Hektare entfielen frOher ungefahr 50% mehr StOcke. 
Vergleichen wir die Ertrdge pro Stock anstall pro Fliicheneinheit, so ergibl 
sich ausgchend von einem Enragsniveau von 30-50 hi eine mittlcre Pro-

merkung: «Diseres Vhald ist gar libel" bra bel und an entliehen orthen der halbe theil da
hin.)) 1627 beklagt der Landvogt, die Lehen sciCli ((mit Laehen LOten be~etzt, die sich 
auff~ Rabwerkh niltl verstandt», 1629 wird die unzureiehcnde Diingllng kritisien, 1630 
werdcn die Lehen verl-auft, offcllsiehtlich, wei I sic nicht ITlchr renticrtcn. Amlsrecllllull
gell WtideflslI'il. Slaatsarchiv ZOrich, Fill 38 (1624- 1630). 

89 STEPHAN BElT, Die Enlwick/ullg des Rebbaus illl allell Ami Edaell 1535-1976. Zwcitar
beit am Geographischcn Institut der Uni versiUit lJern. Typo~kript. lJern 1979. 

90 1m Herbslrodel VOII TII'Oflll (Nr. 19) iSl von «grossem;, «kleinenH lind «gutcll» Mann
werk die Rcdc. Bei den ReihclI von Malesscn (Nr. 22), Weiningen (Nr. 30) und Hongg 
(Nr. 31) iSI nicltt praLisiert, wclche <duehart» gemcint is\. - Noeh schlimmer sind die Ver
haltni~M! im SI. Galler Rheintal. Dart wurden Weinbcrge naeh eincm ~ehr unbestimmten 
Flachcnmas~, namlkh Ilach «Burden Stickel», gehandeit. 12 bis 15 soleher Burden Stickel 
machtcn eine «Juchart » aus. Damit ist der Wert fUr Nr. 29 chef fragwurdig. - Uei instru
mentellen Vcrmessungcn gegen Ende des 18. Jahrhundert s ergab sich, dass die Juehart in 
den Rebglitcrn des Fraurniinsters um durehschnittlich 5OJo LU klein war. 

91 SCHElLENBERG und SPUIILER, Ki/chberg. S. 8. 
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duklion von nur 2-3 dl pro Stock fOr die alte Schweiz, wah rend die Enrage 
heute mehe als decimal hoher liegen9l

• 

Unerklarlich bleibl, wo bei dieser engen Bestandesdichle, die schon bei 
den landwirtschaftlichen Reformern des 18. lahrhunderts auf Kritik 
stiess9 \ ooeh Platz filr Zwischenkulturen blieb. In manchen Gegenden 
wurden die Leerstellen mit «Kraut, Kabis, Bohnen, Mais, Hanf»94, ja ver
einzelt sogar mil Obstbaumen ausgefUllt". Bei der reich lichen DUngung 
dec Weinberge gedichcn diese Kulturen Uppig, womit das Ganze zeitweise 
wohl eher einem Kraut- oder KUchengarten als einem Weinberg glich. Die
se Zwischenkulturen, «Pest dec Reben», wie ein Zeitgenosse sic schma.ht96

, 

wurden durch die meisten Halbpachtvertrage verboten ader cinge
schrankt". Die Obrigkeit, die um den Ertrag ihrer Zehnlen und Domanen 
besorgt war, trat ihnen mit Mandaten entgegen9~. Wie aus Visitationspro
tokollcn hervorgeht, wurden diese Vorschriften aber immer wieder ilbertre
tcn, und zwar vorwiegend in Teuerungsjahren, wenn der Landhunger dec 
nOlleidenden Halbpachter Ubermachtig wurde". 

Unter diesen Bedingungen lilt neben der Quantitat vor allem die Qualitat 
dec erzeugten Weine, indem der geringe Standraum und die Zwischenkul
turen die Besonnung hemmten. Sis in die Zeit der Rebbaukrise war die 
Produktion vorwiegend mengenorientiert. Die alten Rebsorten waren ver
haltnismassig fruchtbar, lieferten aber nur relativ leichle Getranke von 7-8 
Volumenprozenlen Alkohol, w.hrend heute fUr Qualilatsweine 10 Volu-

92 SIMON und SCIIWARZENBACH, ViricullLlre. S. 179. 
93 Pl'.}{DONH. Ab/wnd/llng. S. 64. - FASJ, Beschreibllllg. Bd. I. S. 230.- NtCOLA~ MAXIMI

LIEN [BOURGOls!:.l, Versuch uberdie Verbe~~erllllg IInserer Weine. Abhandlungen und Be
obacJllungen der 6k. Gesellschafl Bern, 6. Jg., Bd. 3. S. 205. 

94 TSCHARNER, Schenkenberg. S. 169. 
95 [CHARLES FI'U('I:J, VerSlich iiberdie Verbesserung IIl1Serer Weine. Abhandlungen und Be

obachllll1gcn del' 6k. Gcscllschaft Bern, 6 . .Ig., Bd. 2,1766. S. [66. - HANS MARKWAL
DER, Das Rebgul del' Sradl Bel'll alii l1ielersee. Bern 1946. S. 124. 

96 [JEAN-PJhRIU, LERfS('IIE, Pfr. in Chexbres), Versucil iiber die Frage: Wdre es Iluzlich, den 
Weinbergell hiesigell Landen den Danger ZII I'usage". Abhandlungen und Beobachlutl
gen der Ok. GescJIschaft Bern, 3. Jg., Bd. I, 1763. S. 35. 

97 CtIRISTOI'H und FRIEDRICH STEIGER, VerwalwIIgsbuch des Glues zu Tschugg. Burgel'bi
bliolhek Bern, Mss. h. h. L. 62a. - CIlI,VALLAZ, Viglloble. S. 417. - Auf dem Rebgul der 
Sladl Bern in La Neuveville waren die Rcbleute berechtigl, in dem von ihnen bearbeilelen 
Rebabschnill 2 niedere Bohnellstauden lU pflanzen. Obersehrinen sic diese Zahl, so hal
ten sic fUr jcde weitere Staude Lwei Baw.!11 Lt! bezahlcn. MARK WALDER, Stadt Bem. S. 

127. 
98 HERMANN RENNEFAIIRT, Die Recil{squellen des KantOl1s Bern. 1. Teil. StadlrecJlIe. Bd. 2, 

Aarau 1966. S. 743, Nr. 265. ~~Da5. gartengcwachs in den raben verpielem} (21. Jalluar 

1668). 
99 Die bei ClllVALLAZ, Viglloble. S. 417, zitierten Klagen der Inspektoren liber das Ober

handnchmen der Zwisehenkulturt!n bCLiehen sich bezeichnenderwei5.e auf das bekannte 
Teuerungsjahr 1709. - Eine tcucrungsbedingte Ausdehnung der Zwischenkulturen liber
liefert MARKWALDER von 1847. MARKWAWER, Swdl Bern. S. 127. 
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menprozenle geforden werden. Der geringere Alkoholgehalt erlauble na
tOrlich den Konsum grosserer Mengen. Bei ungenOgender Reife waren die
se Weine schlecht lagerfahig und iibermassig sauer lOO

• 

6. Die Frage der Erlragssleigerung im 18. Jahrhunderl 

Beim Vergleich der Millelwene in Tabelle 2 drangl sich die Frage auf, ob 
die Flachenertrage im 18. lahrhunden gesleigen werden konnten. Wah
rend die Reihen aus dem 17. lahrhunden zwischen 38 und 45 hl/ha liegen, 
werden im 18. und frUhen 19. lahrhundert fast Uberall 50-60 hl/ha er
reichl, wenn wir das klimatisch ungunstige lahrzehnt von 1810 bis 1820 
ausklammern. Anhand der beiden langen ZUrcher Reihen (Nr. 17 und Nr. 
21) ist diese Hypothese slalislisch getestel worden. Dabei hat es sich ge
zeigt, dass die Flachenertragszunahme in beiden Fallen signifikant von 
Null verschieden ist 101. Als mogliche Ursachen fOr eine Ertragssteigerung 
kommen der Anbau fruchtbarerer Sorten, eine vermehrte Diingung und ei
ne sorgfaltigere Bewirtschaftung in Frage. 

1m Mittelland waren im wesentlichen vier Rebsorten verbreitet: der weis
se Chasselas, Fendant oder Gutedel in der Weslschweiz, der angeblich von 
den Romern eingefiihrte weisse Elbling, am Ziirichsee bezeichnenderweise 
Schuldenzahler genannl, und der weisse Rauschling in der Ostschweiz. Bei
den Landesleilen gemeinsam war der blaue Burgunder oder Pinol Noir. 
Von diesen Sorten existierten eine ganze Menge von lokalen Spielarten, die 
unter verschiedenen Bezeichnungen kursierten l01

• Auf der Karle (Fig_ I), 
welche den Zusland um 1850 festhalt, reicht das Verbreitungsgebiet der 
Chasselastraube bis ans Westende des Bielersees, wo die Mischung mit den 
OSlschweizer Sonen Elbling und Rauschling beginnl. Diese dominieren ih
rerseils ostlich der Aare. Eine ganz ahnliche Verteilung zeigt sich bei den 
Gelreidesonen der alten Schweiz. Auch da begegnen sich der in der Wesl
schweiz vorherrschende Weizen und der allein in den oSllichen Landestei-

100 SCHEI LEN BERG und SPUHLER, Kilchberg. S. 8. - Die Weinana[ysen der schweizerischen 
Weill5.tati5.lik, obwohl erst nach 1900 durchgefilhrt, gestalten durchaus Rlickschlilsse auf 
die WeinqualiUiI frlihel'er Zeilcn. Von 33 analysierten ZOril.:hseewcinen des Jahrgangs 
190! emhiellcn23 weniger als 80/0 Alkohol und deren 15 hatten einen SJul'egehalt von 8%0 
und tllehr. Dieschweiz. Weins/(flislik. Lantlw . .lb. der Schweiz 1902. S. 458-463. Zit. bei 
ALTWI-.{iv, Zurichsee. S. 50. 

