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Mittellnpgen fler Beutschen Denaroloffischea Gesellschafl Nr. i 1895.

Jahres - Versamm lung

Erster Tag.

Sitzung im Hotel „Prinz Friedrich Wilhelm".

Der Vorsitzende, Hofmarschall von St. Paul eroffnet die Sitzung um 9 Uhr,

Exxellenz dem Herrn Oberpnifidenten Magdeburg, dem Herrn Regierungsprasidenten

Grafen Cluiton dHaufso?iville, dem Vertreter der Stadt Cassel, Herrn Dr. Endemann
und dem Herrn Vertreter der Forstverwaltung den Dank der Gesellschaft fur ihr

Erscheinen aus. Die Priisenzli^tc cr-irl.t die AnwvM-nlieit von einigen vierzig Mit-

gliedern und Gasten, welche sich im Laufe der Sitzung noch mehren.

Tagesordnung:

1. Bericht der Organisationskommission.

3. Wahl des Vorstandes fur 1896.

4. Wahl des Versammlungsortes fur 1896.

5. Beratung tiber den Antrag Beissner und Genossen:

„Die Gesellschaft wolle beschliefsen , eine Kommission von 3 Mitgliedern



tagte, hervorgegangen. S. K. H. interessierte sich fur die Angelegenheit, weil er tin

hervorragender Baumfreund ist und wir durften hoffen, dafs er das Protektorat der

Gesellschaft ubernehmen wiirde. sofern wir etwas Verstandiges und Anstandiges aus

unserer Vereinigung herauszuarbeiten verstanden. S. K. H. hat auf meinen Bericht

und meine Bitte hin in diesem Fruhjahre unserer Hoffnung entsprochen. Soeben

kehre ich von der Mainau zuriick, diesem Gottbegnadigten Stuckchen Erde im

Bodensee, wo der Grofsherzog im Sommer so gern lebt und wo ich ihm inmitten

seiner schonen Baume unseren Dank ausgesprochen habe. Wenn ich bei dieser

Gelegenheit die Verantwortlichkeit dafur ubernommen habe, dafs unsere Gesellschaft

sich zu einer solchen gestaltet, welche fur Deutschland und alle seine Bewohner

niitzlich ist, so habe ich dies nur in der Uberzeugung thun konnen, dafs die Mit-

glieder der Gesellschaft mich nicht im Stiche lassen, sondern werkthatig zu meiner

Seite stehen. Wir wollen Schulter an Schulter arbeiten, m. H., um die schonen Ideen,

welche wir entfaltet haben, auch zur Ausfuhrung zu bringen. Denn nur in diesem

Falle haben wir eine Existenz - Berechtigung. Ich bitte die Herren des Vorstandes,

Einen Anfang haben wir gemacht. Versuchsstationen, in denen systematisch

gepruft werden soil, ob die Pflanzen, welche wir einfuhren, sich fur die betreffenden

Gegenden eignen, sind etabliert worden:

In Heidelberg, geleitet von Herrn Geh. Rat Dr. Pfitzer und Herrn Garten -In-

spektor Massias.

In Karlsruhe, geleitet von dem Hofgartendirektor Herrn Grabener.

In Schwerin, geleitet von dem Hofgartner Herrn Klett.

Auf dem Astenberg in Westfalen, geleitet von Herrn Landrat Dr. Federath und

Herrn Oberforster Hagemann.
In den grofsen Baumschulen von Herrn Okonomie-Rat Spdth bei Rixdorf- Berlin

und Herrn Jul. Riippell (in Firma Peter Smith) in Bergedorf bei Hamburg.

Diese beiden Etablissements eignen sich deswegen in eminenter Weise zur Erreichung

unserer Zwecke, weil die sehr thatigen und intelligenten Besitzer schon von jeher

sich mit der Einfuhrung neuer Geholzarten befafst haben und zur Verbreitung der-

selben, wie wenig andere geeignet sind, da sie in lebhaftester Beriihrung mit dem
pflanzenden Publikum stehen. Sie haben in bereitwilligster Weise unseren Wunschen
entsprochen.

Meinen eigenen Garten zu Fischbach im Riesengebirge darf ich als letzten in

dem Netz unserer Versuchsstationen mit auffiihren. Ich werde bemiiht sein, hinter

anderen nicht zuriickzustehen.

Aufserdem hat eine ganze Reihe von Herren es ubernommen, Samen, welche

ich verteilen konnte, fur die Mitglieder der Gesellschaft aufzuziehen.
Als Grundsatz ist dabei aufgestellt und allseitig angenommen worden, dafs

die Pflanzen, welche aus unentgeltlich von der Gesellschaft hergegebenen Samen er-

zogen werden, zur Halfte dem Pfleger gehoren und zur anderen Halfte zur Ver-

fugung der Gesellschaft bleiben. Wir sind also in der Lage, in jeder uns passend

erscheinenden Weise iiber diese Pflanzen zu beschliefsen.

Zunachst bitte ich alle Mitglieder, mir gefalligst schriftlich mitzuteilen, ob und

welche Pflanzen sie wunschen. Werden mehr als 3 bis 5 Stuck einer Art fur den

eigenen Garten in Anspruch genommen, so bitte ich den Zweck hervorzuheben,
welchem sie dienen sollen.

Irgend einer Kontrolle iiber das Aufziehen von Samlingen hat ihr Vorstand

geglaubt, sich enthalten zu sollen. Wir verlassen uns einzijr und allein auf die bona

fides unserer Mitglieder.

So friihzeitig im Winter als ausfiihrbar, wird eine Liste der abgebbaren
Pflanzen erscheinen.
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Das Aufbringen von einigen subtropLschen Samen, die uns zugegangen waren,
haben unsere Mitglieder Herr Kommerzienrat Kohler in Altenburg, bekannt durch
seine Akklimatisations-Versuehe mit Palmen und Cycadeen, und Herr Palm zu G5rz
iibernommen. Samen und Pflanzen verdanken wir in der Hauptsache unseren
Ehrenmitgliedern Herrn Baron 7-0/1 Mii/hr in Melbourne und Professor C. S. Sargent,
Direktor des Arnold - Arboretums bei Boston, sowie unserem Aussrhulsmituiiedc
Herrn Prof. Grasmann in Tokio. Ganz besonders hervorzuheben ist wieder die

Tausende yon Samen konnten zur Aussaat gelangen und bitte ich Sie, m. H.,
den giitigen Gebern unsern Dank durch Erheben von den Sitzen auszudrucken.
(Geschieht, auch wird der Vorsitzende ermachtigt, Herrn Prof. Grasmann dem
Dank der Gesellschaft ein materielles Andenken hinzuzufiigen.)

Das Verzetteln der Samen in vieie kleine Mengen hat sich, abgesehen von
der grofsen Muhe, welche fur unseren Herrn Geschaftsfuhrer dadurch entsteht, nicht

zweckmafsig erwiesen, da uns nachher jede Ubersicht iiber die erzielten Krfolge

fehlte, denn Berichte von alien Samen -Empfangern sind in diesem Falle un-

grofsere Mengen an einzelne Mitglieder abzugeben, welche mir darQber berichtfn
und Pflanzen abgeben wollen, wie ich vorhin schon das Vergnugen hatte, bekannt

Unsere Mitgliederzahl zu vermehren ist Ihr Vorstand thatig gewesen und haben
wir uns besonders unter den schlesischen Grofsgrundbesitzern eine Reihe von

sind uns der Herzog von Ratibor, der Oberprasident Furst Hatzfeld, der Finst
/.nhnoirskv, Graf Henkel- Donnersmark, Graf Tschirschky u. a. beigetreten.

Die Herren Ausschufs-Mitglieder mufs ich aber bitten in dieser

Gesellschaft in ihren Kreisen organisieren zu helfen, das heifst in erster Linie
ihr zahlende Mitglieder zuzufiihren.

Uns an ein sogenanntes Organ zu fesseln, hat Ihr Vorstand bisher fur un-
praktisch gehalten. Da wir nicht reich genug sind, uns ein eigenes Blatt halten zu
konnen, hatten wir nur eine der bestehenden Fachzeitschriften wahlen konnen

,
und

waren dabei leicht mit in die Kontroversen verwickelt worden, welche zwischen diesen
bestehen, was wir zu vermeiden fur gut fanden. Wir werden daher einstweilen

das System beibehalten mussen, unsern Mitgliedern in der Form unserer Mitteilungen
das Material zuganglich zu machen, welches fur die Forderung unseres Winkes zur
Hebung und Ausbreitung der Baumzucht in Deutschland brauchbar erscheint.

Ich richte an alle unsere Mitglieder die Bitte, mir sobald als
moglich kurze oder Ungere Artikel einzusenden, welche sie aufgenom-

Unsere Mitteilungen beginnen auch uber den Kreis unserer Mitglieder hinaus
begehrt zu werden. Je reichhaltiger wir sie gestalten. desto mehr wird dies der
Fall sein und desto besser werden sie ihren Zweck erfullen.

Wer interessante Pflanzen besitzt, welche er fur wurdig halt, vermehrt und
verbreitet zu werden, oder wer solche Pflanzen in Baumschulen oder den Garten
seiner Bekannten kennt, wird dringend gebeten, dem Vorsitzenden (Hofmarschall
von St. Paul zu Fischbach im Riesengebirge) Mitteilung davon zu machen, denn
nur dadurch, dafs wir unsere Kenntnisse durch Vermittelung eines Sammelpunktes
austauschen, konnen wir unser Ziel: Das Beste zu finden, erreichen.

Ich bitte diese Mitteilungen recht reichlich fliefsen zu lassen, selbst auf die

Gefahr hin, schon bekannte Pflanzen zu nennen. Man tauscht sich in dieser Hin-
sicht oft. Eine Pflanze ist meist viel weniger gekannt als man annimmt.



Auch darauf bitte ich ganz besonders aufmerksam gemach

von guten Pflanzen im Auslande auftaucht oder existiert und Auss

brauchbar zu sein.

Dank schulden wir unserera Mitgliede Herrn Professor V.

brosa (Italien) fur Ubersendung eines Sonderabdruckes seiner Arb
drologiche", erscbienen im Bullet, d. R. Societ. Tosc. di Orticult.

Ferner der Direktion des botanischen Gartens in Berlin

„Der Konigl. Botanische Garten und das botanische Museum in

Der Vorsitzende eroffnet die Diskussion iiber den Bericht.

Herr Mtffcr-Erfurt spricht die Meinung aus, dafs die Veroffentlichungen der
Gesellschaft in der Weise erfolgen sollten, wie dies bisher gescheben ist. Eine Ver-
zettelung der Aufsatze, Mitteilungen etc. in dem vielseitigen Stoffe einer grofsen
Gartenzeitung wurde nicht gut sein, man solle, wie dies schon angefangen sei, die

Mitteilungen so drucken lassen, dafs sie bequem gesammelt werden konnen, da
wurde mit der Zeit ein hochst interessantes, inhaltreiches Werk geschaffen werden
konnen. Es mochte aber gut sein, gelegentlich in Tagesblattern etc. auf die Ge-
sellschaft aufmerksam zu machen und auch die Landschaftsgartner zu veranlassen,
sich mehr mit der Verwendung neuer schoner Geholze zu befassen als stets bei der
Verwendung des alten Massen-Materials zu bleiben.

Der Vorsitzende dankt Herrn Moller fur diese anerkennende Aussprache,

WerTlege
^ AnS1°ht ^ Herausgebers einer Srofsen Fachzeitschrift grofsen

Herr Jdnnicke-MaSnz tritt Herrn Moller bei und glaubt, dafs auf die reichliche
Versorgung der Tagesblatter mit Artikeln ein grofser Wert zu legen sei.

Punkt 2 der Tagesordnung: Rechnungslegung.
Der Schriftfuhrer legt die Rechnung offen. Zu Revisoren werden ernannt die

Herren: Hofgartner Fintelmann und Kunst- und Handelsgartner Hordemann.
Dieselben erstatten nach der Pause Bericht, monieren, dafs Herr von St. Paul

sicn an emer Stelle urn einige Mark zu seinen Ungunsten verrechnet habe und be-
ung, welcl

Punkt 3 der Tagesordnung: Wahl des Vorstandes.
Der bisherige Vorstand wird durch Zuruf fur 1896 wiedergewahlt.
Die anwesenden Mitglieder nehmen die Wahl an.

Punkt 4 der Tagesordnung. Wahl des Versammlungsortes fur 1896.

in^Se/o" ^ W8r,itZ bei * — ******

auch w^rde M^l P'^in fQr Dresden
'
dasselbe laSe far ™le Mitglieder gitostiger,
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Punkt 5 der Tagesordnung: Antrag Beifsner und Genossen.

Die Gesellschaft wolle beschiiefsen, cine Kommi-inn m.ii ; Mituliedern nieder-

zusetzen, um eine Liste der in Deutschland winterharten Laubbaume iind Geholze,

nach dem heutigen Stande der Wissensehaft, aufzustellen, welche fur den praktischen

Gebrauch der Baumschulen, Gartner, Forstleute und Liebhaber bestimmt ist.

L. Beifsner, L. Spdth, J. Riippell, E. Schelle, G. Fintelmann, H. Zabel,

Dahs, Renter und Co.

dringenden Bediirfnis des pflanzenden Publikums entsprungen.

Bei jeder Gelegenheit, mag die Pflanzung klein oder umfangreieh sein, kommt
es zu allererst darauf an, dafs man sich dariiber verstiindigt, was ^rpilanzt werden soli.

So lacherliili cs klingen mac, so mufs ich doch aussprcchen, dafs das heut-

zutage sehr schwierig ist. Das pflanzende Publikum und die ausfuhrenden Baum-
schulen und Gartner konnen sich nicht ohne weiteres und mit Leichtigkeit ver-

standigen, denn durch den Eifer der Botaniker des laufenden Jahrhunderts tragt

fast jede Pflanze mehrere Namen. Nicht etwa Lokal-Namen, sogenannte Vulgar-

Namen — nein — ordnungsmafsig festgestellte, botanische Namen in lateinischer

Sprache.

Wie das hat geschehen konnen, brauchen wir hier nicht zu erortern, meist

wurden die Pfianzen an weit von einander entfernten Orten von verschiedenen Bo-

tanikern entdeckt, bestimmt und benannt und erst viel spater, wenn man sie ver-

gleichen konnte, fand man, dafs man ein und dieselbe Pflanze in Europa, Asien und

Amerika gefunden und verschieden benannt habe. —
Lassen Sie mich ein Beispiel unter hunderten herausgreifen.

Nehmen wir an, ein Bauherr wolle sich sein Landhaus begriinen und wilden

Wein daran pflanzen. Ja welchen denn? Nun ich meine die schone Pflanze, die

bei mir in Fischbach bis in den hochsten Giebel meines Hauses lauft, fiinfzahlige

Blatter hat, im Herbst so kostlich rot farbt und nicht eines einzigen Nagels bedarf,

um gehalten zu werden.

Das ist Ampelopsis quinquefolia var. radicantissima, sagt fdger in seinen

Ziergeholzen.

Spdth in seinem Katalog nennt sie A. hederacea und fugt vorsichtigerweise

hinzu: Hort. „hortulanorum" oder ,,hortorum", wie man's nehmen will.

Dippel sagt: A. quinquefolia und giebt als Synonyma: Ampel. hederacea. D.C.;

folia Sol. und Hedera quinquefolia. L.

Carl Koch belehrt mich, dafs ich iiberhaupt nicht Ampelopsis sagen soil,

Kohne, sagt: Sie haben alle Unrecht, ich nenne die Gattung mit Rafinesque: Quinaria

Ich mufs gestehen, der Name an sich „Quinaria radicantissima" ware mir

ganz sympathisch, wenn nur nicht der ganze Wust der anderen Namen sich in

Kurz es ist eine Qual, heutzutage den richtigen Namen fur eine ganz ge-

wohnliche Pflanze unserer Garten ausfindig zu machen. Da wir aber alle ein gutes

Recht darauf haben, kurz und bundig einem Gartner ausdrucken zu konnen, welche

Pflanze er uns liefern soil, so heifse ich den Antrag Beifsner lebhaft willkommen.