101 Reihe FraumiinSler: I = 4.4, S <0.01. - Reihe Cappelerhof: t = 3.4, S <0.02. - Zum I
Tesl vgl. NORMAl..; H. NIl', Slatistica/ Package for the Social Sciences. New York 1975. S. 
271; sowie die Tabelle bei ERWIN KREYSLlG, Slalistische Methodell und ihre Aflh'elldulI
gen. GOttingen 1974. S. 405. 

102 KOHLFR, Weinball. S. 26. - ALFRED SCHELLENBERG, Aile Rebsonen. Ziirichsee-Zeitung, 
10. Mai ! 974, Nr. 107. S. 19. 
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len angebaute Dinkel in der Ebene des Seelandes, nicht weit von der 
Sprachgrenze und der Kontaktzone zwischen alemannisehem und burgun
disehem Kulturbereich lO J. Dokumentiert sich in der Verbreitung von 
Getreide- und Rebsorten tatsaehlieh noeh der Zustand, \Vie er im Mittelal
ter oder gar in der Volkerwanderungszeit bestand, wie wir aufgrund dieser 
Zusammenhange vermuten konnen? Diese Frage ware einer nahcren Pru
fung wert. 

Fur cine gcwisse Stabilitat der Sortenverhaltnisse sprieht die in den mei
sten Landesteilen Ubliche Art der VerjUngung durch das sogenannte «Ver
grubeI1». Dabei wurden die Reben bis auf die Wurzeln von Erde entblOsst 
und dann dureh eine Grube etwa 30 em tief an dcn neuen Standort gerich
tet, wo 1-2 Schosse aus dem Boden herausgezogen und an die kurzen 
Stickel genommen wurden. Der im Boden verbliebene Rebteil bewurzelte 
sich, und so ergab sich ein vcrjUngter, leistungsfahigcrer Stock. Diese 
Massnahme wurde aIle 25-35 Jahre vorgenommen lO\ meist nach grossen 
Erntcn, weil vergrubte Reben im ersten Jahr nichts trugenlO S. Die Pflanze 
blieb dabei Uber Jahrhunderte dieselbe'''. Yom St. Galler Rheintal wissen 
wir, dass dart die Blaue Burgunderrebe die im 17. Jahrhundert fast aus
schliesslich angebauten weissen Sorten voltstandig verd rangt hat '01 ; yom 
ZOrichseegebiet liegen aber keinerlci Hinweise auf cincn Wcchscl der Reb
sorten vor. 

Wahrscheinlicher als ein Wechsel der Sorten ist cine verbcsserte DOn
gung. FUr die Basler Landschaft hat Huggel nachgewiesen, dass im Zuge 
der Agrarreform in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts ein FUnftel der 
Ackerflache eingeschlagen und Zll GrUnland gemacht wurde. Dies erlaubte 
grossere Viehbestande, was wiederum eine Verbesserung der Dungversor
gung bewirkte. Da viele Acker und Rebberge seit Jahren ungenUgende 
Dunggaben erhalten hatten, vermochte die reichlichere DUngung, wie Hug
gel postuliert, die Flachenproduktivitat des Aeker- und Rebbaus Zll 

erh6hen '08 • Dber die Gebiete am ZOrichsee, woher die meisten unserer Er
tragsreihen stammen, liegen noch keine entsprechenden Untersuchungen 
vor. Wir konnen aber vermuten, dass der Ubcrgang von der einseitigen Ge
treidebauwirtschaft zu einer gemischtwirtschaftlichen Betriebsweise, ve
bunden mit der Verbreitung der Heimindustrie, der Aufteilung der Allmen
den und einer Ausdehnung des GrUnlandes, dart eben falls w;;hrend der 
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts in vollem Gange war ''' . Angesichls 

103 PFISTER, Agrarkolljunkrur. S. 136. 
104 SCHEI.LENBER(J und SPUHLER, Kifchberg. S. IS. 
105 HEROLD, Recilisverhdflllisse. S. 96- 97. 

106 KOHLER , Weinbau. S. 166. 
107 SCIIUGEL, We;nbau. S. 37f. 
108 HUGGEL, Eiflschlagsbewegung. S. 514. 
109 WEHRLI, Kamon ZOrich. S. 16- 20. 
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Fig. I. Die raumliche Verlcilung del' un!erSllchlcn Reiben und 
der gangig~len weissen Traubensoncn. 
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der hohen RentabiliUi.t des Weinbaus in dieser Zeit ist anzunehmen, dass 
ein Teil des zusiilzlich anfallenden DUngcrs den Reben zugute kam, was, 
vielleicht in Verbindung mit einer sachkundigeren Bewirtschaftung unter 
dem EinOuss der okonomischen Bewegung, zur Hebung der Flachenpro
duktivitat beigetragen haben mag. 

7. Die Bedeulung des Klimas jur die Grosse der Weinmoslernlen 

Dass die sonnenhungrigen, warmeliebenden Reben in heissen Sommern 
am besten gedeihen, gehort seit jeher zum Erfahrungsschatz des Winzers 
und des Weinkenners. Vor dem Aufkommen thermometrischer Beoach
tungen massen die Chronisten nieht selten die Dauer und die Glut eines 
Grossen Sommers an der Menge und SUsse des gcernteten Weines. Der 
Landmann haL seine diesbezilglichen Erfahrungen mit dem Weinbau in 
Sprichworter gemUnzt: «Regnet es an Peter und Paul (29. Juni), so wird 
des Winzers Ernte faul.» Oder: "Was die Hundstage giessen, muss die 
Traube bUssem>; «Was Juli und August nicht kochen, kann der September 
nichl braten.» II O 

Das Zusammenspiel zwischen Klimaelementen und Qualitat ist mit mo
dernen statistischen Methoden besser erforscht worden, als jenes zwischen 
Klima und Ertragshohe. Edmond Guyot und Charles Godet, ein Meteoro
loge und ein Weinbaufachmann, haben in den dreissiger Jahren die Durch
schnittsertrage im Kanton Neuenburg zwischen 1871 und 1932 untersucht. 
Sie kamen zum Schluss, dass diese zu einem guten Teil von der Temperatur 
im luli, in zweiter Linie auch von derjenigen im August abhangig sind ili

. 

In deutschen Weinbaugebieten scheinen die Temperaturen wahrend oder 
kurz nach der BIUte, namentlich irn luni und luli, ins Gewicht zu fallen II 2. 

Der Einfluss der Temperatur tritt allerdings dann erst deutlich hervor, 
wenn regionale Miuelwerte untersuchl werden. 

110 ALBERT HAUSER, Bauernrege/II. Eille schweizerische Samm/ung. ZUrich 1973. S. 555fL 
III EDMOND GUYOT lind CHARLES GODET, IlIfllience du climal sur Ie reI/dement de 10 vigne. 

Bull. de la Soc. des Sci. Nat. de Neuch~ltel, Bd. 58, 1933. S. 77-96. - EDMOND GUYOT, 
Ca/clIl du coeJfidem de corn!falion elilre Ie relldemel// dLi viglloble lIeuciullelois, 10 (em
per(J(IIre ella duree d'illso/alion. Bull. de la Soc. des Sci. Nat. de Neuchatel, Bel. 65, 
1940. -So 5- 15. 

112 r. WJTTERSTEIN, Kleillklima/ische UI//ersuchungen fm Rheillgau. Dis~ . Frankfurt a.M. 
1934. Jahrb. des Nassauer Vcreins. f. Naturkunde, Bd. 83,1938. S. 59- 105. - H. SCHELL, 
Klima, Wilfenmg und Weil/bali. Reichsamt r. Wenerdiensl, Wiss. Abh., Bd. I. Berlin 
1936. - H. AICHELE, Wi[(erung und Weiner/rag. Wellerlilld Klima 1949. S. 167rf. - B. E. 
DINIES, GUle lind sch/eeh/I! Weilljuhre. Die Umschall, Bd. 49, 1949. S. 597. - HANS 
ERICH MAY, EillJ/iJsse von Klima und Willerl/Ilg auf Giite lind Er/rag im Weinbau. Bei
trllge z.ur vergleiehelldell Klimatologie der Weinballgebiete Pfalz. lind Nahe. Diss . phil. 
Mainz 1957. 
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In einzelnen Rcbbergen und -Iagen rich ten Hagelschlage und Spatfroste 
die schlirnmsten Verhecrungen an; doch sind die Auswirkun~en .von Expo
't'on zu Exposition und von Ort zu Ort oft recht unterschledhch. Guyot 

Sll . 
nd Godet stell ten beispielsweise am Neuenburgersee 1933 nach emem 

~patfrost innerhalb weniger Kilometer Schaden von 0 bis IOOOJo fest".'. 
Und sclbst nach der Vernichtung des ersten folgt III der Regel noch em 
zweiter, schwacherer Traubenschuss, so dass die Ernle nic.ht vollig veri oren 
. el4 Das durch die Grosswetterlage gesteuerte sommerhche Temperatur
ISnd, Niederschlagsgeschehen wirkt sich dagegen landesweit zur selben Zeit 
~rtragsfordernd oder -mindernd aus und kommt deshalb bei der Untersu-
chung von Gebielsmiuelwerten slarker zum Tragen. . 

Die Grosse der Ernte hangt von der Anzahl Trauben und deren Gewlcht 
abo Die Traubenzahl ergibt sich aus der Zahl der im FrUhling erschein<;nden 
BlUtenstande, dem sogenannten Traubenschuss, der Entwlcklung blS zur 
BlUte und dem BIUhveriauf. Das Gewicht der Trauben wird durch die Assi-
milation von Nahrstoffen nach beendigler BlUte gesteuert l15

• .. 

Die Grosse des Traubenschusses wird, wie aufmerksame Okonomen 
schon im 18. lahrhunden bcobachtel haben '16 , durch die Hochsornmer
temperatur des Vorjahres beeinOussl, von der die Holzreifung abhangt "7 • 

Auch irn Erntejahr ist der Witterungsverlauf im Hochsommer ausschlagge
bend. Eine «sanfte Katastrophe)) in Form von nasskaltem Wetter wahrend 
und nach der BlUtezeit fOhrt zu mangelhafter Befruchtung. Ais Foige da
von werden entweder die Gescheine, also die Bliltenstande, als Ganzes ab
geworfen, oder die EinzelblUten fallen grosstenteils abo Die BlUte verrieselt. 
Optimale Bedingungen bietet heisses und sonniges. aber nicht Zll trockenes 
Sornmerwetler l1 8 • bei cinem auf einen warmen Sommer und Herbst folgen-
den grossen Traubenschuss. . . 

Urn die GUltigkeit dieser recht komplexen Zusammenhange fOr die 11ISto
rische Vergangenheit zu prilfen. wurdc die «Standardreihe Mittelland», al
so die durchschnittliche prozentuale Abweichung aller verfUgbaren Zehnt
oder Flachenenragsreihen von ihrem Trend oder Miltelwert. in einem mul
tiplen RegressionsmodeJl " 9 mit Monatsmittcln der von 1755 an vorliegen-

11 3 GUYOT und GODET, IlIjlllelice. S. 93- 94. 
114 A. ScHELLIONBERG, Die Friihjahrs- ulld lVililerfroslschtideli ill dell z.iircherischeIlRebber-

~ell del' Jahre 1926, 27, 28 und 29. Landw. Jahrb. d. Schweiz, Bd. 44. S. 83- 124. . 
115 WERNER KOBLET, F'ruc!uallsalz bei Reben ill Abhiillgigkei( von Triebbehalld/ung IIl1d KII

majakloren. Weinwissenschaft, 13d. 21,1966. S. 297- 323. 
116 (NICOLAS) DE SAUSSURE, Eine Methode, dell Weillslok aline Diillgerforrzupjlollzen. Ab

handlungen und Bcobachtungen der OJ... Gcsellschaft Bern, Bd. 2, 1773. S. 21. 
117 SC HWARZENBACII, Produkliviltilsefl/wic:klullg. S. 75. - AICHELE, Weiner/rug. S. 171. - E. 

VOGT, Weinbau. 2. Aun. Stullgart 1954. S. 133. 
118 WIOItNER KOBLET, Physiologie del' Weinrebe. WJ.denswil 1975. S. 14- 19. 
119 Zur multiplen Regression: NORMAN H. NI(' et al., SI(Jtislical Package Jor Social Sciences 

(SPSS). New York 1975. S. 320r. 
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Tabelle 7. Bedeutung der Sommcrtempcraturcn in dell cinzelnCll Monaten fur die Fluklualio_ 
nen der Wcinmostcrnten 1755-1825 

Monal Jahr Rl(%) 

Juli Ernlejahr 29 I Juni Ernlcjahr 16 
Juli Vorjahr 13 
Juni Vorjahr 3 

I 
TOlal aller 6 Monate: 65 R'(o/O) '11 

August Erntejahr 3 
Augu.!.t Vorjahr 

den Basler Temperaluneihe verglichen'" (Tab. 7). Die Resultate kbnnen 
wie folgt zusammengefasst werden: 
I. Die Schwankungen der Weinmoslern!en konnen zu fast zwei Drilleln 

durch die Temperaturverhdlln;sse im Hochsommer erkldrt werden. 
2. Mit fast einem Viertel fallen die Hach sam mertemperaluren des Varjah

res verhaltnismassig stark ins Gewicht. 
Den engen Bezug zwischen Weinmostenragen und Temperaturen veran

schau licht ausserdem Figur 2. Die untere Darstellung zeigt die «S landard
reihe MitteIland», wabei mehrjahrige Schwankungen durch ein fiinfjahrig 
gleilendes Mittel hervargehaben werden. Die abere Darsiellung zeigt die 
an hand der Weinmastertrage geschatzte Entwicklung der Hachsammer
temperaluren, im Abschnitt 1755- 1825 parallel zu den in Basel gem essen en 
Werten . Aus dem Vergleich van Messwerten und Schatzwerten geht her
var, dass sehr tiefe Temperaturen (besanders deutlich zwischen 1812 und 
1816) unterschatzt werden konnen, wahrend andererseits die Messwerte in 
Hbchstertragsjahren lendenziell lie fer liegen als die Schatzwerte. Dies ist 
fOr die Interpretation der Temperaturkurve vor 1755 wesent1ich, ebenso 
wie auch die Kenntnis grossraumiger Starkfrostschaden in den mit F ge- · 
zeichneten Jahren. 

8. Langjdhrige Verdnderungen des Ertragsniveaus 
und ihre Riickwirkungen aUf die LandnulzulIg (Tab. 8, Fig. 2) 

Die falgenden Ausfiihrungen liber Veranderungen (Fig. 2) des Rebbau
areals im Verlaufe van drei Jahrhunderten tragen sehr hypathetischen Cha-

120 MAX BIDI;R, MAX SCHOEPP und HA NS VON RUDLOFI-, Die Reduklioll der 200jiihrigen Bas
ler TemperalUrreihe. Archiv fOr Mctcorologic, Gcophysik und Bioklimalologie, Bd. 9, 
1959, S, 360-412. 

121 Die particllen Korrelationskoeffizientcn F sind fUr aile Varia bIen signifikant (S <0.0 1), 
mit F-Wenen von 22.4 bis 2.7 (bei N = 70) lind 6 rrciheilsgraden. Zm Definition der sta
lislischcn Ausdrucke vgl. NrE, SPSS. 
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rakter. Sie sind vor aHem als Aufforderung fur ktinftige Arbeiten zu verste~ 
hen, ihre Resultate auf die Ubereinslimmung mit der postulierten Entwick. 
lung zu prtifen, diese besser auszuleuchten und, wenn n6tig, Korrekturen 
anzubringen. 

Bei unseren Uberlegungen wollen wir von den Erkenl1lnissen ausgehen 
die wir aus der Betrachtung der Jahre 1850-1930 gewonnen haben (vgl. S: 
450). Damals war bekannllich die Peri ode 1855-1884 mil einem geringen 
Fehlernlerisiko von einer Ausdehnung, diejenige von 1885-1930 mil einer 
gross en Haufigkeit von Fehlernten von einer starken Schrumpfung der 
Rebtlachen begleilet. In der gleichen Richlung wie die Enrage bewegte sich 
auch der Preis des Reblandes. 

Es is! zu vermuten, dass die Landnutzung in den Kontaktzonen Von 
Weinland und Kornland aueh frOher Unter dem Einfluss ahnlicher Geselz_ 
massigkeiten erfolgte. Denkbar ware eine gewisse Abhangigkeit Yom Ver
hailnis der Weinertrage und der Gelreidepreise; Ausdehnung und Wertstei_ 
gerung des Reblandes bei hohen Weinenragen und tiefen Getreidepreisen, 
Kontraktion und Wertverminderung bei umgekehrter Konstellation J2J • 

Vorlaufig fehlt das Material, urn diese HYPOlhese zu testen. 

Wir wollen unser Augenmerk den langfristigen Veranderungen des Er. 
lragsniveaus und jenen Abschnillen der Kurve (Fig. 2) sehenken, in denen 
die Enrage Ober mehrere aufeinanderfolgende Jahre durchwegs lief oder 
hoch blieben. Sie haben soziookonomisch eine besondere Bedeutung und 
weisen zugleich auf Uingere Serien von kalten oder warmen Sommern hin, 
wie sie fOr die Schwankungen der Glelscher ausschlaggebend sind. Oer 
dreihundertjahrige Zeitraum wurde in acht Abschnitte von unterschiedli . 
cher Lange aufgeteill, in denen das Enragsverhallen und die sommerlichen 
Klimaverhallnisse eine gewisse Einheillichkeil aufweisen (Tab. 8). 

8.1. 1525-1569 

Bemerkenswert ist die Tatsache. dass wir in dicser Periode kein einziges 
volliges Fehljahr und auch keinen Hingeren Missernlezyklus finden. Das 
heisst: Das Risiko von schwercn Enragseinbussen konnte gering einge
schatzl werden. In dieser offen bar durch froslarme FrOhlingsmOnale und 
warme, nicht zu trockene Sommer gekennzeichncten klimalischen Gunst
peri ode wurden im Kaman Zurich Unter dem Druck der wachsenden Bev61-
kerung HMe geteilt und Neuland unter den Pflug genom men. Mit den Zer-
123 Dass die Preisc des Reblandes von der Haufigkeit der gUien und schlecillen Ernten abo 

hangen, verrnerken fur die erste Halftc des 19. Jahrhulldert ~ ; GElWLD MEYER VON KNO. 