Ich hoffe unsere Kommission wird eine Liste der gebrauchlichsten Namen auf-

stellen, welche dann ebenso allgemein zum Gebrauch im tilglichen Leben angenommen

wird, wie dies mit den Namen der Nadelholzer geschehen ist.
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Der jetzige Zustand ist unertraglich, wir wollen davon erlost sein, daher er-

teile ich Herrn Beifsner das Wort zur Begriindung seines Antrages.

H. ^//W-Poppelsdorf. M. H.! Eine der ersten, wichtigsten Arbeiten unserer
Gesellschaft wird es sein mussen, ebenso wie es fur die Nadelholzer geschehen, auch
fur die Laubgeholze eine einheitliche fur ganz Deutschland mafs-
gebende Benennung auszuarbeiten und mit aller Energie durchzusetzen.

Was in einem Falle moglich war und gelungen ist, mufs auch im anderen
Falle gelingen, wenn es richtig angefafst wird, wenn Geholzkundige sich vereinigen
und nach gleichen Gesichtspunkten und bei richtiger Arbeitseinteilung eine Benennung
ausarbeiten.

M. H.! Das Bedurfnis ist schon langst empfunden und in letzter Zeit ist in

gartnerischen Kreisen diese Angelegenheit immer wieder angercgt worden.
Ich erinnere sie an die allgemeine, riickhaltloseste Zustimmung und An-

erkennung in Fachschriften des In- und Auslandes, welche uns fur die Durchfuhrung
unserer einheitlichen Koniferen-Ben ennung entgegengebracht worden ist.

Heute diirfen wir dieselbe bereits als international bezeichnen, wie ich dies
schon in meinem Vortrage in Leipzig (Mitteil. der Deutsch. Dendrol. Gesellschaft 1893
Nr. 2, Seite 25—29) ausgesprochen habe und wie dies in The Gardeners Chronicle
1893, S. 402 und anderer Orten lobend anerkannt wird.

Mit ganz geringen Abweichungen finden wir die gleiche Benennung in der
List of Conifers and Taxads von Masters, dem Pinetum danicum von Hansen, in
dem Coniferen-Verzeichnis von Gaeta in Florenz, in dem Verzeichnis der in Liv-
land anbauwurdigen Geholze von M. von Sivers und zahlreiche Verzeichnisse von
Handelsgartnera des In- und Auslandes, die nach der Benennung ausgearbeitet
smd, lassen uns erkennen, wie dieselbe in alle Lander getragen und mit°Freuden
begnifst und angenommen worden ist.

M. H.! Wir wollen dem Praktiker, welcher bei der Unzahl der Synonvma oft
ganz ratios dasteht, eine auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende Benennung bieten,
wir wollen und mussen aber bestrebt sein, demselben thunlichst die gangbaren,
allgemein eingeburgerten Namen zu erhalten.

Ajj Grundlage haben wir unter anderen zumal Engler und Prantl, die natiir-
lichen Pflanzenfamihen, gediegene dendrologische Werke und Monographieen.

Unser Vorhaben, moglichst die uns gelaufigen gangbaren Namen
festzuhalten, wird uns ganz besonders erleichtert, durch die Erklarungen der
Hen-en Professoren A Engler und P. Ascherson auf der Naturforscher-Versammlung in
Wien 1894. Osterr bot. Zeitschrift 1895 Nr. ,, die entschieden gegen Dr. O. Kunt.es
ubertnebenen Prioritatseifer Front macht.

Ohne naher auf den ganzen Inhalt der Erklarung einzugehen, die Ihnen,
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Nach Zurflckweisung irrtumlicher Auffassung O. K. wird dann das Jahr 1753
als Beginn der Prioritat bezeichnet, dem auch der Genueser Kongrefs beitrat.

Dann heifst es weiter:

„Wir haben schon vor 2 Jahren darauf aufmerksam gemacbt, dafs die Auf-
stellung von 1753 noch nicht geniigt, urn eine grofse Zahl unliebsamer Umtaufungen
der bekanntesten und artenreichsten Gattungen hintanzuhalten. Wir haben da-
mals als eine vierte These eine Liste von 80 (81) Gattungen aufgestellt, deren jetzt

grbr;iu.-hli<-he Benennungen wir eventuell auch gegen die Prioritat festzuhalten

wiinschten. Diese These wurde in Genua nicht genehmigt.

Wer kann im Ernst wunschen, dafs die zum Teil mehr als 100 Jahre geltenden
Naraen den abstrusen Wortbildungen eiues Adanson, den doktrinen SchCpfungen
eines Necker (der sogar den Begriff der Gattung, wie er seit Touruefort und Rivinus
wohl definiert feststand, zu verdunkeln strebte) und dm I. -i« htf< uiu< n I mj .n >\ isati. mm
eines Rafinesque weichen sollen? Wir glauben, dafs in dieser Hinsicht die Ein-

schrSnkung der Prioritat fiir die Gattungen durch Einfuhrung einer Verjahrungsfrist

„Bei Bemessung (der Verjahrung) auf 50 Jahre wurde die grofse Mehrzahl
der in De Candolles Prodromus angewandten Namen bestehen bleiben und die

meisten der von O. Kuntze fur 1853 als nutig herausgerechneten 6000 Umtaufungen
wegfallen."

wahrend von einer Verjahrung der Artennamen abgesehen werden soil. Referent

meint, dafs die Praxis gerade auch durch die Umtaufung zahlreicher Arten sehr

unliebsam getroffen wird, zumal wo es sich in Bauraschulen noch urn viele dazu
gehorige Kulturformen handelt. In jedem Falle, wo ein alterer, vielleicht nie ge-

brauchter Artnamen hervorgesucht wird und in weit grofserera Mafse noch, wenn
ein solcher, bei Versetzung einer Art aus einer ursprtinglichen in eine andere
Gattung, nun einem neuen Gattungsnamen beigesetzt wird, entsteht ein neuer
Name, der neue Verwirrung in der Benennung hervorbringt ! — Auch hier

mufs Wandel geschaffen werden und sind die bewahrten, gangbaren Namen bei-

zubehalten.

Mit Freuden ersehen wir aus dieser neuesten Kundgebung auf diesem Gebiete,

dafs Botaniker, die in engster Fuhlung mit der Praxis stehen, energisch bestrebt

sind uns nach Moglichkeit die gangbaren Namen zu erhalten, auf gleichem Stand-
punkte stehen: Professor Urban , Professor Rfilzer, Dr. Bolle und die weiter

genannten Herren, alle diese sind unsere Mitglieder und haben uns ver-

sichert, unseren Bestrebungen keine Schwierigkeiten entgegenzusetzen, sondern uns
zu helfen.

Besonders energisch trat schon friiher dafiir ein: Professor Dr. H., Graf zu
Solms-Laubach, Direktor des botanischen Gartens in Strafsburg, der auch Ndgelfs
Urteil anfuhrt und dessen Ausspruch ich hier wiederhole (Botanische Zeitung 1892
Nr. 18, Seite 303 bei Besprechung der Revisio von Dr. O. Kuntze): „Der Ver-
fasser zShlt in diesem Werke die von ihrn wahrend einer Reise um die Welt

1874— 75 gesammelten Pflanzen auf, beschreibt zahlreiche neue und benutzt die

Gelegenheit, um eine grundliche Revision aller Gattungsnamen nach den Regeln des

Pariser botanischen Kongresses durchzufuhren. Er hat sich dieser Arbeit offenbar

mit grofser Liebe und Ausdauer hingegeben und hofft nun, dafs seine berichtigte

Nomenklatur die bislang ubliche verdrangen werde. Referent bedauert das Gegen-
teil hoffen zu miissen. Er zweifelt nicht, dafs auch dem grofcten Pri.-.ritat>fanatiker

bei dieser Generalumtaufung bange werden wird. Die beste Kritik aller Bestrebungen

auf diesem Gebiete, die in der Nomenklatur schon so viel Unheil angerichtet haben,

indero er sagt: „Die Botanik hat keine historischen, sondern nur patWWVMea*.haft-
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e Interessen. Der Name einer Pflanze hat keinen anderen Wert, als dafs er

Verstandigung unter den Botanikern dient; wenn er allgemein bekannt und
raucht wird, giebt es gar keinen Grund ihn zu andern. Das Gesetz der Prioritat

nur den Zweck, diese Einheit der Benennung herbeizufiihron und wenn sie

dcht ist, bringt ein alterer Name ebenso wie ein neuer Verwirrung hervor."
Sehr eingehend und zugleich sehr energisch tritt Professor Dr. Drude,

rektor des botanischen Gartens in Dresden in den Berichten der
Ltschen botanischen Gesellschaft 1891, Heft 9 gegen Dr. 0. Kuntze's Anderungen
systematischen Nomenklatur auf. Um Sie, m. H., nicht zu ermiiden, will ich

einige Stellen daraus hervorheben. Derselbe sagt: ,.Es handelt sich hier um

Durchfuhren der Nomenklatur - Priorital

phytographischen Reform in Hinsicht auf „moglic

Systematiker Stellung nehmen mussen. Ich zweifie gar nicht da
,

Studien von Kuntze einfach beiseite schieben, und die dadurch verursachte Un-
bequemlichkeit vermeiden werden, aber die Arbeit ist der wissenschaftlichen Ge-
rechtigkeit, wie man es zu nennen pflegt, zuliebe gemacht und ihr Prinzip sollte

daher ernstlich erwogen werden.

Drude lehnt seinen friiher in Schenks Handbuch vertietenen Standpunkt be-
leuchtend, diesen neuen Versuch von Kuntze in Hinsicht auf den Gesamtplan ab
und sagt: „Ich bekenne mich also freimutig zu der schlimmsten Sorte der von dem
Vertasser angegnffenen, zu der bosartigen Bequemlichkeit, welche wissentlich Un-
recht thut und nie zu entschuldigen ist."

Mafamud™
dtiert dann DrUde ^ franz5sischem Text folgenden Ausspruch von

„Die grofse Mehrzahl der Naturforscher unserer Tage opfert gem alle die
anderen Betrachtungen fur die Bestandigkeit der Benennung, sie meint, dafs die
xvisstnscnafthche Sprache vornehmlich eine Frage von praktischem Nutzen und nicht,
wemgstens nicht in demselben Grade, eine Frage der Asthetik und des Gefuhls ist"

Weiter fuhrt derselbe an, dafs Schur
:

grofser Fehler der

Pflanzenformen, nur UCn cezeicnnungen Ltnnes anzuschliefsen seien, die Zeit
J^innes 1st iur uns em Stuck des Altertums, wo eine beschrankte und unzureichende
Erfahrung den Gesichtskreis einengte." Drude fahrt fort wir haben ietzt nun
S
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Ganz entschieden hat sich kiirzlich erst der bekannte Rosen-Monograph,
Professor Dr. Cripin, Direktor des botanischen Gartens in Brussel, gegen die unheil-

bringenden, alles umwalzenden Prioritats-Bestrebungen ausgesprochen.

Nehmen wir dann ferner die mit und fur die Praxis arbeitenden Forstb otaniker
und Schrifts teller, so finden wir in deren Werken die allgemein eingebflrgerten

Namen festgehalten, so in Willkomms forstlicher Flora, in Mayr die Waldungen

Straucher des Waldes von Ilampd und
J

Wilhelm in Wien.
'

Lesen wir Borggreves

Urteil Forstl. Blatter 1890 Seite 201. Erst kiirzlich hat sich auch unser Mitirlicd

Herr Perona, Professor der Forstwissenschaft in Vallombrosa in den Bullet,

d. R. Soc. Tosc. di Orticult 1895 in zwei Aufsatzen iiber dendrologische neue
Werke gegen die strengen Prioritatsbestrebungen ausgesprochen.

Viele Botaniker haben mit steigendem Unwillen diesen pedantischen Be-

ferner ignorieren, um unliebsamen und unfruchtbarcn Streitfragen zu entgehen. Dieser

Umstand tauscht so manchen iiber die wahre Zahl der Gegner solcher
Bestrebungen. Ich lege Wert darauf, dies hier ganz besonders zu betonen,
denn aufser den schon aufgefuhrten bedeutenden Botaniker haben sich auch andere

in diesem Sinne unumwunden geSufsert. —
Unsere Gartenbau- und forstlichen Zeitschriften halten an den gebrauchlichen

Namen fest, desgleichen benutzt Gardeners Chronicle jede Gelegenheit, um gegen die

unliebsamen Umtaufungen Front zu machen, ebenso die Revue horticole u. a. m

,

wohl wissend, dafs sie dem praktischen Bedurfnis Rechnung zu tragen
haben und dafs sie ihren Lesern gegenuber nicht anders handeln durfen, wenn sie

es nicht grundlich mit ihnen verderben wollen! —
So sehen wir, dafs von alien Seiten energisch dagegen Verwahrung eingelegt

wird, fossile, nie gebrauchte, ganz un verstandene und unmogliche
Namen ausgraben und der Praxis aufzwingen zu wollen! —

Von den verschiedensten Seiten haben mir tuchtige Praktiker erklart, dafs sie

solche Namen unter keiner Bedingung annehmen wiirden.

M. H.! Die Entscheidung kann uns somit nicht schwer fallen, auf welche

Seite wir uns zu stellen haben, wir haben das Urteil zahlreicher bewahrter Botaniker

gehort. Was diese als fur die Wissenschaft ausreichend und richtig
bezeichnen, kann auch der Praxis als sichere Grundlage genugen!

somit klar vorgezeichnet. Unsere Nachbarn, die praktis. lu-n Kn^lander, sind uns

vorangegangen und haben, von gleichen Grundsatzen geleitet und dem
praktischen Bedurfnis Rechnung tragend, den ersten Teil der Hand-List of

Trees and Shrubs des Arboretums in Kew Gardens herausgegeben. Wir finden in

derselben die dem Praktiker gelaufigen Namen erhalten.

M. H.! Ohne hier also weiter auf Einzelnheiten einzugehen, hoffe ich, Sie

werden unserem Antrage Folge geben und ubertragen diese Arbeit drei Mannern,
von denen Sie glauben, dafs dieselben ihre ganze Kraft einsetzen, um eine mafs-

Ganzes vorgelegt werden wird. Auf diesem Wege werden wir am besten zum
Ziele kommen und der gute Erfolg wird nicht ansbleiben. —

Der Vorsitzende. Ich eroffne die Diskussion iiber den Antrag Beifsner

und Genossen. Herr Beifsner und Herr Schelle haben sich bereit erklart, die grofee

Arbeit auf sich zu nehmen. Es wurde notwendig sein, noch einen dritten Herm
ausfindig zu machen. Man hat mich auf den Herrn Zabel aufmerksam gemacht

(derselbe hat bereits seine Mitarbeit zugesagt). Ich bitte um weitere Vorschlage.



lO Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft.

Herr J/^r-Erfurt dankt fur die Bereitwilligkeit der genannten Herren
und glaubt, dafs eine so wichtige Sache nicht in einer Plenarsitzung erledigt werden
kann, sondern sehr sorgfaltig erwogen und vorbereitet werden mufs. Er ist der
Meinung, dafs der Vorstand beauftragt werden solle, die geeigneten Krafte ausfindig
zu machen und die Arbeit in Gang zu bringen. Herr von St. Paul erklart sich
dazu bereit und die Versammlung beschliefst demgemafs —

.

Punkt 6 der Tagesordnung: Mitteilungen uber neue oder wenig ver-
breitete Geholze.

h

Neuere oder wenig verbreitete Baume und Gehfilze.