NA U, Der KWllon Zurich hislorisch, geographisch, s lalislisch geschilden. St. Gallen 1834. 
S. 97. - WASSALU, Kamon Graubiindell. S. 68f. - 1m aargauischen Seengen lag die Pro. 
duktioll des Reblandes urn 1686-/691 wertma1>sig ungeftihr sechsmal hoher als die des 
Ackerlandes. Emsprechend ist die Prci~differellz. _ SJliG/{IST, Hal/wil. S. 423. 
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b JJe 8. Obersichl liber 
ia e ,'. 

die Haufigkcil untcrdurchschniltlicher Ertrage und ext remer 

Ertra gsschwankungen . 

periode N unler Spitzenertrage Kalast rophenertrage 
Mittel ( > 168%) «5 10/0) 

1525- 1569 45 47% 1540, 1552, 1557 

1570- 1629 60 67"'0 1611, 1616 1587, 1588, 1589. 
1592(F?), 1628 

1630- 1688 59 490'10 1630, 1631, 1637, 1645, 1642, 1648. 1663 
1661. 1677, 1679, 1683 

1689- 1717 29 721t!0 1707 1693(F), 1708. 1709(F) 
1718- 1739 21 430'/0 1718. 1719, 1724, 1727, 1738(F) 

1729, t739 
1740- 1773 34 56070 1761 1740(F), t741, t758, 1770 
1774- 1798 25 20"'0 1775, 1781, 1788, 1794 
1799- 1825 27 52% 1804, 1807 1800, 1810, 1813, 1814, 

1815,1816,1817.1821 

F == Schmaerung er ·1· d E'·I,a··ge durch grossraumig wirk 5arne Slarkfro~tschaden. 

stuckelungen ging typischerweise eine starke Zunah~ne des Rebb.aus einh.er~ 
. d n die schrumpfencte Flache der einzelnen Betnebe durch etne arbells 
:~t:~ sivere Bewirtschaftung kompensien werden musste' ''ci I: der aar~a~.I~ 
schen Herrschaft Hallwil und im Kanton Schaffhausen e nten SIC I 
RebfIachen in dieser Zeit eben falls aus'''. Das Rebland galt 1m Lavaux;.m 
1550 zehn mal mchr als das Ackeriand, was fOr etne sehr ~ohe Ren It~ 
sprichl und erklart, weshalb viele Auswartlge dort Rebparzellen er~~~_ 
ben ln Vermutlich verlockten die guten Ertragsverhaltmsse auch zu~ . 
dringc'n in klimatisch ungtinstige Lagen J28. Die Mitte der 1560er Ja re 1m 

'.' d n die Daten in aufsteigender Reihcnfolge gcordnet. 
124 Zm gcnaueren TzY~.ISlr"I'lu'(1: 3\~~/:)e\Vurde d;e uezcichn~ng «Katastropbenenrage)), dem Dem lInterstell wo e . 

obcr~ten die Bezeichnung «Spilzenenrage)) zugeordnet. 

125 S]{j(j, Zurdu!r Landschafl . . S 15. .' l' Del' Weinbau der Gerneinde 
126 J. G. PfUND, HisfOrisches uber dell ~allauel' wed elllb~I.J~C:lrC~ 1511 und 1597 hanganwarts 

U 1 11 Hallau 1896 S 4 Er weIst !lac 1, ass Z\ I d 
""·;I~b:~~n die alten. ;ch~n· im 13. Jaluhundcrt bC>1chcnden Weinberge ansch~iesse~l 