Von von St. PauL

Meine Herren! Mo/Iers Deutsche Gartner -Zeitung empfiehlt in ihrer Nr. 24
vom 1. August Catalpa speciosa Warder zum allgemeinen Anbau und ermahnt
bei dieser Gelegenheit die Dendrologische Gesellschaft zur Ruhrigkeit. Wir sind
unserem Mitgliede Herrn L. Mdller dankbar fur diese Mahnung und mochten alle

unsere Mitglieder bitten, sich dieselbe zu Herzen zu nehmen und recht energisch
danach zu handeln.

Eine Gesellschaft, welche nicht thatig ist, hat keine Existenz-Berechtigung, wie
ich bereits in dem Berichte der Organisations-Kommission ausgesprochen habe.

Mit dem Zahlen von 5 M Beitrag oder mehr, wie einige Mitglieder es
dankenswerterweise belieben, und dem Lesen unserer Mitteilungen ist es nicht
gethan. Ihr Vorstand allein kann die Gesellschaft nicht zur Blute bringen er be-
darf der thatigen Mitwirkung.

Jedes Mitglied sollte von seinem Wohnsitze aus die Kreise seines Einflusses
und Pflege moglichst weit und energisch ausbreiten. Es sollte durch

reichliche Anpflanzen schoner Baume und Ge-
Beispiel, Wort und Schri:

strauche wirken.

Das gute Beispiel ist die Hauptsache, aber das Besprechen und Vorzeigen
schoner Zweige und Bluten bei jeder passenden Gelegenheit ist auch notwendig und

zu umerstutzr
6 MllgHeder herzlich

'
Ihren Vorstand in dieser Wirksamkeit bestens

Catalpa speciosa Warder ist ein sehr zu lobender Baum, selbst bei mir
im Riesengebirge in 400 m Seehohe halt er noch gut aus

Ich darf mich riihmen, zu den Ersten zu gehoren, welche den Baum in
Deutschland erzogen haben.

Ich besitze ihn seit 1879, wo ich in Fischbach den Samen aussate, welchen
nnr Frotessor Sargent sandte. Da ich den Baum nicht gerade fur einen Gebirgs-baum erachten kann, so verbreitete ich ihn auch mehr im Flachlande

zwei Jatr^blaht
561 AUSSaat hab6n ^ BriCg bd Herm SCh°n ^

^ urn ibt aer caum, solange er junger als 6—8 Tahre alt war in

I rkZ::^? daSl
?°1Z -W-^ausreifenkonnte, star! zuruckgefror'en,

pamculata alle Jahre thut, aber selbst - 3o<>C haben i

Koelreuteri;

getotet

H \rZ TC1 Jah
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,

n habG icb Wieder aus Original -Samen, welchen ich vo

echte Pflanze sei, daher
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auf noch einige Geholze zu lenken, welche sich entweder durch schone Bluten oder

Blatter auszeichnen und noch nicht nach Gebiihr verbreitet sind.

zelnen Pflanzen vielmehr zu besprechen, wie sie mir bei einem Spaziergang durch

meinen Garten entweder als schon aufgefallen sind und mich erfreut haben, oder
mir fur diesen oder jenen Platz wunschenswert erschienen, wenn ich sie noch nicht

besafs.

Magnolien gelten oft als zart, ich glaube in der Mehrzahl sind sie noch in

Norddeutschland winterhart, mit Ausnahme naturlich der immergriinen und einiger

Arten vom Himalaya.

Wir verdanken unserem Mitgliede Herrn Professor Grasmann in Tokio Samen
von Magnolia hypoleuca, welcher recht gut aufgegangen ist. Ich bitte Wunsche
nach jungen Pflanzen an mich gelangen zu lassen und zwar vor dem i. Januar,

damit ich rechtzeitig den Vorrat einteilen und fur Versendung im Fruhjahr sorgen

kann, denn nicht alle Pflanzen stehen bei mir.

Gebirgen ein Baum von 20 m Hohe, er hat am meisten Ahnlichkeit mit Magnolia

tripetala, denn die Blatter sind relativ grofs. bei jungen Pflanzen bis zu 30 cm lang

und 15 cm breit, unterseits weifslich. (Es liegen einige Exemplare aus meinem
Garten zur Ansicht aus.) Die Bluten sind elfenbeinweifs, so grofs als bei M. Yulan

und schon duftend.

Ich glaube, es wird gut sein, diese Magnolia in der Jugend zu schutzen, denn
ich habe vor 10 Jahren schon einmal eine Aussaat gemacht, die Pflanzen aber un-

geschutzt nach und nach in strengen Wintern eingebufst. Die letzten 1892— 1893.
Zu derselben Zeit saete ich Magnolia Kobus aus. Diese Art ist harter, sie

hat ohne Schutz alle Winter in Fischbach ausgehalten und in diesem Sommer zum
erstenmal gebluht. Der Baum ist jetzt ungefahr 3 m hoch, die Blatter 15— 20 cm
lang, 6— 8 cm breit. Die Bluten sind klein aber zahlreich, ca. 6 cm hoch, elfen-

beinweifs und angenehm duftend, etwas nach Ananas-Ather.

Magnolia Wats on i hat auch in diesem Jahre bei mir wieder gebluht. Das
Exemplar soil im nachsten Winter im Lande bleiben. Die Blute ist elfenbeinweifs,

flach gebaut wie eine Untertasse und aus der Mitte erhebt sich ein hohes grunes

Pistil!
,
umgeben von einem schonen vollen Kranze blutroter Staubgefafse. Wenn

diese Magnolie sich als winterhart erweist, wird sie eine grofse Zierde unserer

Garten werden. Magnolia parviflora ist derselben ahnlich.

M. stella ta kann nicht genug empfohlen werden. Sie ist zwar schon seit

etwa 20 Jahren in Deutschland, aber lange nicht genug verbreitet; jedes Fruhjahr
erscheint sie mit ihren weifsen schmalblatterigen Bluten formlich iiberdeckt.

^
Magnolia compressa ist eine neu eingefuhrte immergrune Pflanze, welche

Magnolia glauca, welche erst im Juli voll belaubt bluht, ist zwar eine alt-

bekannte Pflanze, man trifft sie aber viel zu selten in den Garten. Die Bluten sind

anspruchsloser als z. B. Yulan, aber doch schon und kostlich duftend.

Telopea cordata ist ein Bliitenbaum seltener Schonheit aus Gippsland (SQd-
ost-Australien), wo sie subalpin vorkommt und 1 860 von Baron Ferdinand von Miiller,

unserem Ehren- Mitgliede, entdeckt wurde, dessen Giite ich einige frische Samen
' le ich an 3 botanische Garten verteilt habe, Berlin, Heidelberg und

„Telopea wird 40 Fufe hoch und konnte man den Baum, oder besser hohen
er mit den dunkelroten Blumenkopfen beladen ist, aus der Ferae fur

:ndron halten", schreibt mir Herr von Miiller dariiber.



Rhododendron Smirnowi hat in diesem Sommer bei mir gebluht. Es

wiirde mir interessant sein zu erfahren, wo dies in Deutschland noch in anderen

Garten eingetreten sein konnte. Ich verdanke den Samen dem seligen Kegel und

kultiviere die Pflanzen seit 1889 in Fischbach ohne Winterdecke.

Es ist eine echte, immergrune Alpenrose aus dem Kaukasus und insofern

interessant, als die ca. 12 cm langen und 4 cm breiten Blatter, auf der Unterseite

weifsfilzig sind ebenso die jungen Triebe, spater wird dieser Belag etwas rostfarben.

Die Blute ist bei mir rosa gewesen, in der Heimat ist sie oft dunkler rot und

bildet schone Bliitenstande von 10—15 Bluten, welche etwa die Grofse von Rhodo-

dendron Catawbiense haben.

Rhododendron Ungerni ist ein ganz ahnlicher Strauch aus derselben

Gegend mit weifsen Bluten; derselbe hat diesen Sommer bei unserem Mitgliede

Herrn Traugott J. Seidel in Laubegast-Dresden gebluht und wurde, soviel mir be-

kannt ist, vor einigen Jahren von Herrn Dr. Z>^-Zoschen in Deutschland ein-

gefiihrt und zwar brachte er junge Pflanzen von seiner interessanten Reise nach

Rhododendron Metternichi aus Japan steht diesen Alpenrosen nahe, denn

er hat auch eine filzige Unterseite der Blatter. Er ist winterhart in Fischbach, hat

aber noch nicht gebluht.

Rhododendron Vaseyi gehort zur Abteilung der sommergrunen Azaleen

und schatze ich ihn als einen der hubschesten Bliihbusche, wenn ihm auch ebenso

wie vielen anderen Azaleen und Magnolien der Mangel anhaftet, seine Bluten vor

den Blattern zu entfalten. Der Habitus und das allgemeine Aussehen ist den
sogenannten pontischen Azaleen ahnlich; er hat aber den Vorzug absolute/ Winter-

harte. Ich besitze diese Pflanze seit 1889 und hat sie in offener Lage, ohne Schutz

ofter — 30OC. ertragen.

Mr. George K. Vasey entdeckte diesen Strauch 1878 bei Webster, Jackson

County N.-Carolina. Er bevorzugt feuchte Lagen, in denen er mit R. Catawbiense,

maximum und Kalmia latifolia in Hohen von 4—5000' anzutreffen ist. Die Blute

ist weifs mit einem rosa Hauche und sehr reich.

Den Rhododendron nahe stehend ist

Eiliottiaracemosa, welche wir im vorigen Jahre eingefuhrt haben. Es ist ein

schlanker, aufrecht wachsender Busch mit dunnen ausgebreiteten Zweigen. Die

Blatter sind denen der Prunus serotina nicht unahnlich, aber dunkler. Die Bluten

stehen in vielbliitigen aufrechten Rispen, an der Spitze der Zweige, die Corolle be-

steht aus 4 schmalen, oval lanzettlichen weifsen Blattchen, welche sich weit offnen

und das lange Pistill, umgeben von 8 breiten Staubgefafsen, sehen lassen.
Die Pflanze wurde anfangs dieses Jahrhunderts in Waynesboro am Savannah-

Strom m Georgia von Stephen Elliott entdeckt. Sie wachst in feuchten, sandigen
Lagen, ist aber im ganzen selten und wir wissen noch nicht, wie sie unsere Winter

Junge Samlinge stehen den Mitgliedern zu Diensten.
Eine Beschreibung und Abbildung wird in Nr. 326 des „Garden and Forest"

von unserem Ehrenmitgliede Professor C. S Sargent veroffentlicht.

Der letzte harte Winter hat in etwas rauhen Lagen grofse Verheerungen unter

den Deutzien angerichtet, z. B. sind bei mir samtliche Formen von D. scabra und
crenata, Sieboldiana, californica und gracilis einfache und gefullte bis zur Wurzel
erfroren. Es 1st daher eine wahre Freude ftr uns Gebirgsleute in

Deutzia parviflora einen schonen, absolut winterharten Bliitenstrauch aus

der Mongolei erhalten zu haben.
Die Bluten sind, wie es der Name schon andeutet, kleiner, als die anderen

Deutzia-Bluten, die Blumenblatter bis 5 mm hoch, fast kreisrund. Der Blutenstand



ist eine vielblumige Rispe oder Doldentraube, in deren einer ich iiber hundert Bluten
gesehen habe.

Meine etwa 6jahrigen Busche sind etwas iiber einen Meter hoch, etwa 1,25 m
breit und sehr zierend.

Wenn ich durch diese kurzen Notizen Ihre Aufmerksamkeit auf einige neu-
aufgefundene oder wenig verbreitete Species lenken wollte und Sie dazu ermuntern

lassen, zwischendurch auch noch einige bliihende Gehulze hervorzuheben, welche
wir dem Fleifse des Gartners verdanken, der sie entweder durch Kreuzung oder
Zuchtwahl erzog.

Sehr wertvoll erscheinen mir die neueren Lemoineschen

Kreuzungen zwischen Philadelphus raicrophy llus und coronarius.
Dieselben sind uberaus reichbliitig, recht gut im Habitus, in alien Teilen kleiner

als coronarius und die verwandten Arten und haben einen hochst angenehmen Duft,

vorziiglichen Einflufs

g
gehabt. Wahrend Philadelphus microphyllus selbst bei mir

etwas zart ist, weil ich wahrscheinlich Exemplare Neu Mexikanischer Herkunft be-

kommen habe, sind die Hybriden von Lemoine tadellos hart.

Es sind mir bis jetzt bekannt geworden:

Philadelphus Lemoinei

„ Lemoinei Boule d'Argent

gerbe de neige

Busch — das ist der landlaufige Name bei uns im Norden — von etwa 1— 1,5 m
HShe iiberdeckt mit weifsen Bluten, so dafs das Laubwerk kaum geniigt, eine Folie

dafiir abzugeben.

Boule d'Argent ist gefttllt.

Der Duft von Lemoinei behagt mir am besten. Er erinnert an vollreife

Unter den Spiraeen hat uns das verflossene Jahr eine ganz besonders schone
Varietat von Spiraea Bumalda gebracht:

Spiraea Antony Waterer. Ich kann bestatigen, dafs es die dunkelste bis

jetzt bekannte Sorte ist. Ein schones, tiefes Karmoisin, sehr viel kraftiger als die
unter <5em Namen ruberrima bisher gezogene Sorte. Ahnlich wie die schone
Spiraea Froebeli unseres verehrten Mitgliedes, welche aber noch einmal so hoch ist.

Spiraea Antony Waterer vermehrt sich ebenso leicht durch Stecklinge, wie
die Stammform und bringt auch wie diese einzelne Zweige mit buntem Laube.
Trotz mehrfacher Versuche ist es mir aber noch nie gelungen, solch einen bunten
Zweig zum Wurzeln zu bringen.

Diese Spiraea wurde im vorigen Jahre von der Royal horticultural Society
durch ein Certifikat I. Kl. ausgezeichnet.

In diesem Jahre nun hat, nach einer Notiz im Garden, Waterer fur Spiraea
Margaritae dieselbe Auszeichnung erlangt und empfiehlt sie als passendes Pendant
zu seinem „Antony Waterer". Beides ist auffaUend. Wir pflegen durch Wert-
zeugnisse nur Pflanzen auszuzeichnen, ehe sie in den Handel gegeben werden.
Spiraea Margaritae wurde aber vor Jahren von unserem Freunde Zabel gezogen und
1st sicher lange kauflich; sie ist ausgezeichnet sch6n, kann aber nie Pendant zu
„Antony Waterer" sein, denn sie ist dreimal so hoch. Spiraea Margaritae wurde
aus Samen von Spiraea superba Froebel erzogen und macht den Gesamteindruck einer
schonen Form von Spiraea japonica L. = S. callosa Thunb. mit schon rosa gefarbten
grofsen Dolden.



Da ich gerade von Spiraea spreche, erlauben Sie mir, noch einige Arten oder

werden, ja sogar nur in wenigen Bauraschulen ersten Ranges zu finden sind.