~~l:,lll~ gemdet und das Neuland mil Rebe" bepnanZl WU'd~e~~ii~~:,:5~na"~~L:~~E~~ 
~I.ad~;tt Man:a~~n _g~~:~u~i~/!~~;~~~~.~~~~:1:1:rlr~~u1e~: dass dies vor a~l~m aus ~ngst 
~~~~e::~~;~:~gs'kris'ell' vor Diingermangcl lind einem Oberangebot an Weln erfolgt ISI.

fur den Aargau: SIGRIST, Hal/wit. S. 420. Melanges Paul Edmond 
127 LOl': IS JUNOD, £Ssai Sill' la proprirhe fonciere a Lavaux ell 1550. 

Martin. Geneve 1961. S. 255-270: .. . .. . . THURER, Glarus. S. 
128 1562 iSI ein Re~garten im glarnensc1.len Run (6~~'~:~~1~11~~tr.1~e:~e;~:~t 700 m Hohe Reben 

321. - Am Ziinchsee wu.r~: n~chswet~ o~~n ~~l dcr Waadt s'tockten Reben selbst in dem gctricben. ALTWEGG, Zurl(hste. . , . 
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Tabclle 9. Zahl Jer al s «wann)), « kalt», ~(lrockCJl) lind ~~ml ~S» cingeswften Sommennonate 

1525- 1569 

wa rm : 48 
kale 21 
trm:ken: 24 
nass; 30 

1570-1600 

warm; 26 
kah: 44 
trocken; II 
nass: 35 

Quelle: CItRIHIAN PFISTER, The Lillie lee Age: Thermal and Wetness Indices for Central Eu
rope. J. of Interdiscip linary H istory, Bd. 10. H. 4. 1980. S. 695. 

Gefolge von Getreidemissernten ll9 und einsetzender Teucrung wertete den 
Ackerbau gegenUber dem Rcbbau auf. 1567 erliess ZUrich ein Mandat ge
gen das Einschlagen neuer Reben in Allmenden und offenen Fluren mit der 
BegrUndung, die Dungung der Reben sei dem Getreidebau ablraglich' '' . 

8.2. 1570-1629 

Bemerkenswert ist das allmahliche signifikante lll Fallen der Enrage bis 
gegen die Jahrhundenwende. Es wird gefolgt von einer kurzen Erholung 
gegen 1620. Daran schliesst eine zweite Depressionsphase bis 1630 an. 

Fast zwei Drittel der Enrage sind unterdurchschnittlich. Die Fehljahre 
verketten sich in auffalliger Weise zu langen, geschlossenen Serien: 
1585-1597; 1618-1629. Zwischen 1587 und 1589 folgen gar drei Katastro
phenertrage unmittelbar aufeinander. Ein wei teres Charakteristikum: In 
den sechs lahrzehnten konnten nur zwei Spitzellernten eingebracht wer
den. Unverkennbar manifestien sich in dieser Elltwickiung die unter dem 
Namen «Little Ice Age» bekannt gewordene Klimaverschlechterung. 

Die Quellen erklaren die meisten Fehljahre mit ungtinstigen Witterungs
vcrhaltnissen. Schadlingsbefall wird selten als Ursache erwahnt. 1m 

auf 835 m Hohe gelegenen Monllaville (vgJ. Anlll. 140). - 1564 wurde versuchl, einen 
Rebberg an einer steilen nordlich exponierten Halde im SOden des Sladlchens Ncunkirch 
SH anzulegen. Zwci Jahre spalcr kauftcn 63 BOrger von dcr Gemeinde 26 J ucharten 
Wald am fu~s des H em mings (450-500 m, nordcxponicn!) und ulll crnaluncn den ge
meinsamen Versuch, Rebcn zu pflanzcn. W. WILDHERGhR, Geschiehte der Stadt NeUlI
kirc:h. SchafOlausen 1917. S. 171. 

129 CHR ISTIAN PFISTER , Lang- Ulld kur?,/ristige Flukluationell der Gelreideprodukfion im 
Schweizer M illel/and VOIII 16. bis il/s 19. Jahrlwllderr in ihrer Abhiingigkeit von Nawr
lind Humanfaktoren. ACles du colJoque preparalOirc au 7e Congres d'Hisloire economi
quc. Hg. JOSEPH GOY und EMMANUEL lI:: Roy LADURIE. Paris. 

130 SIGG, Ziircher Lundschaft. S. 16. 

131 Signifikan zzahl des Trends zwischen 1570 und 1598 iSI < 0.01. Die Enrage nahmen wah
rend diescr Zeil im Mittcl um mnd 20/0 ja hrlich abo 
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hlimmsten Fehljahr dieses ZeitabschnillS (1588) zahlte Renward Cysat in 
~uzern in den Monaten Juni bis August nicht weniger als 77 Regentage 
(83 %)111 , ein sakularer Rekord, der seither nie mehr ?be.rboten worden 1St. 
Auf der Basis einer Ftille von qualiLativen und quantltatlven Daten lH k~nn 

die sommerliche Klimaverschlechterung im 16. Jahrhundert dokumenuen 
werden (Tab. 9). . .. 

Wenn wir davon ausgehen, dass die langell Mi ssernLepenoden mit emer 
Haufung vo n kalten und nassen Sommern einhergingen, danll erkla:t dies 
die offensichtliche zeitliche Obereinstimmung von Ertragsbaissen mit dem 
Wachstu m der Gletscher: die spektakularen Vorstbsse der Alpengletscher 
erfolgten bekanntlich in den 1590er lahren 134, also mit einer Zeitverzoge
rung von 5-7 Jahren auf den Beginn der langen Missernteperiode val' der 
Jahrhundertwende. 

In den fruhen siebziger Jahren, als Fehlernten bci Wein und Getreide zu
sammentrafen, mussten die Reben in Grenzerlragslagen wie i~ Raume 
Bern offen bar zum Teil dem Korn und den Gartengewachsen welchen. Je
den fa lls hort die Verzehntung der Reben beim ehemaligen BarfGsserkloster 
nach einer seit 1560 feslzustellenden stetigen Ertragsminderung im Miss
und Teuerungsjahr 1573 plOtzl ich ganz auf"' . Von der ZUrcher Landschaft 
wissen wir, dass im Frtihjahr 1572 verzweifelte Bauern nach einem Spat
frost ihre Reben kurzerhand ausschlugen und Sommergetreide ansaten ll6

• 

1575 wurde es den Zehntpnichtigen des Interlakenhauses freigestellt, den 
«Trti beli-Zehnten» am Altenberg gegcn eine Summe Geld einzulOsen l 17

• 

Geringe Mengcn wurden weiterhin verzehntet. MiL dem Katastrophenjahr 
1588 horen die Eintrage auf"' , was aber nicht bedeuten will, dass der Reb-

132 CYSAr, Col/ectal/ea. Bd. 1,2. Teil. Luzern 1969. S. 934. 
133 In schwcizcr ischcn Archiven haben sich mehr als 110 handschriftliche und tiber 120 ge

drudle Quellen gefunden, die Angabcn fibcr dic Witt cr llngsvcrhaltnis~.e ill den drci Jahr
hundert en 1525-1825 und ihre Auswirkungcn auf Hydrosp hare (Uberschwemungen 
usw.), Biosphare (Entwicklung von Kulturpflan .lcn. Enrage usw.) und Anlhropospbarc 
(LcbcnSll1itleJpreise, Epidemicn usw. ) cnthahen. Diese habell mehr al s 27 000 « Rccords» 
( =- Ein zel an gaben) geliefert, die in einer Dalenbank C LtMHI ST gespeichen sind und in 
Form einer Witlcrtungschronologie in Icsbarer Form vorhan den si nd. CHRISTIAN P FI
STF R Dos Klima del' Sclllveiz VOII 1525 his 1860 ulld seine Bedeufullg ill der Geschichte 
I'();' Beviilkerullg IIl1d Londwirtschofl. Ersc hcint vora us~ichllich 1982 . 

134 U, Roy LADURIE, Times of Feast, times of Famille. A H istory of climale since lhe Year 
1000. London 1972. S. 1 28ff. - H EINZ J. ZUMHO IH., Die Scilwollkllllgell del' Grilldelwald
Glefscller ill dell liiSlorisclieli Bi/d- lind Sclmjf(lue/lell des 12. bis 19. lahrhwulerts. Den k
!:.chriften der Schweiz. Natf. Ges., Bd . 92. ZU rich 1980. - GERHARD FURRER, Zur Ge
scl/ichte ullserer Glefscher ill del' Nacheiszeit. In: Das Klima. New York 1980. S. 91 -107. 

135 Amlsrcchnungcll Stift Bern . Slaatsa rchiv Bern, B VII 986. 
136 WOI.!'GANG HALLER, Kalellder mit JUlud.\Chrijllichen Notizell . Zcnlralb ibl iolhek Ziirich, 

Ms. D 270. 
137 Rcben im Altcnbcrg. Staatsarchiv Bcrn, Urbarien Bcrn 1 85. 
138 Amtsrech nungen Interlakcnhaus. Slaalsarchiv Bcr n. B VII 930. 

481 



bau urn Bern damals vbllig eingegangen ist ll '. Nicht in jedem Faile wurden 
unrentable Reben gerodet. Manche Besitzer liessen sie vorlibergehend ver
ganden und pflanzten wahl in Teuerungsjahren Kraut und Bohnen als Zwi
schenku lturen an, bis ihnen nach einer Besserung der Klimaverhaltnisse die 
Bewirtschaftung wieder lohnend erschien'''. Nicht Oberall folgte die Ent
wick lung der dargestellten Linie. FOr das Amt Erlach hat ein Vergleich der 
Urbarien eine bescheidene Zunahme des Reblandes zwischen 1572 und 
1622 (wahl fOr die Zeit zwischen 1603 und 1618) ergeben'''. 

8.3. 1630-1688 

Bei einem ROckgang der unterdurchschnittlichen Ernten auf 49"70 kbn
nen wir von der Ertragslage her auf eine gewisse «Normalisierung» der kli
matischen Bedingungen schliessen. oas gilt namentlich fUr die 1630er Jah
re und die Zeit nach 1650, wo langere Serien von Fehljahren nicht auftra
ten. 1m Jahrzehnt 1679-1688 liegen mit einer Ausnahme samlliche Ertrage 
Ober dem Durchschnitt. Vermutlich haben sich auch die Gletscher in dieser 
Zeit relativ weit zurlickgezogen'42. 

In den 1630er Jahren versuchte das nach Autarkie strebende Bern, den 
nach dem vergangenen sehr ungUnstigen Jahrzehnt wahrscheinlich arg dar
niederliegenden Rebbau wieder anzukurbeln, wahl mit Blick auf die davon 
zu erwartende Mehrung der Zehnten und Ohmgelder und die bessere Ren
dite der staat lichen und privaten RebgOter. 1630 wurde der Kreditkauf fUr 
Wein verboten, um die Einfuhr aus dem Elsass zu unterbinden; spater folg
ten Einfuhrverbote. In der Folge dehnte sich der Rebbestand, wie Sigrist 
am Beispiel von Seengen nachweist, sehr rasch aus, und zwar vorwiegend 
in der Zeit zwischen 1631 und 1638 ''' . Dies ist wahl weniger wirtschaftspo
litischen Massnahmen als vielmehr dem hohen Gewinn zuzuschreiben, wel
chen der Rebbau in diesen mit drei Spitzenernten (1630, 1631, 1637) ausser
ordentlich gUnstigen Jahren abwarf. Nach der lahrhundertmitte waren die 

139 HUGo HAAS, A/lellberg Ulld Rabben/a/. Berner Zei[schr. f. Gescllkhte und Heimatkun-
de, Jg. 1947. S. 133. 

140 So lesen wir in der Amlsreehnung Bonmont von 1591: «Die Raben zu Montlaville haben 