Spiraea flagelliformis ist ein Strauch, welcher im Habitus an Spiraea

prunifolia und in der Belaubung an Spiraea chamaedrifolia erinnert. Fast die ganze

Lange der grazios vibergebogenen Zweige ist dichter als bei irgend einer anderen

Spiraea mit kleinen Dolden weifser Bluten besetzt. Das Ganze erinnert ein wenig

an Spiraea Vanhouttei, ist aber viel zierlicher und eleganter. Der Strauch bluht

friih im Jahre; bei mir im Mai. Zabel fiihrt eine Spiraea flagelliformis als synonym

mit Spiraea canescens D. Don an; ich bin aber nicht sicher, ob wir dieselbe Pflanze

meinen, was bei dem heutigen verworrenen Stande der Nomenklatur und besonders

auch bei Spiraea verzeihlich ist. Ich erhielt meine Pflanzen etwa 1890 von Veitch

Den Besuchern meines Gartens gefallt ferner vielfach eine kleine Spiraea,

welche ich als

Spiraea crispifolia besitze, sie scheint identisch mit Spiraea bullata Maxim.
— Welcher Name aber das Recht der Prioritat besitzt, hat selbst Zabel noch nicht

aufgeklart

Es ist ein sehr kompakt wachsender kleiner Strauch von etwa 50 cm Hohe

und ebensoviel im Durchmesser, mit schwarz-grunem, festem Laube. Jedes Zweiglein

tragt eine kleine, dunkelrot autbluhende Dolde, welche heller verbluht. Fur Fels-

partieen eignet sich der Zwerg sehr gut. Von Kalte hat er nie bei mir gelitten.

Unter dem Namen Spiraeacorymbosa besitze ich in meinem Garten zwei

sehr verschiedene Pflanzen, beide aber in hohem Grade emplehlenswert. Ich hoffe,

unsere Kommission wird uns bald belehren, wie wir sie kunftig zu nennen haben.

Die eine ist, wie mir scheint, Spiraea betulifolia var. corymbo-sa Maxi-
mo wicz, ein etwa 60—80 cm hoher Strauch, etwas grofser und grober als eine

Spiraea Bumalda mit hoch gewolbten, elfenbeinweifsen Bliitendolden. Sie hat im

Mai gebluht und steht jetzt (Ende August) zum zweitenmal in voller Bliite. Die

zweite falsche corymbosa ist vielleicht Spiraea acutifoliaWilldenow, welche

mein verehrter Freund Zabel zwar verachtet, die ich aber sehr grazios und niedlich

finde. Die schlanken uberhangenden Ruten sind bei mir im fruhesten Fruhjahr

mit den kleinsten Dolden, kleiner weifser Bluten iiberdeckt, welche aus jedem Blatt-

winkel entspriefsen und zwar zu mehreren, so dafs ich bis [50 Dolden an einer

Rute gezahlt habe.

Ein Geholzgeschlecht, welches in unseren Garten lange nicht die Verbreitung
erlangt hat, welche ihm gebuhrt, ist

Ceanothus. In guten Baumschulen des Westens, z. B. bei den Gebriidern
Simon Louis in Plantieres bei Metz, findet man davon eine ganze Reihe von Hy-
bnden, die aus den zwei Spezies C. americanus und azureus hervorgegangen sind.

Limge sind so zart, dafs ich sie im Winter herausnehmen und im kalten Kasten
einschlagen mufs, wie z. B. Gloire de Versailles. Er belohnt aber diese Miihe, denn
in diesem Augenblick steht er als nicht ganz mannshoher Busch auf meiner Terrasse
in vollstem Blutenschmuck seiner reizenden hellblauen, aufserst zierlichen Bliitenrispen.

Andere Formen sind harter und diese behandle ich als Stauden, z. B. C
amencanus — weifs, C. Marie Simon — rosa, C. Gloire de Plantieres — blau. Sie

stehen Irei auf dem Rasen, werden alle Herbst dicht iiber der Erde abgeschnitten,
etwas gedeckt und bekommen im Fruhjahr und Sommer mehrere Dunggusse; dann
werden sie 80 cm hoch, iiber einen Meter im Durchmesser und bluhen 4 Monate
lang sehr reich. Auch C. rigidus und C. papillosus beide blau und einer nach
dem anderen bluhend, werden von W. Georg Nicholson dem Kurator des Royal
Gardens Kew sehr gelobt.
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Tamarix kaschgarica ist ein neu eingefuhrter Blutenstrauch resp. kleiner

Baum aus Central-Asien, wo Herr Roborowsky ihn entdeckt hat. Es ist wahrscheinlich

T. hispida Willd. und er zeichnet sich dadurch aus, dafs er lebhaft karminrute Bliiten

haben soil, wahrend die der anderen Arten sehr matt in der Farbe •— schmutzig

Aus eigner Anschauung kann ich dies noch nicht bestatigen, denn meine Pflanze

hat noch nicht gebluht.

Rubus deliciosus ist nicht mehr ganz neu aber doch in Deutschland noch

selten. Es ist ein aufrecht wachsender Strauch, ahnlich wie Rubus odoratus aber mit

kleineren glatten Blattern. Die Bliite ist weifs, einer wilden Rose nicht unahnlich

Unter den neueren Schling- und Kletterpflanzen mochte ich wiederholt auf

ist dick und runzelig. Die Farbung im Herbste ist eine brillante.

Unter den allbeliebten Clematis giebt es einige sehr schone Neuheiten, die

Ihrer Beachtung wert sind.

ZunSchst habe ich eine zur Jackmanni - Klasse gehorige Hybride, welche

faktisch ganz weifs ist, kaum dafs sich beim ersten Erschliefsen der Knospe ein

Hauch von Lila zeigt, die Form ist sehr gut. Ferner bekam ich aus Frankreich

eine Sorte, die einmal zur Abwechselung wieder „La France" heifst. Sie verdient

voiles Lob, ist dunkel veilchenblau, von sehr guter Form.

Die schonste rote Farbe, ein voiles Xaisermantel-Purpur finden wir in „Leonidas"

einer kleinen C. Viticella.

Dem Kreuzungseifer von Lemoine in Nancy verdanken wir auch noch eine

vorziigliche Deutzia — D. Lemoinei — ein Blendling zwischen D. parvifloia $ und
D. gracilis <J. Sie vereinigt sehr glucklich die Schonheiten der Eltern und ist harter

wie die meisten Deutzien.

Wenn wir bisher unser Interesse hauptsachlich den schori bluhenden Geholzen
zugewendet haben, so mussen wir als Dendrologen doch nicht vergessen, dafs diese

mit schonem Laub- und Nadelwerk, die Hauptsache, den eigentlichen Kern des

landschaftlichen Schmuckes ausmachen.

Da bin ich in der glucklichen Lage, Ihnen mitteilen zu konnen, dafs einige

unserer neuen Reichsburger sich sehr gut entwickeln und viel versprechen.

Im vorigenjahre zeigte ich eine Pflanze von Betula Maximowicziana vor.

Hier sind einige Blatter eines Baumchens von etwa 1 V2 m Hohe, Sie sehen, dafs

sie doppelt so grofs als die vorjahrigen sind : 1 5 — 1 8 cm lang und 1 2 cm breit,

sie sind zart und sammetweich, wenn sie am Baume sitzen.

Die grdfsten Eichenblatter, welche ich kennen gelernt, gehoren Que reus
dentata, einer japanischen Art, die noch viel zu selten bei uns ist. Die Blatter, welche
ich vorlege, gehoren einem iojahrigen Baume an und sind etwa 40 cm lang und
29 cm breit. Ein ausgczeichnet schones Blatt, in der Form kaum als Eichenblatt
anzusprechen, denn es gleicht der echten Kastanie, besitzt Quercuspontica, 22 cm
lang und 11,5 cm breit, wie Sie sehen und so derb und kraftig in der Textur, als

gehore es einem immergriinen Baume an. Ob wir den Baum schon friiher in

Deutschland besessen haben, weifs ich nicht. In neuerer Zeit hat ihn Dr. Dieck-
Zoschen aus Lasistan mitgebracht. Unser Riesengebirgsklima scheint ihm ganz gut
zu bekommen.

Herr Purpus zeigt eine sehr schone Sammlung von lebenden Pflanzen und
Zweigen vor und erlautert dieselben.



marschall i

Mitteilung iiber neue oder wenig bekannte Gehblze.
Von A. Purpus.

chliefsend an die Mitteilungen unseres verehrten Vorsitzenden, Herrn Hof-

lige der
meinem Bruder Herrn C. A. Purpus, 1894 in Nordkalifornien, hauptsachl
Coast Range gesammelte Geholze vorzuzeigen und zu besprechen. Die gesamte
Ausbeute, welche ich in Herbarexernplaren, deren Bestimmung Herr Prof. Dr. Kohne
freundlichst wieder iibernahm und seiner Zeit dariiber berichten wird, mitgebracht
habe und die ich gelegentlich in engerem Kreise vorzulegen erlaube, umfafst etwa

darunter ca. 50 fur die Kultur neue oder wenig verbreitete Arten.
Herbar beim gemutlichen Beisammensein mit grofsem '.

teresse besichtigt und haben insbesondere die bei 8000 Fufs Hohe gesamme]
reizenden Felsenstraucher ailgemeine Bewunderung erregt.)

Zunachst mochte ich auf Clematis lasiantha Nutt. aufmerksam machen.
Diese memes Wissens in Kultur noch nicht bekannte, prachtige Art mit grofsen
rahmweifsen, im Mai erscheinenden Bluten und schoner Belaubung, kommt in der
Coast Range in niederen Lagen vor, durfte daher nur an geschiitzten Mauern oder
unter Bedeckung gut gedeihen und aushalten.

Rhamnus californica Eschsch., ein immergruner bis 15 Fufs hoher
Strauch ist wohl in dendrologischen Werken angefiihrt, aber in Sammlungen wohl
selten echt vorhanden. Der hiibsche Strauch kommt bei 3—4000' vor und wird
an geschiitzten Stellen unsere Winter aushalten.

Die prachtige Rhamnus crocea Nutt, in hoheren Lagen, bei 6000' ge-
sammelt, durfte ohne Zweifel winterhart sein. Diese ebenfalls immergrune, fur die

k « ay I
6"6

t>?
1St zweifellos die schonste und interessanteste aller bis jetzt in Kultur

befindhchen Rhamnus. Die oberseits glanzend griinen, lederartigen, unterseits goldig
scnimmemden Blatter haben gewisse Ahnlichkeit mit denjenigen einer Ilex aus der
Gruppe der Aquifolium. Die Beeren sind tief rot und verleihen dem Strauch im
verein mit dem prachtigen Blattwerk ein uberraschend schones Aussehen, die beiden
Khamnusarten wachsen an sonnigen, steinigen oder felsigen Abhangen und sind dem-
gemafs m moghchst durchlassigen Boden, am besten sonnige Abhange zu pflanzen. -

Emige andere neue Arten resp. Formen von Rhamnus californica und

snater vo
n
f ^\ b ^ J

uSendlichen Pfl^en vorhanden und sollen
spater vorgezeigt und besprochen werden. —
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cuneatus Nutt -< ein prachtiger Bliitenstrauch , den Rhamnus
nahe verwandt, sei zunachst erwahnt. Derselbe bildet einen sparrigen Strauch mit
ledcrrtge kleinen Blattchen, kommt ebenfalls an sonnigen, trocknen Abhangen

^Jt^ 7Z ? ^ April "* Seinen ZahU°Sen ^ifsen Bltiten ^
•

Leider darfte der sch5ne strauch nur an sanz ge_
scnutzten warmen Stellen unter Bedeckung aushalten, da er in niederen Lagen wachst.

unnLr^ C
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anothus cordulatus Kell., der gewisse Ahnlichkeit

r^Zlf
h±en3hamnus FendIeri hat - bekanntlich ebenfalls von C. A.

i 8000' gesammelt und ist ^

der gewisse Ahnlichkeit
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sehr schone Art, dem E. atropur-

ndig winterhart. Durchlassig
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er hochverdientes Mitglied und Dendrologe Herr Zabel

dem Mundener Forstgarten schon seit einer Reihe von Jahren,
den strengsten Wintern als hart erwiesen hat. Der bis zu
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zu ihrer vollen Schonheit nie gelangen wird. Der in der Heimat bis zu 50' Hohe

deckung durchzubringen.

Es folgen nun noch einige interessante, teils von C. A. Purpus aus Colorado,

teils aus anderen Quellen erhaltene Geholze.

Auf die reizende immergriine Pachystima Myrsinites Raf. habe ich bereits

auf der vorjahrigen, in Mainz tagenden Versammlung aufmerksam gemacht und kann

ich Geholzfreunden den kleinen Strauch, der sich hier bis jetzt als vollkommen winter-

hart bewahrte, nur angelegentlichst empfehlen. Man beachte nur, dafs er zur guten

Entwickelung eines leichten humusreichen Bodens bedarf, nicht zu sonnig gepflanzt

und eher feucht wie zu trocken gehalten werden mufs. Der Strauch breitet sich

durch Auslaufer an ihm zusagenden Stellen und Behandlung, ahnlich wie manche

Vaccinium-Arten, in kurzer Zeit aus.

Ein selten echt in Sammlungen und Baumschulen zu findender Strauch ist

Physocarpus monogyna O. K. (Ph. Torreyi Maxim.). Derselbe wird gewohnlich

mit Formen von Ph. opulifolia, von dem er sich in der Belaubung schon auffallend

unterscheidet, verwechselt. Gedeiht in jedem leichten, moglichst trockenen Boden gut.

Rhus triloba ta Nutt. ist ebenfalls noch wenig verbreitet. Der hiibsche, dem

Rhus aromatica ahnliche Strauch, erreicht eine Hohe von 15' und gedeiht am besten

in Sand- oder sandig lehmigem Boden in trockenen Lagen.

Die zierliche Purshia tridentata DC. ist gleichfalfs noch selten in Samm-
lungen vertreten und verdient eine allgemeinere Verbreitung. Der interessante

Strauch gedeiht allerdings, wenn man die Standortsverhaltnisse nicht berucksichtigt,

schwierig. Man pflanze ihn in sandigen oder sandig lehmigen, unbedingt durch-

lassigen Boden an recht sonnige, freie Stellen, wo er sich prachtig entwickelt, wie

an vorliegender Pflanze ersichtlich.

Die genannten Colorado-Straucher, sowie auch samtliche von meinem Bruder

aus Colorado nach Deutschland eingefuhrten Geholze, haben sich als vollstandig

winterhart^bewahrt. Nur von Baccharis salicina froren im vergangenen Winter^ die

nisonflufs, zwischen 5—6000' gefundenen, der Fall sein soil. Die als kraftige Sam-

lingspflanze vorliegende Magnolia hypoleuca, in [apan heimisch, derselben Quelle

und demselben Saatgut wie die von dem hochgeehrten Herm Vorredner Hofmarschall

von St. Paul erwahnte, entstammend, halt nach fruheren, an einem aus nordamerikani-

schen Baumschulen bezogenen Exemplar gemachten Beobachtungen schwer aus.

Eine interessante Pomacee »Osteomeles anthyll id ifolia Ldl.« mit zier-

lichen graubehaarten Fiederblattchen, im Aussehen einer Indigofera ahnlich, ist noch

kaum bekannt und auf ihre Winterharte noch nicht gepruft.
Wenig verbreitet ist das prachtig bliihende, von Albert Regel s. Z. in der Bucharei

entdeckte Polygonum baldschuanicum Rgl., ein windender Strauch mit rotlich

weifsen, in langen Rispen, von Ende August bis zu den starkeren Nachtfrdsteo er-

scheinenden Bluten. Dafs man diesen schonen und dankbaren Schlingstrauch noch so

wenig sieht, mag einesteils von der etwas schwierigen Vermehrung, andernteils von

der unnchtigen Behandlung abhiingen. Derselbe gedeiht am besten an recht sonni-

gen mit Spalier oder Drahten versehenen Wanden oder Mauern, die er in kurzer

Zeit auf weite Strecken iiberzieht, in moglichst durchlassigem warmen Boden. In

kalten, feuchten, womoglich schattigen Lagen friert der Str cl e t z k und ge-

langt dann selten zur richtigen Entwickelung und Blute. Stecklinge aus hartem

Holz wachsen noch am besten, Samen gelangen selten zur Reife.
Nicht minder empfehlenswert wie die obige Schlingpflanze und ebenfalls kaum

bekannt 1st die zierhche Clematis aethusifolia Turcz. aus Ostasien, mit zier-

hcher Belaubung. Die kleinen gelblichweifsen, in hangenden Glockchen im August





Andeutung jener Geholze gebcn werde, welche

jch in den nachstliegenden Teilen Wiirttembergs,

beschadigt wurden, oder ausgehalten haben, und

ren Beobachtungen diesbeziiglicher

Dies hiitte jedoeh heute, bei der uns ohnedies nur karg zugemessenen

eines riesigen Materials in sich begreift und zudem die Erfahrungen in den ver-

schiedenen Gegenden Deutschlands aueh sehr verschieden sind, also auch Meinungs-
verschiedenheiten tiber die Ausdauer unserer Geholze sofort entstehen wurden.
Denn was hatte es auch moraentan fur Sie grofsen Wert, wenn ich Ihnen z. B.