wedcr des [590 noch des 1591 J ars Hcrbst ... ertragen, dass man daseibsl halle den Zen
den uffheben von wegen dass ma n si nil( buwct (dungl!) und allc dingen zergan lasl.» 
Und 1592: «So viII die Raben zu Montlaville belangt, sind dieselben od und werdcnd nit 
gebuwen.» 1593 wird diese Eimragung wiederholt. Archives Cantonales Vaudoises. 
~mtsrcchnungen Bonmont, Serie Bp 28. - Die Rebberge in Montlaville (835 m) befindell 
steh mehr al~ 300 m tiber der heutigen H6hengrell.l.e des WaadtW.nder Rebbaus also in ei
ner ausgesprochenen Grenzenragslage. - 1630 vcrausscrte die Vogtei Wadcns~il zwei Le
hen mil schlecht gedtingten und gepOegten Halbrcbcn (vgl. Anm. 88) . 

141 BOlT, £rlach. S. 9. 
142 ZU~fBOHL, Critldelwa/dg/elscher. S. 20. 
143 SIGRIST, Hal/wi!. S. 420. 
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Reben in den meisten Gebieten im Vormarsch, Leils auf Kosten des Getrei
des, teils an steilen Hangen, die sich fOr den pnug nicht eigneten. oer hohe 
Arbeitsaufwand fOr die pnege lohnte sich; die geringe Zahl von Fehlernten 
Hess das Risiko gering erscheinen. Ausserdem weitete eine stark wachsende 
Bevolkerung den Absatzmarkt aus lU

• Diese Entwicklung spiegeit sich in 
der zunehmenden Tonnage an Wein, die auf dem 1639 erst ell ten Canal 
d'Entreroches vom Waadtland Richtung Deutschschweiz transportiert 
wurde. Der Wein bestritt 85"10 der transportierten Gesamtmengen, weshalb 
es nicht erstaunt, dass sich die Ian des wei ten Ertragsschwankungen augen
fallig in der Transportstatistik niederschlagen '''. Nach den Teuerungsjah
ren um 1660 begannen ZOrich, Basel und Bern der weiteren Ausdehnung 
des Weinbaus mit ROcksicht auf den Getreidebau entgegenzutreten, offen
sichtlich ohne gross en Erfolg, wie sich aus der Wiederholung der Mandate 
einige Jahre spater ergibt l46

• 1689 erliess sogar die Tagsatzung unter dem 
Eindruck des Kriegsgeschreis und der Teuerungswelle ein Mandat, das die 
Neuanlage von Rebbergen aus ROcksicht auf den Getreidebau verbieten 
wollte'''. Weit wirksamer als jener Appell dOrfte allerdings die jahe Ver
schlechterung der klimatischen Situation, die sich in diesem Jahre erstmals 
ankOndigte, den Rebbau im folgenden Jahrzehnt zurOckgedrangt haben. 
Die kalten neunziger Jahre standen vor der TUr. 

8.4. 1689-/7/7 

Dieser Abschnitt ist mit seiner grossen Haufigkeit von Fehl- und Kata
strophenernten wahl der dOsterste. 1m Jahrzehnt 1689-1698, das sich in 
\Veiten Teilen Europas und der Ubrigen nordlichen Hemisphare durch aus
sero rdentlich tiefe Jahrestemperaturen und schwere Hungersn6te 
auszeichnet 148, erreichten die Ertrage in keinem einzigen Jahr auch nur das 

144 Fur den Thurgau: Vgl. MENOLFI, Thllrgau. - Fur sechs Gemeinden des Kantons Appen
L.ell Ausserrhoden: HANSP ETER RUESCH, Lebetlsverl/d1/nisse in einem friihen schweizeri
sehen !l1duslriegebiel. 2 Bdc. Basel 1979. - Diesclbe Enlwicklung hat der Verfasser an
hand einer Stichprobe bei einigen Gemeinden am Ztirichscc festgestellt. Vgl. CHRISTIAN 
PFISTER, Bemerkullgell zur Elllwick/ung der ZeJmlerlriige IIl1d der Bevo/kerullg in einigell 
Cebielell des Kalllolls Ziirich. Typoskript, ei ngereieht zur Jahrestagung der Societe Suis
se d'HiSlOire Economique, November 1977. 

145 JEAN-LOUIS PElET. Le calla/ d'Ellfreroches. HiSloire d'lIl1e idee. Lausanne 1946. S. 176f. 
146 Zurich 1663: HEROLD, Reclllsverhtiflllisse. S. 8 1. - Basel 1664, 1670, 1688: SCHLEGEL, 

Weillball. S. 40. - Waadl 1663, 1678: MAXIME REYMONO, La vigl/ob/e vaudois ii (rovers 
les siec/es. In: EUGENE MOTTAZ, DiCliOllllaire /-lislorique, Cegrophique el Slalislique du 
Canlollde Valid, Bd. 2. Lausanne 1921. S. 802. - Herrschaft HallwiI1672: SIGRIST, Hal/
wi/. S. 425. 

147 HANS HASLER, Der schweizerische Weinbau. Zurich 1907. S. 13. 
[48 Zu diesem Thema finde! sich eine gute Zusammenrassung in HUBERT H. LAMB, Climale, 

Pasl, Presem and FUlure, Bd. 2. c/imalic HislOry and Ihe FUlure. London 1977. S. 10. 
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Durchschnittsniveau. In den Jahren 1693 und 1709 vernichtele ein nach 
Mille Mai erfa1gender ROckfall in hochwinterliche Verhaltnisse mit 
Schneebedeckung und klirrender Kalle die Hoffnungen des Winzers. Ne
ben den Jahren 1738 und 1740 sind dies die einzigen Falle, wo die Weinern
te landesweit in solchem Ausmass durch Froste dezimiert wurde. Auf die 
Vergandung von Reben in der Waadt, die moglicherweise in diese Zeit 
[allt, deutet eine Bemerkung bei Reymond hin l49

• 

8.5.1718-1739 

FOnf Spitzenernten brachten die Fasser in den 12 Jahren 1718-1729 
mehrmals zurn Uberlaufen, und dies niehl nur in der Schweiz, sandern 
wahrscheinlich in wei ten Teilen Mitteleuropas l50

• Wah rend dieser Zeit tra
ten die fUr die Rebe optimalen klimatischen Konstellationen - zwei au fein
ander folgende frostarme, warme Friihlinge, gefolgt von warmen, sanni
gen, von haufigen Gewittern begieiteten Sommern - gleich mehrfach auf 
(1718-1719; 1723-1724; 1727-1729), was die Stocke zu Hochstertragen sti
mulierte. 1m Herbsl 1729 erreicht die Weinschwemme ihren Hohepunkt. 
Die Preise brachen zusammen l51

, worauf der Konsum in schwindelnde HOM 
hen hinaufschnellte"'. Aufgrund der guten Qualitat (und damit des rela
tiv hohen Alkoholgehaltes) des 172gers ist anzunehmen, dass Alkoholex
zesse damals haufiger waren als Ublich. Die von Maxime Reymond zwi
schen 1710 und 1732 nachgewiesene Ausdehnung der Rebflachen'" in der 
Waadt ist wohl hauptsachlich in diesen fOr den Winzer golden en zwanziger 
J ahren erfolgt. 

149 REYMOND, Vignoble. S. 803. Er erwahnt die Existenz verodeter Reben, deren Bewirl
schaftung zwischen 1710 und 1732, einer Hochenragsperiodc, wieder aufgenommen WUf

dc. Die zwei Jahrzehnte vor 1710 zeichnen sich durch ausgesprochen ticfe Enrage aus 
(vgl. Tab. 8) . 

150 Darauf deuten die hohen Enrage im rheinlandischen Johannisberg hin. WEGER, Wein
emlen ulld Sonnenflecken. S. 235. 

151 fur die Wes(schweiz: v. WATTENWYL, Ma/essert. Anhang. _ Fur ZUrich : C. K. MOLLER, 
JOH(ANN) HEINRICH WASER, Der Zurcherische Volkswirthschafter des 18. lahrhunderts. 
Zurcher Jahrb. f. GemeinnUtzig, 1. Jg., 1877. S. 140. - FUr Schaffhausen : W. WILD
BERGER, Schaffhauser Martillischlag. Obrigkeitliche Scha1zungen von Getreide und Wein 
aUf «Martini)~ der jahre /466-/895 mit landwirtschaftlic/J-historischen Nac/Jrichlen und 
einer graphischen Dars/ellung des Marlinisch/ags . Schaffhausen 1896. S. 44. 

152 Resultat aus der laufcndcn Diss. von ARTHUR VETTORI, zitiert mit freundlicher Erlaubnis 
des Verfassers. 

153 REYMOND, Vignoble. S. 803. Die Zunahrne der Rebflaehen zwischen 1710 und 1732 be
trug 536 Poses, was zwischen 184 und 187 ha ergibt, je nach der Ftache der verwcndeten 
Pose. 
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8.6. 1740-1773 

lnnerhalb dieses sonst keine besonderen Merkmale aufweisenden Zeitab
schnilts fallen die Jahre 1760-1765 auf, in denen die Erlrage durchwegs 
Ober dem Durchschnitt liegen und die auch in klimatischer Hinsicht und 
beztlglich ihrer Folgewirkungen viel mit «goldenen Zwanzigerm> gemein
sam haben: war me, gewitterhafte Sommer, eine Weinschwemme, in deren 
Folge sich Trunkenheit und Vollerei verbreiteten l54

, begleitet von einer Zu
nahme des Reblandes. «Das Weinland vermehret sich immer und immer 
fort, des sen Anbau wird auf eine hohe Slufe der Vollkommenheit, ja sogar 
an solche Orte hingebracht, wo die Natur sich dagegen zu setzen scheint», 
klagt der Viviser Pfarrer Muret im ROckblick auf diese Jahre'''. Seine Aus
filhrungen deuten darauf hin, dass damals auch klimatisch weniger geeig
nete Flachen und Acker bestockt wurden. In Anbetracht dieser Entwick
lung wurde bei der spOrbaren Abhangigkeit von auslandischen Getreide
importen in den Kreisen der Okonomischen Patrioten die Frage laut, ob es 
nicht besser ware, einen Teil des Reblandes unter den Pflug zu nehmen und 
weniger Wein, aber dafiir solchen von besserer Qualitat zu erzeugen 156

• 

8.7. 1774-1798 

Dieses Vierteljahrundert stand mil nur 20"70 unterdurchschnittlichen Er
lragen und dem volligen Ausbleiben eines schweren Fehljahres im Zeichen 
eines lang anhaltenden Weinbooms; in den Jahren 1780-1785 und 
1790-1798 lagen die Erlrage landesweit gesehen durchwegs Ober dem Mit
tel. Neben gOnstigen Klimaverhaltnissen isl auch eine Hebung der Flachen
produktivitat als Ursache zu vermuten, fiel doch in dieser Zeit mancherorts 
dank der Vermehrung der Wiesen vermehrt Diinger an, der zum Teil den 

154 PERDONET, Abhandlung. S. 54. - FELICE, Verbesserung Weine. S. 144. - AB(RAHAM) 
PAGAN, Versuch uber die Aufgabe: Welches ist der wahre Geist der Geselzgebullg, die 
zum Endzweke hal, den Feldbau ... ill Aufllahm Zll bringen. Abhandlungcn und Beob