20 m Hohe und I m Stammdurchmesser, in seinen jungen Zweigen im vergangenen

gesetzte % meterige Aristotelia Maqui (aus den Hochgebirgen Perus und Chilis) in

Papier eingewickelt, so durchgekommen sind, dafs dieselben aus dem untem alten

C
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in dem Sr5fsten Teil der ' Zweige erfroren oder stark beschadigt

Erde abfrierend, mit Tannenreis und Schnee bedeckt nahezu unbeschadigt dastehen,
oder dafs ich selbst den Kohler 'schen Versuch mii Trachycarpus excelsa (Chamaerops
exc.) seit 2 Jahren mit Erfolg betreibe. Femer, dafs Abies cilicica (von den tau-

Gebirgen) in 3 schonen, 9 m hohen Exemplaren so zuriickgefroren ist, dafs

Wu
Exemplai

:ryptomeria jap. elegans, mit
mit Schnee bedeckt, ausgehalten hat,

meine Herren, gleiche oder ahnliche gemacht haben "werden, nicht nur in diesero,

sondern auch in fruheren Wintem, obwohl der letzte als einer der verheerendsten
angesehen werden mufs, ja fast verheerender als 1879/80, soviel man aus den Be-
nchten hort.

'

Meine Herren! Ehe ich auf den Hauptzweck meines heutigen Vortrages eingehe,
gestatten Sie mir, dafs ich mich in moglichst kurzen Ziigen uber das Wesen des Er-
fnerens unserer Geholze, sowie iiber ein paar damit in Verbindung stehende zu
beachtende Faktoren ergehe.

Wenn wir die Wirkungen nach strengen Wintern an unseren Geholzen be-
trachten, so 1st es ein Punkt, der uns sofort in die Au en fallt- es ist die Ver-
schiedenartigkeit der Ausdauer oft ganz gleicher pL^X so dais

63

also Pflanzen
gleicher Art, gleichen Alters, gleicher Hohe, gleichen Wachstums und wie es uns
schemt gleicher Gesundheit, oft nur wenige Meter von einander stehend, ver-
schiedene Widerstandskraft gegen die Winterkalte zeigen. So beobachtete ich z. B.

m einem lubinger Institutsgarten 2 ca. 8 m hohe nebeneinander stehende Abies

;eselben, 1879/80 stark zuriickgefroren, wurden von meinem Vor-
htetier, zu Saulen umgeformt. Der kalte Winter 1892/93

"

1 mchts anhaben, dieser Winter totete ein Exemplar,
*'as gebraunt wurde. 4 Libocedrus decurrens an vers
n. Gartens ausgepfla

einer im Halbscha
ahnlicher Lage, nur gebraunt wurden/
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Konifer(
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ganger, Hen

Pflanzei

• Pflanzen, gebraunt, beschadigt,' ja getotet wurden, wahrend c

mtakt gebliebem

eben. Einer der nachsten, en Winter, beschadigt die letztm

und lafst die friiher beschadigten Pflanzen ganz, -
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nahezu unberiihrt. In: Hess, Forstschutz, 2. Band, Seite 238 lesen wir: Im Friih-

jahr 1 87 1 erfror in der sachsischen Oberforsterei Crossen a. O. ein Horst von

34 gesunden iiber ioojahrige ca. 25 m hohe Kiefern auf einer Flachenausdehnung
von 8 a. Standort lehmiger Sand mit steinigem Lehmuntergrunde in hugeligem

Terrain. Als Gegenstiick (ich will nur eines aus Nord- und Siiddeutschland an-

fihren) nenne ich ein 30 a grofses Forstareal bei Niedernau, 3 Stunden von Tubingen,

Winter zum Teil getOte^ warden, zum Teil nur mit ein paar Gipfeltriebclfen
S
noch

vegetieren. Richtung des Areals von SW nach ENE und SE. Standort Muschel-
kalk mit gleichem Untergrunde. Alio s.msti-eu ein^esprengten Pilanzen, besonders

Rottannen, blieben ganzlich unversehrt. 1879/80 kein Schaden. Hier sah ich auch,

auch die Beschadigung zunahm, so dafs jene Pilanzen, welche die Bestrahlung gegen

D^^x^t^
Geg°nScltZe "

In welcher Verfassung der ganze Bau, oder auch einzelne Teile
der Pflanze sind, wenn die Kalte auf dieselben einwirkt, in diesem
Grade widersteht auch die Pflanze, vorausgesetzt, dafs sie uberhaup t im
stande ist, eine scharfe Kalte zu ertragen. Dieser Punkt wird uns ad oculus

der Temperaturschwankungen, ganz besonders, wenn hervorgerufen durch intensive

Insolation und dadurch rasche Wiedererwarmung der Pflanzenteile, denn hierdurch

werden selbst in vollstandig widerstandsfahiger Verfassung befindliche Pilanzen hin-

weggerafft. Wir schreiben der Insolation gerne die ganze Schuld an den Be-

Lalteeinwirkungen des Winters 1892/93 mit seinen bekanntlich hoheren Kiilte-radcn

nd dem Winter 1894/95 mit seinen geringeren Kaltegraden, aber der anhaltenden

[alte zu finden, wenn wir die verhaltnismafsig geringen Verheerungen betrachten,

ie Beobachtung
8
gemacht, dafs ein hoher, voriibergehender

^

Kaltegrad die Pflanze

'eile nahezu unberuhrt lafst. Eine erste Bestatigung dieser Beobachtung las ich

1 den v.»rziiglichen Arbeiten von Herrn Professor ^/«7/tr-ThurgdU.

M. HJ Die Pflanze hat einen Gefrier- und einen Erfr ierpunkt.

Iehrzahl der PHanzen). Je mehr sie sich aber, unter dem
g
Einllufs

g
der aufseren

'emperatur, dem Erfrierpunkt nahert, desto naher ist sie auch dem Tode gebracht.

line kurze Zeit in der Nahe dieses Punktes, bedeutet noch nicht den Tod der

'flanze, selbst wenn in ihrem Zellengewebe Veranderungen vor sich gegangen sind,

I-) Ki>;ibl;igerungen, es bescbadigt nur dieselbe und bleibt sie am Leben, wenn eine

Lbnahme der Kalte stattfindet und es ihr moglich gemacht wird, das in den Inter-

ellularraumen angesammelte Eis wieder zu schmelzen und die hierdurch wieder

lachten Untersuchungen — nicht erst in der Nahe des Nullpunktes statt, sondern

obald iiberhaupt die Temperatur des Pflanzenkbrpers steigt. Hat die PHanze zu



dieser Schmelzung und Resorbierung nicht nur keine Zeit, sondern schreitet die Kalte

die Folge, und in je grufserer Menge dies °geschieht, je rascher dtes vor sich geht!

desto schneller tritt auch der Tod ein: die Pflanze hat ihren Erfrierpunkt
erreicht, sie ist nicht mehr fahig das Protoplasma ihrer Zellen durch eine Auf-
saugung der etwa nun schmelzenden Eismassen, wieder in Thatigkeit zu bringen,
sie ist uberhaupt nicht mehr fahig dieses Wasser nur aufzusaugen.
(Einen analogen Vorgang konnen wir beobachten bei unter grofser Trockenheit
leidenden Pflanzen. Sobald durch die zu grofse Trockenheit mehr Wasser den
Zellen entzogen wird, als dieselben zu ihrer Lebensthatigkeit benotigen, hilft keinerlei
Gabe von Wasser, die Pflanze zu retten, es findet keine Aufsaugung mehr statt.)

Ist die Pflanze also auf diesem Punkte, dem Erfrierpunkt angelangt, so tritt

eine vollkommene Zerstorung des organisierten Protoplasmaautbaues ein, und jeder
Versuch, durch langsames Auftauen die Pflanze wieder ins Leben zuriickrufen zu
wollen, mufs naturgemafs in diesem Falle vollkommen scheitern.

Tritt jedoch eine Anderung der Temperatur zur Besserung ein, solange
die Pflanze den Erfrierpunkt nicht erreicht hat, findet dieser Umschlag nicht in

- Pflanze wohl stets gerettet. Tritt aber eine sehr

etwa noch eine Insolation mit ein, (und diese

hr grofse) so ist auch in diesem Falle die Pflanze
niciu ma sianae, aas m ihr entstandene Eis langsam zu schmelzen und die ent-
standene Flussigkeit langsam wieder aufzusaugen, sondern letztere verdunstet, was
em Vertrocknen samtlicher Pflanzenteile zur Folge hat, oder wirkt, unter dem Einflufs
der Luft, zersetzend auf die Gewebemassen ein.

Aus dem Gesamtbesprochenen ersehen wir also, dafs es in erster Linie ein
Punkt ist. dessen Erforschung die erste Hauptbedingung ware, der Erfrierpunkt.Wo hegt er bei den verschiedenen Geholzen? Ja er wechselt sogar seinen Stand-
ort je nach der Lebensverfassung der Pflanze! Er ist bei der schlecht ausgereiften,
Dei der kummerhch ernahrten oder unrichtig ernahrten Pflanze, (und hier spielt
der falsche Standort eine grofse Rolle) er ist bei der stark mit Wasser gefiillten

InTrt
-
prmgStenS in d6n mdsten Fallen - der in lebhafter Thatigkeit be-

findlichen Pflanze u. s. w. immer naher dem Nullpunkt geriickt, als bei der gut aus-
gereiften, gut ernahrten, in geringer Thatigkeit befindlichen Pflanze.Aus dieser Verschiebung — wenn ich so sagen darf — des Er-
frierpunktes ergeben sich auch die verschiedenen Resultate bei Be-
obachtungen iiber die Widerstandsfahigkeit unserer Geholze

wenn wir'
'fT ^ ^ ™™Ze aUS kaIteren stammend,

Lage d GT
m warmeren GeSenden als ihre Heimat anpflanzen, eine hohere

stande ist, oft mit i.V °™ V
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'
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cnrocKnen diese Pflanzenteile, sofern nicht schon vorher die
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eingetretene Kalte letztere getotet hat. Dafs hiebei austrocknende Winde auch

noch das ihrige beitragen, ist einleuchtend. Warmere Gegenden sind solcher

Temperaturschwankung meist in bedeutend starkerer Weise ausgesetzt, als kalte, ein

scharfer Winter wird also, wenn er noch diese Schwankungen im Gefolge hat,

hier viel verheerender wirken, weit grofseren Schaden erzeugen, ganz bcsonders

dann, wenn er noch schwach widerstandsfahige Pflanzen vorfindet. Ahnlicher

Weise ist auch der Vorgang in engeren Thalern mit ihren grofsen Schaden, gegen-

tiber den Hohen, wenn auch speziell hier noch weitere Faktoren eine Rolle spielen.

Als Beispiel der Einwirkung der Temperaturschwankungen will ich nur fol-

gendes anfuhren : das Maximum in Tubingen war 1892/03 — 29 C. Im
Tubinger Thai, 323 m iiber dem Meere, halt keine Wdlingtnnie aus, wahrend auf

einer Anhohe bei Tubingen, dem sog. Osterberg, 112 m hoher als das Thai,

diese Baume nur im vergangenen Wintei etwaa gebrSunt wurden. Unter anderem
fand ich an einem nordwestlichen Trauf der s. hw;ibis. he, Alb, urn 65 m hoher als ge-

nannter Osterberg, in einer ziemlich freiliegenden forstlichen Pflanzschule 3 Stuck

herrlich gedeihende 4— 5 m hohe Wellingtonien ohne Beschadigung, au/x r cinder,

gleicher Hohe mit genanntem Osterberg, schone Exemplare.

Ein weiterer Punkt, dessen Erforschung nicht schwierig, aber vielfach doch zu

leicht behandelt wird, ist die Beachtung der Heimat unserer Geholze und damit

der dort herrschenden klimatischen und Standortsverhaltnisse. Eine Reihe pfianzengeo-

graphischer Werke, Beschreibungen einzelner Pflanzen, oder auch ganzer Pflanzenarten,

nimmt hierauf ganz spezielle Rucksicht, wahrend andere ahnliche Werke ziemlich rasch

diese Angelegenheit behandeln.
^

Und doch ist die Beobachtung dieser Sache bei

Geholzen, — denn diese sind ja unsere liebsten Kinder aber auch unsere grofsten

Schmerzenskinder, — von grofster Wichtigkeit.

Viele der von auswartigen Landern eingefuhrten Geholze fiigen sich in ge-

wissen Beziehungen unsern klimatischen Verhaltnissen an, naturalisieren sich, be-

gniigen sich z. B. mit der ihnen bei uns gebotenen Warmemenge, entbehren selbst

beziehungsweise minder trockenem Standorte als in ihrer Heimat, entbehren die

Schneedeckung fur langere Zeit u. s. w., — aber dies sind nur Einzelfalle.

Wir versuchen fortwahrend Pflanzen aus warmeren Landern bei uns einzu-

biirgem und vergessen immer wieder, oder beachten immer wieder nicht die That-

sache, dafs keine Holzpflanze, keine % ,
ja, mit ganz geringen Ausnahmen, keine

botenen Gesamt-Warmemenge sich begniigt, also auch nicht im stande ist einen

hoheren Kaltegrad auszuhalten, als sie in ihrer Heimat auszuhalten hatte, ganz be-

sonders noch dann nicht, wenn ihrem kraftigen Gedeihen aufser genannten Punkten

noch sonstige mifsliche Temperatur- und Bodenverhiiltnisse schadlich entgegenstehen.

Die Pflanze kann ihre Natur in morphologischer wie physio-
logischer Hinsicht nie, oder nur in grofsem Zeitraum Undern. Eine

AngewOhnung ist, wenn eine solche moglich werden soil, nur durch die Zucht

harterer Abarten moglich und auch hierzu gehoren oft hunderte von Jahren, je

nach der Pflanzenart.

Das, meine Herren, sind einzelne Hauptpunkte, welche ich, wenn auch nur

kurz behandelt, doch nicht unbesprochen lassen wollte.

Ich konnte ja noch auf eine Reihe weiterer Punkte eingehen : Einwirkungen

verschiedener Art, welche schadlich fur unsere Geholze sind, oder sonst einer naheren

Besprechung wert waren, wie z. B. den Sonnenbrand, Rindenbrand, der speziellen

Einwirkung trockener Winde z. B. bei Coniferen auf kalkigem oder thonigem Boden



stehend, der Samenprovenienz u. s. w., alles Angelegenheiten grofser Wichtigkeit;

aber dies wiirde viel zu weit fuhren.

Der eigentliche Zweck meiner heutigen Rede ist nun der, eine Besprechung

jener Aibeiten vorzunehmen , welche auszufuhren notwendig sind, um eine Ver-

minderung der grofsen Schaden, welche nach jedem strengeren Winter unsere Ge-

holze treffen, zu ermoglichen.

Was ist bis jetzt zur Erforschung der Widerstandskraf t unserer Ge-

holze, besonders gegen die Unbilden des Winters geschehen?

Vieles! und doch fur die Praxis verhaltnismafsig Ersprielsliches wenig.

Wir haben wirklich bewundernswerte Arbeiten von Fachgelehrten, ich mochte hier

nur einige wie: Sachs, Caspary, il/w/^r-Thurgau, Prillieux, Goppert, Sorauer, Hoff-

mann, Frank u. s. w. erwahnen, aber auch in den vorzuglichen Werken iiber

Dendrologie zum Teil von bekannten Praktikern wird diesem Teile unserer Be-

sprechung wesentlich Raum gewahrt, ich nenne nur einige, wie: Koch, Lauche,

Henkel, Hochstetter, Salomon, Jager, Beifsner, Dippd, Kbhne und noch eine Reihe

sonstiger uns ja bekannter Namen. Insonderheit sei auch der Forstwirte gedacht.

Namen will ich hier speziell nicht nennen, Sie finden dieselben ja sofort in der Forst-

litteratur; aber die Art und Weise, wie die Forstleute zur Feststellung verschiedener

Punkte bei den Wachstums- und Widerstandsverhaltnissen ihrer Pflanzen vorgehen, ist

sehr belehrend und giebt uns den Fingerzeig, wie auch wir Praktiker bei unseren

Pflanzen in dieser Angelegenheit in ahnlicher Weise vorgehen sollen. Eine Arbeit,

die speziell hierbei von Wert ist, sind die Veroffentlichungen iiber das Ergebnis der

Anpflanzung fremdlandischer Geholze in den preufsischen Staatsforsten. (von Dr. Schwap-

pach.) Die von den Forstwirten behandelte Anzahl von Pflanzen ist ja allerdings

keine grofse, aber dafur die Beobachtung eine desto genauere; auch verfolgen die

Forstleute zu meist ganz andere Ziele als wir, und wir Gartner haben mit viel mehr

schadlichen Einflussen auf unsere Pflanzen zu rechnen als jene, da wir unsere Ge-

holze in fast alien Lebensstadien derselben zu den mannigfaltigsten Zwecken beniitzen,

woran der Forstwirt selten denkt. Er gebraucht die Geholze fast stets in ihrer Masse,

wir Gartner weniger in dieser Art, desto mehr aber die Einzelpflanze. Und rait

einer grofsen AnzaM von schadlichen Einffussen preis, (wobei ich noch

ganz absehe von dem nunmehrigen Standort, ich erinnere Sie nur an die An-

pflanzungen in und um Stadte). Aus diesen Griinden haben wir meist ganz andere

Ergebnisse iiber Wuchs und Widerstandski aft unserer Geholze, als wie die Forst-

leute, konnen also die Erfahrungen dieser wohl gut verwerten, aber im ubrigen sind

wir auf uns selbst angewiesen.
Was nun noch speziell uns Gartner betrifft, so haben wir in den heute be-

sprochenen Angelegenheiten noch sehr wenige, grofsere, wirklich ausgiebige und

erspriefsliche Arbeiten geliefert, meist sind es nur Bruchstiicke. Und warnm dies?

Weil wir uns durch die sich entgegenstehenden Erfahrungen verbliiffen liefsen und

iiber dieser Verbluffung, beeinflufst durch die Unmenge des Materials, in der Regel

nicht versuchten, der oder den Einwirkungen, Ursachen nachzuforschen, so weit

Wir haben eine unfehlbare alte Lehrmeisterin : es ist die Erfahrung. Sie hat

versucht in langen Jahren, in langen kalten Wintern durch bittere Schlage uns bei-

zubringen, wie wir ihren Weisungen in der fur uns fachdienlichen Art folgen, unsere

Schliisse aus denselben ziehen sollen. Aber wir haben es trotzdem noch nicht

ganz begriffen.

H err en! aber nicht planlos sammein, sondern nach einef bestimmten Methode,
verbunden mit den genauesten Beobachtungen. Wohl haben wir schon sehr viel

gesammelt, wir haben sehr viele dankenswerte Mitteilungen diesbezuglicher Art,
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in erster Linie Notizen uber die Ausdauer unserer Geholze gesammelt und dieselben

sodann in Rubriken geordnet.

Es ist klar, dafs die Natur keine Gesetze von Menschengeist erdacht, kennt,

denn sie hat ihre eigenen unerschiitterlich festen Gesetze, welche trotz ihres oft

scheinbar komplizierten Baues meist aufserst einfach sind, und deshalb unsere grofste

Bewunderung erregen; aber sie giebt uns Gelegenheit, diese ihre Gesetze zu er-

forschen und uns nach denselben zu richten, dieselbe fur unsere Zwecke richtig zu

Ich nahm deshalb als Basis meiner Anordnung den Maximalgrad
an, welchen die einzeinen Pflanzen in den verschiedensten Gegenden
Deutschlands laut den Angaben ausgehalten hatten.

Diese Angaben waren aber leider in den meisten Fallen sehr unsicher. Ge-
wohnlich lesen wir in Fachzeitschriften, Pflanzenbeschreibungen und auch dendro-
logischen Werken Bezeichnungen wie: halt im Freien aus, halt unter Derkung aus,

mufs bedeckt werden, ist in Deutschland, ist in Nord- bezw. Siiddeutschland winter-

hart, mufs in Nord- bezw. Siiddeutschland bedeckt werden, und was dergleichen
Ausdriicke mehr sind. Etwas exakter lauten andere: halt da oder dort, seit so und
so viel Jahren, mit oder ohne Bedeckung, so und so viele Kaltegrade aus; oder
es sind wirklich aufserst wertvolle Notizen liber: Hohe, Stand der Pflanze, Lage des

Ortes, Bodenbeschaffenheit, Kaltegrade, bisherige Widerstandsfahigkeit u. s. w. Waren
die erstgenannten Mitteilungen nahezu nutzlos, so konnten die zweiten bereits

nach eingeholten Erganzungen benutzt werden, wahrend die letzten, nach Ver-
gleichungen, als wertvolle Belege angenommen werden konnten.

Mit diesem Material suchte ich nun zu arbeiten, indem ich alle Pflanzen
mit gleichlautender A usdauerkraft in eine Rubrik stellte, oder wie
ich es nenne: zu einer Region vereinigte, also zugleich alle jene
Gegenden, Orte, woselbst die bestimmten Kaltegiade geherrscht und
in welchen Kaltegraden die betreffenden Geholze ausgehalten, als zu
emer Region gehorend betrachtete.

Ehe ich vollkommen so weit war, habe ich naturlich auch verschiedene andere
Emteilungen versucht. So waren es einige Zeit lang die Isothermenlinien, nach
welchen ich mich richten wollte. Allein die Widerspruche waren stets zu grofs, so

'"imer wieder auf die oben besprochene Einteilung zuriickkam. Bestarkt

m meiner Arbeit durch verschiedene Mitteilungen und Abhandlungen,
aiesbeziiglichen Inhalts.

h

So z. B. durch die Arbeiten Herrn Prof. Hoffmanns: »Uber die geographische
Verbreitung unserer wichtigsten Waldbaume"; ferner: „Areale von Kulturpflanzen als

K^imrtologie"

611 Eur°pa
'

BeitraSe zur PAanzengeographie und vergleichenden

Verfasser hat nicht allein auf skizzierten Kartchen von Emopa durch schwarze
Punkte angegeben, woselbst die betreffenden Pflanzen ohne Bedeckung fortkommen,
sondern bnngt auch in gedrangter Form das Wesentlichste iiber Heimat, Einfiihrung
und jetzigen Standort in Europa, mit Angabe iiber Grofse, Fructifiziemng, Wider-

ZTlr
™e/eSen Ka]te und sonstige Notizen: eine bewundernswerte Arbeit,

•T n
^
r 2U bedauern ist, dafs so wen ig Pflanzen beschrieben sind, was iibrigens

oei den bchwiengkeiten solcher Arbeiten erklariich ist. Eine wesentliche Anregung

tLS f ^UerS Deutscher Gartnerzeitung 1888 S. 126 von Herrn Land-

Worte he ^ * Bndm tiber: "Koniferengeographisches", wovon ich folgende

auch nthi
^US8

k
lfen

f

m
^
chte: »Zur Erreichung unseres Zieles ist nicht weniger, aber
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rderlkh

'
als dafs wir ganz Deutschland mit einem Netz iiber-

det anlw
n Masd»« das Vorkommen der einzeinen Nadelholzer begrenzen. Auf

2m,t X •

e
l

nfachsten Weg ~ schachbrettformig - wird die Frage nicht

gelost, ebensowemg konnen wir den politischen Grenzen der Staaten und Provinzen
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folgen. Es bleibt nur ubrig das Vorkommen der einzelnen Arten zu er-
mitteln und so ihr Vegetationsgebiet festzustellen."

Also auch hier eine Neigung nach jenem Wege, den ich eingeschlagen.

Ich bildete also — um auf mein Vorgehen zuriickzukommen — 6 Regionen,
die ich der Kiirze halber mit romischen Ziffern bezeichnete, welche Ziffer jeder der
einzureihenden Pflanze als Vermerk beigegeben wurde. Neben diesem Hauptvermerk
stehen dann noch weitere Bemerkungen uber bevorzugten Standort, Jugendempfindto h-

keit, Schneebedeckung, Windempfindlichkeit und was dergleichen Punkte mehr sind.

Unter Region I rechnete ich alle jene Gegenden, woselbst das
Maximum der Kalte in normalen Wintern — 28—30° C. nicht allzu
selten ist; in anormalen, also aufserordentlich kalten Wintern jedoch

Meine Herren! Die bei dieser Region, wie auch bei den folgenden Regionen
angegebenen Kaltegrade hatte ich zuerst nur auf Grund der gesammelten Angaben
aufgestellt, und dann erst nach Jahren mir die genaue Bestimmung uber die bis jctzt

registrierten grofsten und geringsten Kaltegrade etc. von den meteorologischen Haupt-
stationen Deutschlands (ich selbst fuhre eine Station III. Ordnung) zu Berlin, Stuttgart,

Munchen, Karlsruhe und Strafsburg, wie auch von verschiedenen kleinen Stationen
solcher Orte, woselbst die Temperaturverhaltnisse mir von grufster Wichtigkeit waren,

mit Ausnahme der warmsten Gegenden (6. Region) vollkommen zutreffend.
§

Unter Region I— II kamen jene Gegenden, welche in normalen

— 30,5° C. zeigen.

Ich wahlte die Bezeichnung I— II nach einiger Zeit meiner Aufzeichnungen,
weil eine fortlaufende Aufzahlung 1— 6 mir zu weitschweifig wurde, und dann doch
zur naheren Bezeichnung Zwischenstufen hatten gemacht werden mussen, wiihrend so
ein Ubergang von einer Region in die andere hergestellt wird, zu dem er thatsachlich

bei vielen Pflanzen angewendet werden mufs. Zwischenstufen sonstiger Art mussen an

irgend einen Umstand geschutzter oder freiliegender sind, als dafs die Angaben mit
den Erfahrungen in Kaltegraden iibereinstimmen, sowieso gemacht werden. So liegt

z. B. Tubingen mit seiner Temperatur zwischen Region I—II und der folgenden.
Unter Region II— I waren jene Gegenden zu stellen, welche in

normalen Wintern ein Maximum von etwa -22,50c, und in anormalen— 26,5 — 27,50 C. aufweisen.
Unter Region II wiirden jene Gegenden zu fassen sein, bei welchen

in normalen Wintern eine Maximalkalte von - 19,50 Q nicht zu selten
vorkommt, in anormalen jedoch bis zu 23,50 C.

Unter Region II— III waren jene Gegenden zu verstehen, welche
in normalen Wintern ein Maximum von — i6«C. des Ofteren erreichen,

Unter Region III — II sind noch jene milden Gegenden Deutsch-
lands^ zu stellen, woselbst die Temperatur in Normalwintern — 13 bis

Ich habe wohl noch eine weitere Bezeichnung, namlich III, mit oder ohne
Deckungszeichen, angewandt; allein dies betrifit nur einige wenige Punkte Deutschlands,
entweder besonders geschutzte Orte in Region III— II oder sonstige milde Gegenden,
welche starkere Kaltegrade, also etwa — 17 ©c. auch schon erhalten haben, aber nur
ganz kurze Zeit, wobei sonstige pirn-tip- Witterungseinilu^c sofort wieder das drohende
Unheil brachten, so z. B. die Nordseeinseln, die Insel Mainau, einzelne Striche im
Rheingau etc. (Es interessiert Sie vielleicht, meine Herren, iiber Helgoland und
Mainau folgende kurze Mitteilung zu horen:
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Helgoland zeigt als Maximum — 12° C. Mainau —17° C, (1879/80

92/93 — 15°) (94/95 — 15,75° C). Im letztvergangenen Winter haben die

Koniferen auf Mainau gar kein Schaden genommen, Orangen u. s. w. auch gut, nur

Prunus Laurocerasus etwas gebraunt).

Des ofteren erhielt eine Pflanze zweierlei Ziffern etwa II— I und in Klammern

II, was bedeutet, dafs die Pflanze in Region II—I wohl noch gut fortkommt, sich

aber in II bedeutend besser entwickelt etc., oder es steht: II und in Klammern

schon in Region II— I die dortigen Kaltegrade, sei es nun durch giinstigen Stand-

ort, Schutz etc. ohne grofse Beschadigung ausgehalten hat. Fragezeichen sind ja

ja erklarlich, indem Zweifel an der Ausdauer der Pflanze oder an der oder den

Mitteilungen herrschte u. s. w.

Sollten also je meine Notizen praktisch benutzt werden, so ware die erste

Bedingung die: den in der betreftenden Gegend geherrschten tiefsten Grad der

Kalte zu wissen.

Durch eine vorteilhafte Bedeckung, sei es der ober- oder unterirdischen Teile,

liegenden kalteren Gegend, lange Zeit, oder auch fur immer gut zu erhalten. Em
leichter Schutz, besonders gegen Insolation leistet oft sehr viel, bricht die Kalte um

ein Geringes, und verhindert die Warmeausstrahlung. (Sie konnen dies gut be-

obachten bei starkem Reif. Es setzt sich derselbe in den bekannten Gebilden an

jedem Ast und Zweige immer an der Seite an, wo eine Warmeausstrahlung mit

Vorzug stattfindet. Ein leichter Schutz vermindert diese Reifbildung, oder lafet

solche gar nicht zu). Im ubrigen halte ich das Beginnen, alle moglichen Geholze,

welche es eigentlich voraussehen lassen, dafs dieselben nicht halten werden, in kalten

Gegenden durchbringen zu wollen, als vollkommen unniitz und es ist wirklich un-

schon, im Winter in einem Garten eine Anzahl solcher vermummter Gestalten

zu sehen, aus welchen im Friihjahr sich dann doch nur kriippelhafte Exemplare

entpuppen.

Versuche sollen gemacht werden, ja sie milssen gemacht werden und dann

gleich mit einer grofseren Anzahl Pflanzen einer Spezies nicht mit 1 oder 2 Stuck,

aber diese Versuche mussen auch ihre Begrundung haben.
Das vorhin geriigte Verfahren hat aufserdem noch den Nachteil, dafs bei zu-

falligem Aushalten solcher Pflanzen innerhalb mehrerer milder Winter die Besitzer

derselben dieses Verhalten in den Fachschriften mitteilen, aber fast stets mit sehr

mangelhafter Angabe iiber die geherrschte Kalte oder sonstigen giinstigen Einflussen,

und ohne einen scharfen Winter abzuwarten: es entstehen irrige Meinungen, diese

erhalten sich lange Jahre und veranlassen weitere Interessenten zur Anpflanzung,

wodurch dann bei eintretenden kalteren Wintern eine Unmenge Pflanzen geopfert

werden. Von Zehn der Angaben werden dann leider kaum Zwei widerrufen.