achtungen der Ok. Gesellschaft Bern, 6. Jg., 1765,3. Stuck. S. 194. 

155 JIOAN-LoUiS MURET, Abhandlul1g aber die Frage: Welcher is( der Preis des Gelreides in 
dem Kantone Bern, der sowohl fiir dell Anbauer a/sfur den Kauffer am vortheilhafteslen 
is!. Abhandlungen und Beobachtungen der 6k. Gesellschaft Bern, 8. Jg., 1767, 2. Stuck. 
s. 15. 

156 Diese Festslellung bestatigl li'RE:SCHE, Weinberge. S. 27. - Nach dell zwei reich en Ernten 
von 1760 und 1761 publizierte die Okonomische Gesellschaft Bern Abhandlungen zu fol
genden Frageslellungen: "Ware es fUr unser Land niizlich, dass die Anzahl der Weillber
ge vermindert wUrde?» ,(Ware cs nUzlich, den Weinbergen in hiesigen Landen den Dun
ger zu versagen?» Nach den qualitativ mittclmassigen Jahrgangen 1763 und 1764 folgte 
fur 1765 eine Prcisfragc "Uber die Verbesserung unserer Weine». - CONRAD BASCHLlN, 
Die Blf1tezeit der Okonomischen Gesellschaft Bern, 1759-/766. Laupen 1917. 
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Reben zugutekam (vg/. S. 472). Hinweise fUr einc Ausdehnung der Wein
berge liegen aus dem ZUrichseegebict vorl 57. 

8.8. 1799-1825 

Auffallendstes Merkmal dieses Zeitabschnitts sind die quasi-eiszeitlichen 
Klimabedingungen in den Jahren 1813-1817, welche sich in einer bemer
kenswerten Abfolge von fUnf volligen Fehljahren und emem darauffolgen
den raschen Vorstoss der Alpengletscher bis fast zu den Endmorancn von 
1600 eindrUcklich manifestieren ' H . Sagar in Gunstzonen wie am Bielersee 
geriet dec Weinbau tief in die roten Zahlen ' S9

• In Grenzertragslagen. wo dec 
Rebstock aile Widerwartigkeiten des Klimas seit dem 16. Jahrhundert 
Uberdauert hatte, erhiclt er jelzt vielerorts den Gnadenstoss; so urn Chur, 
wahrscheinlich auch im Domleschg, im Vorderprattigau und 
Unterengadin ' 60 , am Altenberg in Bern ' 61

, in KUssnacht am Rigi 16 2 und im 
fricktalischen Zeihen '6 3 • Ganze Rebberge wurden in dec Bilndner Herr
schaft ausgestockt'''. Neben den lacherlich geringen Ertragcn und der elen
den QualiUit - im «lahr ahne Sommer» 1816 wurden die Trauben im aar
gauischen Siggcmhal in cinem Sack in die Trone gebracht, dort in cinem 
Troge zerstOSSCIl und erst dann ausgepresst l6S 

- dOrfte in einer Zeit der 
Teuerung und Krise vor allem der Hunger und der daraus entspringende 

157 In dcn Jahren zwischen 1774 und 1834 dchntc sich der Wcinbau illl Kalllon ZOrich um e(
wa 500 ha aus. ALTWEGO, Ziirichsee. S. 12. - Zwischen 1772 und 1788 nahm die Flachc 
dcr in Adliswil lind Ober-Leimbach zchntpflichtigen Rcbcn vall 65 auf 821,12 Jucharten 
zu. Staatsarchiv Zurich, Amtcrrechnungcn Cappelerhof, F III 7. 

158 ZU"tHUIIL, Crilldelwaldglelscher. S. 41; 65. - LE Rov LADURIE, Hislory ofC/imale. S. 
209ff. - Die klimatischen Ursachen und die wirtschaftlichen, demographischcn, sozialen 
und politischen KonsequCllten dieser Krisc in Nordamerika und Europa hat JOliN D. 
POST, The Lasl Creat Subsistence Crisis ill lite Weslem World, Baltimore 1977, eindrlick
lich belegt. 

159 MARKWALDER, Stadl Bern. S. 63, 64, 74. 
160 WASSALl, KalllOIl Graubiilldell. S. 61. - In Thusis und «an der Albula» gingder Wcinbau 

nach Aussagcll des donigcn Pfarrers irn Jahre 1799 ein, als die Trallbcll nicht ausreiften. 
TRUDO, Sommer- und Herbslwilferung im Jahre 1805. Der Ncuc Sammlcr, Bd. 2, 1806. 
S. 419. - Auch in der Gegcnd urn Chur sc heint der Rcbbau wegcn dcs gcringen Ertrages 
(1799, 1805!) schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts Tiicklaufig gcwcscn zu sein. - J. G. 
ROESCH, Trigollomelrisclie Aufnahme des Thais VOII 51. LuziemNig lJis Chur ill Crau
biillden. Alpina, Bd. 4, 1809. S. 12. 

161 HAAS, Allenberg. S. 133. 
162 GEROLD MEYER VON KNONAU, Der Kamon Schwyz hislorisch, geograpliisch, stalislisch 

gescliildert. S1. Gallcn 1835. S. 132. 
163 A. WULSER, Gesc:hichle des Weillbaus ill Zeihen (Frick/af). Jahrb. dcr Aarg. Weinbauge

scllschaft, Bd. 3, 1870. S. 2. 
164 \VASSALI, Kalllull Graublilldel/. S. 61. 
165 J. MEIER, Notiun iiber dell Weil/bau im Siggellia/. Jahrb. der Aarg. \Veinbaugesell

~chaft, Bd. 4, 1871. S. 10. 
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Zwang zum Anbau von moglichst kalorienreichen Nahrungsmitteln wie 
Kartoffeln den Entsehluss zur Rodung der anscheinend unfruchtbar ge
wordenen Rebstocke erleichtert haben. 

Zusammenfassend konnen wir feststellen, dass, aueh wenn die Entwick
lung vor 1850 vorderhand nur in Fragmenten fassbar ist, unsere an hand 
der Jahre 1850-1930 gewonnenen Erkenntnisse Ober den Zusammenhang 
von Klima, Ertragsniveau, RentabiliUit und Veranderung der Rebflaehen 
zu einem guten Teil auch ftir eine weiter zurtiekliegende Vergangenheit 
GOltigkeit haben: die Expansionsperiode von 1850-1884 findet ihre Paral
lelen in der Zeit geringer Fehlerntcn vor 1570, den Jahren 1630-1688, den 
«goldenen Zwanzigerm) und dem Boom zwischen 1774 und 1798, wahrend 
sich cine mit der Rebbaukrise von 1884-1930 vergleichbare Entwick lung in 
den kaltesten und nassesten Perioden des « Little lee Age» - 1570-1630, 
1690-1700 und 1812-1817 - abzeichnet, die von grosseren Vorstossen der 
Gletscher begleitet waren. 

9. Soziookonomische Fo/gewirkungen 

Wir wollen ausgehen von einer Betraehtung der Ertragssehwankungen 
(Fig. 2), die, wie wir am Beispiel der Periode 1850-1930 gesehen haben, fOr 
das Betricbscrgebnis hauptsachlich ins Gcwicht fielen (vg1. S. 450). Sie la
gen je nach Region oder Zeitabschnitt zwei- bis drcimal hoher als beim 
Getreidebau '6b , und erreichten eine Variabilitat '67 zwischen 40 und tiber 
60070. Vereinfaeht gesagt, musste in einem von zehn Jahren mit einer 
schwcren !Y1issernte (weniger als eine halbe Normalernte) gereehnet 
werden l68 • Bildlich drtickt es das Sprichwort aus: «Der Weinstock kann ei
nem Mann sein Kleid ausziehen, aber er zieht es ihm aueh in einem Male 
wieder an.~~ 1 69 Nicht aile Produzenten wurden in gleicher Weise getroffen. 
Aufgrund der sparlichen Hinweise vermuten wir, dass es mindestens drei 
Kategorien auseinanderzuhalten gilt' 70. 

166 Dies geht aus eincm Vergleich der Variabilitat von \Vein- und Getreidctehntreihcn her

vor. 
167 Utller der Variabililat vcrstchl man die durchschnillliche Abweichung der Einzelwerte 

von ihrern Mitlclwcrt, Standardabweichung genannt, ausgedrlickt als Prozentsatz des 

MitlcJwcncs. 
168 Dies ergibt skh als Abschattung aus deT Normalverteilung der Enrage. 
169 GEROLD MEYl:R VON KNONA U, KalllOIl ZOrich. S. 93. 
170 Dic folgendctl Ausfiihrungen orientieren ~ich an der Diskussioll diescs Thelllas durch den 

Dekan von Chexbres, LERESCHE, in scincm «VerSlich liber die Frage: Ware es niizJich, 
dell Weillbergell ill hiesigen Landell den Dlinger Zll versagell.» Abhandlungen und Bcob
aduungen der Ok. Gcscllschafl Bern, I. Bd., 1763, I. StUck. S. 32f. 
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1. Die Teilpiichter: Sie erhielten als Lohn fOr ihre Arbeitsleistung ihren An
teil des Ertrags, dec tiblicherweise vom Grundherrn gegen cine Enlscha
digung tibernommen wurde. Dieser verkaufte den Rebleuten daftir das 
zu ihrem Unterhalt nOtige Getreide ' 1 1

• In Malessert lag die «Tax dec 
Rebleutem), das heisst dec Preis, zu dem dec Ernteanteil des Pachters 
ubernommen wurde, urn etwa 15-200/0 tiefer als dec brtliche 
Marktpreis '72 • 

2. Die Grossproduzenten: Sie liessen ihre Weingtiter durch Teilpachter und 
TagelOhner bewirtschaften. Beim Umfang dieser Domanen. der mehrere 
Hektaren erreichen konnte. lohnte sich die Anlage und der Unterhalt ge
raumigcr Kellereien, in den en eine Lagerhailung tiber Jahre hinweg 
mbglich war. Ein Anlass lum forcierten Verkauf einer Ernte bestand sel
ten. 

3. Die Kleinproduzenten: Sie bauten eigene Reben. wohl ohne Beizug 
fremder Arbeitskriifte. Unmillelbar nach der Ernte waren sie tiblicher
weise gezwungen ihren Wein Zll verkaufen, sei es, urn sich mit Getreide 
fUr das kommende Jahr einzudecken, sei es, weil sie nieht tiber genugend 
eigene LagerkapaziUiten verfilgLcn. 
Ob die vorgeschlagene An der Gruppierung haltbar ist und wo die Gren

ze zwischen «Kleinproduzenten» und «Grossproduzenten» zu ziehen ist, 
wird sich erst anhand von Regionalstudien verschiedener Gegenden des 
Weinlandes erweisen. 

Die Preise richteten sich weitgehend nach Angebot und Nachfrage" '. 
Wahrend jedoch die Besitzer von Weingtilern die Auswirkungen der 
Ertrags- und Preisschwankungen Uber die Lagerhaltung merklich zu damp
fen vermochten, indem sie bei Tiefpreisen und vollen Fassern mit dem Ver
kauf zurtickhieiten, zogen die Teilpachter und Kleinproduzenten. die ihren 
Wein unmittelbar nach der Lese loswerden mussten, aus reichlichen Ernten 
bei tiefen Preisen nur einen massigen Gewinn und konnten andererseits in 
Zeichen der Verknappung bei hohen Preisen nur beschrankte Mengen auf 