Wir haben unter unsern Geholzen so viele, ganz winterharte Pflanzen

aller Art, dafs wohl iiberall die empfindlichen Exemplare ersetzt werden konnen.

Zum Schlusse mochte ich Ihnen noch ganz kurz mitteilen, welche Lander uns

empfindliche Koniferen liefern, d. h. soweit empfindlich, dafs letztere vou Region

H-I aufwarts (also -22,50 C . in normalen, - 26,5-27,5° C. in anormalen

Wmtera) mcht mehr angepflanzt werden sollten:
Europa: Siideuropa, im ganzen genommen, Pyrenaen, Sierra Nevada Sudspamens,

Orient, Korsika, Dalmatien, Krim, Canarische Inseln.
Asien: Klemasien (excl. Abies cilicica) Taurus (excl. Picea orientalis), Persien, (aucn

die Gebirge) nordwestl. Himalaya; Sudchina. Nippon, jedoch nur mit

Podocarpus macrophylla und Torreya nucifera).
Amerika: Kiisten Kaliforniens, das Gebirge Kalifomiens, jedoch nur mit Cupressus

sempervirens, Kalifornien selbst, jedoch nur mit Cupressus macrocarpa
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im allgemeinen uberall in der

als hart bekannten alteren Geholze.

„ sibirica (Pichta),

„ Alcockiana,

Picea pungens alle Formen,

„ Schrenkiana,

Pseudotsuga Douglasi f. glauc;
Tsuga canadensis,

Pinus excelsa und var. Peuce,

Chamaecyparis
1



Sciadopitvs (klein) und Thuja Standishii.

Larix leptolepis,

[

Pseudolarix Kaempferi,

(Die allgemein harten werden nicht ge-

Abies Nordmanniana, fiberm Schnee vollig

„ lasiocarpa, mafsig gelitten,

„ nobilis glauca, ] mufsten entfernt

„ „ argentea,
|
werden,

magnifica glauca, . T. sehr alte

„ grandis,

„ cephalonica Apollinis,

(samtliche obengenannte Abies bedeutend
mehr wie gewohnlich gelitten!) Abies
concolor typica

Picea Morinda,

„ orientalis, tot,

„ excelsa (Schaden im Sommer nicht
mehr sichtbar),

Pinus rigida (i m hoch),

„ Jeffreyana,

Tsuga Sieboldi, alte friihere Topfexemplare

Tsuga Pattoniana, direkt fiber dem
Schnee gelitten, oben gut,

Cedrus Libani, unter Decke, wie immer,

Nadeln abgeworfen,

Sequoia gigantea, (2 m) tot,

Cephalotaxus pedunculata und Fortunei,

(erstere tot),

Chamaecyparis Lawsoniana ,
(samtliche

Formen mufsten entfemt

werden,)

„ obtusa 2 1

/2
— 3 m hoch,

nutkcu nsis, wenig gelitten,

im Sommer repariert,

grofs,

(fiber dem Schnee! im

rrens, jung 1,30 m, schwach

grofsere Anzahl Straucher starb diesen Winter resp. Friihjahr, wie das
Mafse bisher noch niemals aufgefallen war - fiber dem Schnee ab,

iach einem schwachen Versuch auszutreiben und zwar sind dies ganz ge-
sonst narte Geholze wie Ribes Gordonianum und sanguineum, Diervilla,

ACCr £wm
r a i\ r ,

Bruckenthalia spiculiflora,

" dStum t' h ? (P1
,

CtUm h°rt)
'

Berberis rePen* (Mahonia),

Amygdalus communis
' ^nthus empetriformis,« g£sr und Bm8ei'

Aesculus sinensis
Carpinus japonica und onentahs,

!
Castanea chinensis,



Chionanthus virginica,

Calycanthus praecox (zweifelhaft),

Cassiope tetragona,

Cephalanthus occidentalis,

Corema album,

Exochorda grandiflora (auf trockenem

Fontanesia californica und Fortunei,

Fendlera rupicola (auf stark drainiei

Felsbeet),

Forsythia suspensa und Fortunei,

Gaylussacia frondosa,

Juglans Sieboldiana,

Ilex crenata und glabra,

Itea virginica,

Neviusia alabamensis,

Paliurus aculeatus,

Prunus (Persica) Davidiana fl. albo (bliihte

dieses Jahr nicht),

„ Persica (vulgaris) und toraentosa

Phellodendron amurense,

Ptelea trifoliata,

Pterostyrax hispida,

Peraphyllum ramosissimura,

Philadelphus microphyllus,

Pourthiaea villosa (besser Thotinia),

Quercus Sieboldi,

„ pontica und dentata (Daimio,),

Rubus occidentalis, canadensis, crataegi-

folius, nutkanus, leucodermis,

Rhodotypus auf trockenem Untergrunde,

Rhus glabra,

Lespedeza bicolor,

Ligustrum Regelianum,

{

- Umuu-n^ i K,

Liquidambar styraciflua,

Magnolia stellata,

I Fraseri (klein),

„ glauca,

Myrica cerifera,

„ asplenifolia (Comptonia),
Mahonia repens (Berberis),

Madura aurantiaca,

Mt-n/k-M.L fcrruginea,

Marsdenia erecta,

Ribes punctatum (unter Reisigdecke),

Rhododendron canadense (Rhodora), ova-
tum, Catawbiense, kamtschaticum, chry-

santhum, Smirnowi, Ungerni, brachy-

rescens, occidental ; unter Decke:
campanulatum, Hodgsonii und Thom-

Syringa japonica,

Stephanandra flexuosa,

Spiraea mongolica,

japon

Sect

Vaccinium Arctostaphylos,

Viburnum molle,

„ Sieboldii,

„ Lentago,

Xanthoceras sorbifolia.

Acer macrophyllum (aus >

„ pennsylvanicum „

I wieder da),



31

Broussonetia papyrifera (aus der Wurzel wieder da),

Berberis japonica,

Cotoneaster acuminata Ldl. (Simonsi hort),

Coriaria myrtifolia, gedeckt, nicht mehr als sonst!

Diospyros Lotus,

Deutzia crenata (ausnahmsweise),

Exochorda grandiflora (auf feuchterem Standort),

Fraxinus Ornus (jung, buschformig),

Lonicera Ledebourii (uber dem Schnee),

Nuttalia cerasiformis
( „ „ „ ) Neviusia alaba:

Prunus Persica X (Amygdalo — Persica),

Paeonia arborea (uber dem Schnee),

Quercus lusitanica (esculenta)
\

„ Ballota (?)hortSpath/

Rubus Ieucostachys, ursinus, laciniatus.

Rhodotypus kerrioides an feuchten Stellen, uber dem Schnee,

T Schnee,

Tamarix tetrandra „ „ n

uber dei

Einige Bemerkungen zu den Mitteilungen des Herrn Ledien.

Von A. Purpus.

Was der geehrte Herr Vorredner iiber die Schonheit etc. der Fendlera
rupicola Engelm. et Gray sagt, kann ich voll bestatigen. Auch im Darmstadter
botan. Garten hat dieselbe gebliiht, doch war mir deren Blutenpracht aus Mitteilungen
meines Bruders, der sie als den schonsten Blutenstrauch des nordamerikanischen
Westens schildert, bereits bekannt Der schone, vollstandig winterharte Strauch kann
zur allgemeinen Anpflanzung nur angelegentlichst empfohlen werden. Junge Pflanzen
sind wohl bei L. Spdth in Rixdorf, der eine Menge Samen erhalten hat, zur Geniige
zu haben. Fendlera wachst in Colorado an trockenen, steinigen oder felsigen, nach
Siiden gelegenen Abhangen, wonach man sich bei der Anpflanzung zu richten hat
Der Strauch wachst anfangs langsam, ist er aber erst angewurzelt und sagen ihm
die Bodenverhaltnisse zu, so ist das Wachstum ein sehr rasches und uppiges; so

hat beispielsweise das im botan. Garten befindliche Exemplar, welches in durch-
lassigen sandiglehmigen Boden gepflanzt wurde, in diesem Jahre Triebe von fast

Meterlange gemacht. — J

Picea polita Carr. ist auch im botanischen Garten zu Darmstadt, sowie auch
in anaeren Garten, wo ich dieselbe sah, vollstandig intakt geblieben, es kann des-

halb diese schone Fichte zur Anpflanzung in Garten nur empfohlen werden. -
etwa ffrTt

P° ly 'arP a Max
- ist ™ einem alteren Exemplare total erfroren. Junge

etwa tulshohe Samhnge, aus Originalsamen, welchen mir Herr von Ttibeuf mitteilte,

erzogen sowie ein grofseres Exemplar, Steckling von der alten Pflanze, letztere ge-

th^'h ^
U

^
Ut2t

'
haben nicht im ^indestens gelitten. Zu seiner vollen

denn Ir
W1

"tr*?** Baum in unserem Kli™ kaum entfalten, es set

MhnL
" eS^f Samen aus hohen, rauhen, unseren klimatischen Ver-

nanX S"°r /mSprechenden^ zu erhaIten - Vielleicht ist dies bei ge-

zs^r^r^^ auch nur d- sch— schneedecke zu
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Rhododendron campanulatum G. Don. hat unter schwacher Bedeckung

von Tannenreis sehr gut ausgehalten und ist wohl einer der hartesten in Kultur

befindlichen Himalaya-Arten. An beschattete Stellen gepflanzt diirfte eine Bedeckung

vollstandig uberfliissig sein. Unter gleichen Umstanden haben auch Rhododen-
dron (Azalea) amoenum Planch., sowie R h. (Azal.) linearifolium S. et Z.

ausgehalten.

Exochorda grandiflora Ldl., sowohl wie E. Alberti Rgl. haben stark

Die Bliiten erscheinen fruher, sind kleiner, die Blutentrauben aufrecht, die^ruchte

soil. Koehne ftihrt 3 Hvbriden dieser Art auf, die unfrige kr.nnte R. cinn. X aci-

cularis sein, welche letztere Art ebenfalls im nordwestlichen Rufsland vorkommt.

2. Dafs Herr Dr. Udo Dammer und Dr. Wallinr Erwidrrungen auf die Mit-

teilungen des Herrn von Sivas Rf.mershof bei Riga iiber mangelhaften Kiefernsamen

Maximowicz hat diesen schonbluhenden Prunus bei Oosaka gesammelt, die

Blute gleicht der einer Staphylea pinnata. Massen davon bedecken, zu Bouquets

vereinigt, die ganzen Zweige.

Der Vorstand hat Schritte gethan, Samen respektive Reiser zu erhalten.

4. Dafs Herr Dr. Wilh. &e/,g, Geh. Regierungsrat und Professor in Kiel, sehr

interessante Mitteilungen iiber die Blute der Wallnusse gemacht hat, welche abgedruckt

werden und von denen es wunschenswert ware, dafs sie zu Beobachtungen anregten.

5. Dafs Herr G. Kuphaldt, Stadt-Gartendirektor in Riga eine Probe von der

vorgelegt wird.

6. Dafs die Samereien, welche Baron Ferdinand von Miiller, unser Ehren-

mitglied, die Giite gehabt hat einzusenden, teils durch Vermittelung der Kolonial-

Abteilung des Auswartigen Amtes, teils direkt an Interessenten in unsern Kolonieen

Herr Putpus- Darmstadt macht Mitteilungen iiber die Sammlungen seines

Kurzer Bericht tiber das Ergebnis der diesjahrigen Thatigkeit des Herrn
C. A. Purpus.

Das Gebiet, welches sich mein Bruder zu seiner diesjahrigen Thatigkeit aus-

insbesondere das botanisch noch kaum bekannte Gebiet des Mount Whitney und
dessen Umgebung. Den letzten Berichten nach ist die Ausbeute an Geholzen und
Stauden, meist in bedeutenden Hohenlagen gesammelt, eine sehr reiche, darunter
prachtvolle und fur die Kultur wertvolle Pflanzen. Unter den bis jetzt gesammelten
Geholzen befinden sich folge ide Arten

:

Staphylea Bolanderi A. Gray.

Chamaebatia foliolosa Benth.

Cercocarpus ledifolius Nutt.
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Castanopsis chrysophylla DC, in sehr hohen Lagen gesammelt, so dafs hier

Fremontia californica Torr.

Dendromecon rigidum Benth, eine prachtige, halbstrauchige Papaveracee mit

grofsen gelben Bluten.

Ferner: Philadelphia spec.

Ceanothus in 3 Arten.

Arctostaphylos in 2 neuen Arten.

Pentstemon in 5 Arten, darunter prachtvoll bluhende, z. B. eine solche mit zin-

noberroten Bluten, ahnlich Pentstemon barbatus.

Bryanthus spec, mit prachtvoll purpurroten Bluten.

Ledum, spec, prachtige Art. Rhododendron spec, mit grofsen lilienartigen Bluten

Sambucus spec, kleiner Strauch mit roten Beeren.

Ribes in mehreien Arten, darunter eine in die Gruppe der Johannisbeeren ge-

horende mit prachtigen grofsen, glockenformigen Blumen.
Ptelea spec.

Acer spec sehr zierliche Art mit feiner Belaubung u. a. m.
Interessenten, welche behufs Erwerbung von Samereien etc mit meinem

Bruder in Verbindung zu treten wunschen, werden gebeten sich an meine

Adresse „A. Purpus, bot. Garten Darmstadt" zu wenden, da samtliche Sen-

dungen an mich gelangen. Eine Anzahl von Samereien werden auch in

kleinen Portionen abgegeben.

Sammler von Koniferenzapfen seien darauf aufmerksam gemacht, dafs dem-
nachst eine Sendung folgender Koniferenzapfen eintrifft:

Pinus Coulteri, Pinus muricata,

„ Sabinianu, „ Lambertiana,

„ tuberculata, Abies concolor,

„ ponderosa scopulorum, Sequoia gigantea,

„ Torreyana, und andere mehr.

Uerr/dnmcke- Mainz teilt mit, dais er mit einer Arbeit iiber die Veranderlich-
keit der Blattformen des Geschlechtes Platanus beschaftigt sei und bittet. ihm Blatter

einzusenden.

Derselbe fragt an, wie es mit der Liste alter schoner Baume in Deutschland
stehe: Der Schriftfuhrer antwortet: dais auf die 6000 versandten Fragebogen
erst eine recht gennge Zahl Antworten eingelaufen seien und daher vorlaufig an
erne V erotientlichung in einer irgendwie befriedigenden Weise nicht zu denken sei.

Alle Empfanger von Fragebogen seien deshalb nochmals dringend zu ersuchen,
ihre Baumschatze, oder die ihrer Umgebung einzutragen und dem Geschaftsfuhrer
Gartenmspektor Z. ^^^r-Poppelsdorf-Bonn zu ubersenden.

Schlufs der Sitzung 1 Uhr.

vorgenommen, wo Herr Hofga
Der Besuch gait zueist

gartner-Wohnune: mit den Gewachshausem!^
findet der Pflanzenfreund hier eine Auslese der

tropischen Dekorationspflanzen, eine reiche Orchideen-

Seltenheit, die andere Garten nicht aufzuweisen haben.

r voll Bewunderung vor der ausnahmsweise schonen Ent-

In prachtiger°Entwickelu

*
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wickelung der Schlauchpflanzen wie: alle Sorten Sarraceni

die mit machtigen Schlauchen, tefls in Bliite, hier 'in Steinkii

Kulturbedingungen, wuhl audi besom lers passcnden Wasserverhal

das Entziicken, aber auch den stillen Neid des Beschauers here

bei der grofsten Sorgfalt sok lie Vegetation nit lit zu erzielen vern
Die schonsten Sortimente von Knollenbegonien

, Pelargon
wertvollen Schmuckpflanzen fiillen Hauser und Kasten, so da
Mahnung bedarf, nicht zu lange an Einzelnheiten zu verweilen, un

Alcockiana Carr. Picea polita, die ausgewahlt schonsten Formen
Chamaecyparis - Arten, Pinus aristata, I'inus Bungeana, Sciadopity

fahi-e Saineii tiagend u. s. w.