den Markt bringen 1 74. 

Mehr noch: manche Grossproduzenten betatigten sich zugleich als Wein
handler und Spekulanten. In Zeilen der Ftille kauften sie die Ernlen der 
Kleinproduzenten auf und schlugen sie wieder los. sobald die Preise ange-

171 Ftir die thurgauische Herrschaft Bilrglen MENOLFI, Thurgau. S. 40. - Ftir das waadtlandi
sche Mont: Comple des viglles de MOIII el de BursillS. Archives CanlOna!es Vaudoi~cs 
Bk 43 t- 3. • 

172 V. WATTENWVL, Malesserr. Anhang. 
173 CHl:VAlLAI.. Vignoble. S. 430. - Flir die Zeit nach 1850: AI. rWEGG, Ziirichsee. S. 69f. _ 

Ocr Korrclationskoeffiziel1t zwischen Enragel1 und Preiscn (in beiden Fallen handelt es 
sich um prozentllale Abweichllngen vo m Trend) zwischen 1643 und 1797 in Schaftllausen 
bet rug -0.55, Signifikanz <0.001. - Filr Schaffhausen fanden die Martini-Schlagprei~e 
Verwcndung. Vgl. WllDBER{jl;R , Marlinisch/ag. 

174 LERESCIIE, Weillbergell. S. 33. 
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Zogen hatten. 1m umgekehrten Fall mussten anderseits unter Umstanden 
Verluste in Kauf genom men werden. 

Ein zusatzliches Risiko bargen Schwankungen der Qualitat. Grosse Ern
ten waren nieht selten qualitativ hochwertig und umgekehrt, indem die 
Qualitat der Weille. wie die Untersuchung von Pierre Basler jtingst gezeigt 
hat. sozusagen ausschliesslich die spatsommerlichen und frtihherbstlichen 
Temperaturverhaltnisse widerspiegeit 11S. Die Fluktuationen der Ertrage 
(Fig. 2) deckell sich aus diesem Grunde. mindeslens der Tendenz nacho 
haufig mil solchen der QualiUit. Wenn nach mehreren sauren und teuren 
Jahrgangen plOtzlich ein feuriger Spitzenwein in reichlicher Menge anfiel. 
wie dies beispielsweise 1599 der Fall war. wollte niemand. nicht einmal un
entgeltlich, den alten Wein mehr trinken, so dass er, wie Renward Cysat 
aus Luzern berichtet, in rauhen Mengen in die Gosse geschuUet werden 
musste, urn genugend leere Fasser fUr den neuen Jahrgang bereitstellen zu 
kbnnen ' 16

• 

1m ganzen gesehen. war der Kauf eines Weinguts aber doch eine lohnen
de Kapitalanlage. sofern er niehl unmittelbar vor einer tangeren Missernte
periode erfolgte. Weingtiter am Bielersee verzinsten sich im 18. Jahrhun
dert nach Aussage von Meiners zu 5"70 '''. ftir die Zeit von 1790-1797 ist ftir 
die Btindner Herrschaft von 7 Yo %. ja fUr Einzeljahre sogar von 20% die 
Rede '18 ; eine beim grossen Kapitalreichtum und bei den begrenzten 
Anlagemaglichkeiten im 18. Jahrhundert hachst attraktive Rendite. 

Das Los der Teilpachter und Kleinproduzenten. die tiber den Markt 
Wein gegen Getreide eintauschten, war von der Konstellation der Getreide
und Weinpreise abhangig. «Geraten Wein und Korn, so sind sie reich; fehlt 
beydes. so sind sie arm. Dies ist das allgemeine Schiksal der Rebleuten in 
unserem Lande)), stellt Niklaus Emanuel Tscharner lakonisch fest 119 • Ober 
das gegenseitige Verhaltnis von Getreide- und Weinpreisen seit dem 16. 
Jahrhundert kbnnen wir nichts Genaueres aussagen. Immerhin zeigt ein 
Blick auf die Reihe der Katastrophenertrage (Tab. 8). dass diese. von weni
gen Ausnahmen abgesehen, auf ausgesprochene Teuerungs- und Krisen
jahre wie 1587-1589. 1628. 1639, 1708-1709. 1740-1741, 1770 und 
18/6-1817 entfallen. Es handelt sich bei diesen Jahren. wie wir vermuten 
durfen, urn Perioden klimatischer Instabilitat, die mit einer Haufung von 

175 PI ERRE BASI.I;R, Beeinflussun!: VOII LeislUlIgsmerkmalen der Weil/l"ebe (Vilis V illifera L.) 

ill der Os(sl.."hweiz durc:h Klimujaklorell ufld Erlriige sowie Versllche effler QuuJiliilspro
gl/ose. Die Weinwisscnschafl, 35. Jg., 1980, S. 1-80, hat Korrelationskoeffizienten von 
0.95 bi s 0.98 zwischen dem ZlIckcrgchalt in Oechslegraden und den Miuagstemperaturen 
oberhalb cines Schwellenwerles von 12 bis 15" zwischen J un! lind dem Zeitpunkt der Lese 
ermittclt. 

176 CV.')AT, Col/ectal/ea, Bd. 1, 2. Teil. S. 908. 
177 CHRISTOI>II MEINERS, Briefe liber die Schweiz. Bd. I. S. 166. 
178 \VASSAlI, Kalllol/ Graubunden. S. 69. 
179 TSCHARNI-R. Waadl, S. 34. 
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Ertragsbaissen in den wiehtigsten Zweigen der Landwirtsehaft (Aekerbau. 
Viehzueht. Wein- und Obstbau) innert weniger lahre und innerhalb grosse
rer Raume einhergingen 180 . Die Rebleute als Getreidekaufer gehorten zu je
nen Gruppen der Bevolkerung. die von diesen Krisen in doppelter Weise 
gebeutelt wurden; einmal durch den Ertragsausfall nach einem Fehlherbst. 
und dann durch die fast unerschwingliche Hohe der Getreidepreise. 

Wie wirkten sieh Ertrags- und Preissehwankungen flir den Konsumenten 
aus? Bei der Beantwortung dieser Frage mlissen wir davon ausgehen. dass 
der Wein flir die aus der Untersehieht stammen de Masse der Kaufer und 
Konsumenten in den meisten lahren teuer. wenn nieht unerschwinglieh 
war. was nach den Beobachtungen von Zeitgenossen den Konsum 
hemmte l81

• Pfarrer Leresehe von Chexbres. der als Seelsorger mit dem Pro
blem des Alkoholismus und der daraus entspringenden wirtschaftlichen 
und mensehliehen Not sieher auf Sehritt und Tritt konfrontiert wurde. 
sehildert die psychologisch abschreckende Wirkung hoher Preise sehr tref
fend: Wenn der gemeine Mann schon flir die erste Mass die HalFte seines 
Taglohnes opfern mlisse, liberlege er es sich gut. ehe er sie bestelle. Nach 
seiner Meinung befand sich «das gemeine Volb> besser dabei. «Man ist so
gar dennzumahlen bey den Handswerksleuten und Handarbeitern ungleich 
besser bedient.» 18 2 

In Zeiten der Weinsehwemme dagegen verloekten Tiefpreise. oft gepaarl 
mit guter Qualitat, zum Mehrkonsum. der meistens in Trunkenheit und 
Vollerei endete. Geben wir wieder prarrer Leresche das Wort: «Kost die er
ste halbe Mass ... nur einen halben Bazen. den sie (die Trunkenbolde) fUr 
nichts schatzen, so sind sie immer willig zu trinken. Sie wollen den Wein 
von allen Schenken versuehen; die zweyte Flasche I'olgt bald auf die erste; 
und also lassen sie. ohne andrer Unordnungen Zll gedenken alles Geld. so 
sie bey sieh hatten. in der Sehenke» und «ersaufen oft ihre Vernunfl und 
ihr Gllick in dem Weine» ISl . Abraham Pagan beobaehtete, wie die Besitzer 
der grossen Rebgliter am Bielersee in diesen lahren der Flille ihren Wein an 
den Strassen feilboten und selbst Yom Verkaul' an Kinder nicht zurUck
schreckten l84

• Mit diesem Hang zu einem. gemessen am Preisgefalle. liber
proportionalen Mehr- oder Minderkonsum erklart Pfarrer Leresche seine 
Beobachtung. dass. absolut gesehen. die Ausgaben der Bevolkerung fUr 
Wein in Tiefpreisperioden hoher waren. Dies wirkte sich stabilisierend auf 

180 ERNEST LABRousSE ct FERNAND BRAUDEL, Histoire economiqlle et sociale de la France. 
Paris 1970. - Fiir 1770/71: PFISTER, Climate and Economy. S. 240f. - FOr 1816/17: JOHN 

D. POST, The Last Great Sub.Histellce Crisis in the Western World. Baltimore 1977. 
181 In der Waadt kOllnten sich ausserhalb der Rebgebicte arme LetHe den Weill niehtleisten . 

EUGENE OLLIV IE R, Medecine et sallIe dalls Ie Pays de Vaud au X VIle siecle, Bd. 2, 1939. 
S.634. 

182 PERDONET, Abhandlung. S. 51. - L ERESCHE, Weinbergen. S. 411'. 
183 ibid. 
184 PAGAN, Gesetzge!Jullg. S. 194. 
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die Preise aus. FUr das spate 19. lahrhundert kommt Hasler zum Sehluss. 
dass die Weinpreise in weit geringerem Umfange schwankten als die 
Erntemengen 185

• Dies erklart, warum die Geldwertertrage der Weinernten 
gleichsinnig mit den Flachenertragen fluktuieren. Wir haben gesehen. wie 
wichtig dies fUr das Verstandnis der Geschichte des Weinlandes ist. 

Wenn wir zusammenfassend den roten Faden wieder aufnehmen und uns 
nach Ursachen und Wirkungen fragen wollen, dann miissen wir von den 
Fluktuationen des Klimas ausgehen. Wir haben mit strengen statistischen 
Methoden bewiesen, dass die sommerliehen Temperaturverhaltnisse das 
Ausmass landesweiter Ertragsschwankungen ausschlaggebend bestimmten. 
Langerfristig betrachtet. beeinflussten diese Ertragsschwankungen Aus
dehnung und Kontraktion des Reblandes; kurzfristig betraehtet. Ubertru
gen sie sieh auf die Preise und von da auf den Konsum. Somit dlirften ih
nen. salopp gesprochen. Schwankungen im Alkoholpegel der Bevolkerung. 
und damit im Ausmass des sozialen Elends entsprochen haben. die der Hi
storiker nieht fassen kann. Sehliesslieh isl darauf hingewiesen worden, dass 
die Besitzer grosser Rebgliter dank ihrer umfangreichen Lager aus den 
Preisschwankungen Nutzen ziehen konnten, wahrend die ungleich ver
wundbaren Teilpachter und Kleinproduzenten in Teuerungszeiten bei ge
ringen Weinertragen und hohen Getreidepreisen in besonderem Masse lit
ten . 
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185 HASLER, Weinbau. S. 42. 
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