In gleicher Weise sind hier die seltensten Laubgehiilze vei

sarum multijugum, Ribes cereum, Rhododendron Smirnowii, Ung
Echinopanax horridum, Rubus biflorus, Spiraea Millefolium, Hyc

Cerds japonica! Prunus Plantierensis, Carpinus japonica, ganze
g

B<

weifsen Menziesia polifolia, das prachtige Tropaeolum spedosum
eines Rhododendronbeetes emporklimmend und mit zierlichem ]

schmuck die Straucher bedeckend. So finder der Pflanzenfreui

Tritt Schones, Neues und Interessantes und es heifst sich gewalt

den Schlofsgarten und Park auch noch sehen zu konnen.

Die Blumenausschmuckung am Schlosse ist die grofsartigste

erlesenste, echt kaiserlich, der hohen Herrschaften, die hier resic

dem saftig griinen Rasen stehen die malerisch schonen Baumgri
seltene Laub- und Nadelholzbaum in schonster Entwickelung. He:

bilder breiten sich vor den Augen des Beschauers aus, uberragt

der die grofsartige Kaskade kront.

Man darf Wilhelmshohe mit Fug und Recht eine Pe
unserer alten schonen Parke nennen, das empfanden alle

genug ihrer Verwunderung iiber die uppige Entwickelung aller

Diese schonen alten Garten sind es, wo wir Studien mach
Landschaftsgartner die Wirkung der verschiedenen Geholze ken

lagen, zumal aber in Gemeinschaft mit lieben Freunden, welch

Empfindungen hegen und wo gegenseitiger Austausch von Erf

die Stunden doppelt interessant und lehrreich macht.

auch fur des Leibes Wohl gesorgt wei

Im HCtel Schombardt '

bei welchem n

es Ausschusses: Hordem^

Dank aus fur die Liebei

Dieselben hatten nicht

lern auch den Teilnehmen
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Erinnerung bleiben wurden.

Am 27. August morgens wurde dem naturhistorischen Museum ein Be-

such abgestattet. Herr Professor Lenz hatte die Freundlichkeit, zwei interessante

Herbarien vorzufiihren und eingehend zu erlautem. Das Dr. Ratzenbergersche Her-
barium von 1556 bis 1592, wohl eines der altesten Herbarien die existieren, in

welchem jedoch die Pflanzen noch trefflich erhalten waren, trotzdem dasselbe lange

Jahre in einer Rumpelkammer in Staub und Schutt zugebracht hatte. Dann die

ScMdbac/ische Holzbibliothek, welche von Professor Lenz im II. Bande neue
Folge fur Landeskunde publiziert wurde. Dieselbe zeigt in Buchform alle ehemals
in Cassel wachsenden Geholze und zwar Langs-, Quer- und Astschnitte von jedem
Geholz, der Buchiucken zeigt die Rinde und im Innern des Buches sind alle

Pflanzenteile: Zweige, Blatter, Bliiten, Friichte vertreten und trefflich erhalten, eine

uberaus^ miihselige, sorgfaltige Arbeit.

Neuheit, namlich die goldblattrige Rotbuche, die als Fagus silvatica Slatia von
Spath -Rixdorf verbreitet ist und von der eine weitere Pflanze vor einigen Jahren
in der Schweiz aufgefunden wurde, schon aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
sich darunter vorfindet.

Nach diesem interessanten Besuche ging es in die Karlsaue, urn dort die

hen-lichen Baumbestande zu besichtigen. Es wurde zu weit fiihren, hier die reichen
Sammlungen aufzuzahlen, die der Baumfreund und Kenner mit Entziicken durch-
mustert. Wir erinnern nur an die Haine amerikanischer Eichen, die in machtigea
Exemplaren sich in ihrer ganzen Schonheit entfalten und zu Studienzwecken so will-

kommen sind, an die malerischen alten Laub- und Nadelholzbaume , die den See
umrahmen, in dessen Nahe auch eine starke Picea rubra Lk. steht, die dekorative
amenkamsche Rotfichte, welche selten echt, oft verwechselt in den Garten ist und
hier aus den Baumschulen von Herrn Garteninspektor Michel bezogen werden kann.
Unvergleichheh schon sind die Picea nigra Mariana Hort. die sog. Wilhelmsh6her
bcnwarznchten, die hier erzogene gedrungene Form, breite, dichte Pyramiden von
blaugrauer Farbung bildend, die in der Landschaft wunderbar wirken Da die dem
Boden aufhegenden Aste wieder wurzeln und Wipfel bilden, so entstehen die breiten,
von uppigkeit strotzenden Gruppen in einer Entwickelung, wie man sie kaum wieder

urch Ableger hier vermehrt.
Gruppen der amerikanischen Weifsficl

A-urdig an die Seite
Form Picea alba coerulea
grofsartiger Wirkung in der Landschaft, zumal in Verbindung mit hohen Fichte,
Schwarzkiefern. An diese reihen sich manche seltene Koniferen in guter Entwickelung
an zumal uberrascht ein Besuch der Insel „Siebenbergen", wo wir ein wahres Schatz-
kastlem von seltenen Geholzen, Stauden fur alle Jahreszeiten und eine feine blu-

VeSn,^
8*^^111^ findCn

-
DiG Baums^ulen bieten reiche Sammlungen und

Vermehrungen, schone Moorbeetpflanzen Fame u s w

vom Ko^l ^ TeiInehmer gemeinsam nach Hann. Mflnden, urn, gefuhrt

J- ^esch^S^ t^'u^cmlntnnT^lm"
Findet man hie^h^^^^^^^^^
sammlungen vergeblich sucht, welche die Kenner voll Tnt,ihnen ihre Studien machen.

°" Int€

Uberaus schmerzlich wurden daher alle Teilnehmer von der Nachricl
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dafs dieser Mustergarten seinen langjahrigen , kenntnisreichen Pflcger am i. Oktober

d. J. verlieren, und dafs es das letzte Mai sein sollte, dafs Zabel seine dendrologischen

Freunde in Munden fiihren und belehren wiirde! —
Im Hotel Zwicker an froher Tafelrunde wurde Zabel ganz besonders gefeiert

und seiner grofsen Verdienste in gebiihrender Weise gedacht. —

Ein Gang durch die Garten der Forstakademie Munden.

Die Forstakademie Milnden besitzt zwei Garten: den fast 5 ha grofsen, nordlich

vom Bahnhofe gelc-gmen s. .g. F..Mli« hrn Vnsuchsgarten und den kleinen sog. Botani-

schen Garten siidlich des Akademie-Gebaudes. Beide Garten enthalten fast nur dendro-

logische Anpflanzungen, mit welchen in dem letzteren im Herbst 1869 und im

ersteren 1 Jahr spiiter begonnen wurde. Alle in diesen beiden Garten kultivierten

Geh<">lz-Individuen sind innerhalb ihrer Gattung mit einer laufenden Nummer ver-

sehen, viele derselben sind ausgesiiet worden, die Samlinge, wenn sie irgend eine

Abweichung zeigten, mit neuen, im Zugangs-Kataloge nachgewiesenen Nummern be-

zeichnet, und wenigstens die wichtigsten Formen der Eltem und Kinder in Zabeh

Privat-Herbar aufbewahrt worden.*) Dieser Zugangs-Katalog schliefst zur Zeit z. B.

bei der Gattung Rosa (nur botanische Formen) mit Nr. 881, Salix mit 574, Spiraea

mit 400, Lonicera mit 312. Quercus mit 210, Rhododendron mit 116, Vaccinium

Der Forstliche Versuchsgarten ist in 13 mit romischen Nummern bezeichnete

Quartiere eingeteilt. Der jahrliche Geldetat desselben war fruher 3000— 3600 M.,

ist aber in den letzten beiden Jahren um 1
/3

bezw. 1
/2 verringert worden.

Quartier I enthalt eine systematise^ geordnete Sammlung der einheimischen

Baume und Straucher, eine solche der wichtigsten Waldunkrauter und die in neuerer

Zeit zur Forstkultur empfohlenen auslandischen Nadelholzer.**)

Quartier II ist in Beete eingeteilt, von denen der ostliche Teil zwischen 3 m
hohen, senkrechten Stangenzaunen liegt, welch' letztere zum Schutz gegen Sturm und

Sonne und zur Kultur von Schlingpflanzen dienen. Von den Geholzen der freien

Beete sind die jahrlich blfihenden aber kaum keimfahigen Samen bringende Cladrastis

unsere Winter ertragende, gelbbliihende Ononis arragonensis Ard. erwahnenswert;

die schonen Podocytisus caramanicus und Pirus (Malus) Halliana sind dort im letzten

Winter, die erstere ganzlich, die letztere in einem starken Exemplare bis zur Erde

erfroren. Auf den Beeten zwischen den Stangen zeigen eine grofse Anzahl seltener

Rhododendron- Arten. Das erste Beet ist mit Sand reichlich gemengt und der Mit-

tagssonne ausgesetzt. Hier ist Ephedra kokanica vollig winterhart, ebenso Polygonum

romanum, Bigelowia Douglasi und einige Opuntia- Arten, vollig erfroren sind Bige-

lowia graveolens (ein grofser Busch), Haplopappus Bloomeri, Rosa berberifolia und

Romneya Coulteri, meist stark gelitten haben Helianthemum canadense, die hellgelb

bluhende Caragana Gerardiana und Sarothamnus scoparius var. Andreanus und an

der nahen Stangenwand ist Polygonum baldschuanicum mit fingerdicken Stammen
bis zur Schneedecke abgefroren. Im Schutze der Stangen sind im letzten Winter

bis zur Schneedecke erfroren: Samtliche Wistaria-Arten und -Formen in meist starken

Exemplaren, Schizophragma hydrangeoides , Cedrela chinensis, Lonicera parvifolia

*) Vergl. auch: H. Zabel, iiber die wissenschaftliche Aufgabe eines forstbotanischen Gartens

**) Der Kostenaulwand fur 7.u Anbauversuchen ausliindischer Baume



Quercus serrata und Pseudosuber (die hiesige Pflanze wohl eine Ilex X pubescens),

Cercis-Arten, Hovenia dulcis, Neviusia alabamensis etc.; getotet wurden: Magnolia

hypoleuca, Chionanthus retusa, die feinbelaubte Salix Spaethi (die Zabel fur S. micro-

stachya Turcz, halt), Fendlera rupicola etc. Dagegen bekleiden Smilax rotundifolia var.

caduca und Hydrangea petiolaris grofse Wandfiachen mit frischem Grun, Magnolia

cordata, Fraseri, glauca und glauca X tripetala (Thompsoniana) bluhen jahrlich und

auch reichlich und ein hubsches Baumchen von Magn. Kobus zeigte im Friihlinge

seine ersten Bliiten. Namentlich anzufuhren sind hier rioch in stattlichen Exemplaren:

Sorbus florentina, die Zabel 1880 aus Samen vom botanischen Garten in Florenz

erzog und spater mehrfach — auch nach Zoschen*) — in Veredelungsreisern ab-

gab, femer Cercidiphyllum japonicura, Robinia neomexicana, Cercocarpus betulifolius

und ledifolius, Quercus Libani, Benthamia japonica, Comus brachypoda, Acer argutum

(vitifolium ht. Musk.), Evonymus occidentalis Nutt., Symplocos crataegioides Ui

(paniculata), Staphylea colchica Stev. var. Coulombieri Andre (als Art bezw. Bastard,

aber nach Regete Beschreibung in Gartenflora 1875 gerade die typische Form dei

colchica), Asirnina triloba, Sorbus thianschanica, Fraxinus anomala, Yiburnun

tana var. discolor Hut., Populus angustifolia, Lonicera ciliosa X sempervirens (Capri-

folium occidentale var. Plantierense hort. Simon -Louis Fr.), Berberis stenophylla f.

super-Darwini (ein Samling von stenophylla mit Riickbildung zu Darwini, sehr r<

blutig und ziemlich hart) etc., sowie in kleineren Pfianzen Halesia tetraptera

Meehani mit ganz abweichender Belaubung und Blute, Styrax americana, Stu

pentagyna und japonica hort., Quercus heterophylla und pontica, Populus tristis

An den zahlreichen hier angepflanzten Rhododendron-Arten und Formen waren die

meisten Bliitenknospen durch den strengen Winter getotet worden, nur Rh. Vaseyi

und punctatum, zu welch' letzterem auch das Rh. ovatum Planch, des Zoschener

Arborets gehort, hatten reich gebluht.

Auf Quartier III haben die Spiraen mit den zahlreichen von Zabel gezuchteten

Bastarden ihren Platz gefunden; von letzteren durften die arguta Zab. mit ihren

von den Massen der schneeweifsen Bliiten zierlich gebogenen Zweigen und die mit

japonica verwandte Margaritae Zab. durch ihre grofsen lebhaft rosa gefarbten Dolden-

rispen die schonsten sein. Spiraea arguta hat die verdiente Anerkennung im Aus-

lande bereits gefunden. Vergl. Revue horticole 1894 p. 294; Journal of the Royal

Hort. Soc. 1894, Vol. XVII p. 63; Garden and Forest, 1894). Ferner sind hier

noch bemerkenswert eine stattliche mannliche Nvssa silvatica (multiflora), Spiraea

vaccmiifolia, die echte Spiraea alpina Pall, Eurotia ceratoides und die reichblutige

Corylopsis pauciflora.

Quartier IV dient zur Erganzung der Staudensammlung des botanischen Gartens

und enthait nur wenig Geholze. Unter diesen Viburnum lantanoides mit den ersten

Blutenknospen, Rhododendron lapponicum, chrysanthum und das in seiner Bluten-

fiille durch Schonheit und Dutt jedem Besucher entzuckende Rhod. arborescens,
ferner Shepherdia argentea und zahlreiche neue hybride Thymus-Formen, nament-
lich zwischen Thym. vulgaris und Serpyllum.

Auf Quartier V stehen grofsere Baume, die ersten Anpflanzungen im Garten.

Herren Hausknecht und Bornmilller als richtig an-

tanacetifolia (Lam.), aus deren Samen Zabel bereits eine Cr.nte Crataeg

talis X tanacetifolia

selten gewordenen Cornus circinata und asperifolia,

•Hum, Evonymus americana, Polygonum spec. Sikkim
(straucnig), RlbeS fasciculatum

<j, eine als Padus Alberti erhaltene schone gro&-
bluuge Vanetat von Prunus Padus, Syringa Emodi von Pecking etc. Hieran schliefet

Quartier VII Vibun

*) Die beziigliche Angabe von Difpel ist unrichtig.



sich ein Teil des Pinetums mit 2 schonen Pfianzen von Picea Omorika, welche 1894

die ersten Zapfen zeigten, Pinus silvestris var. engadinensis aus dem obersten Tiroler

Tsuga

1

caroliniana und Abies Fraseri (beide aus Samen von Nor'd-Karolina) etc. Allen

gleichzeitig gepflanzten Nadelholzern zeigt sich hier Abies concolor var. lasiocarpa

vorwuchsig, dabei hat das schone Exemplar nie von Frost gelitten.

Von Quartier VIII sind zu erwahnen die von Cornus brachypoda recht ver-

schiedene Cornus macrophylla Wall. (C. Theleryana hort.), Acer diabolicum mit sehr

schoner Belaubung, Acer carpinifolium und pictum. die prachtige Betula Maximo-

wicziana, sowie Bet. dahurica Pall, aus mandschurist h< m Samen, Bet. papyracea X
pumila Zab., Bet. lutea X pumila Purp., eine vermutliche Bet. dahurica X lenta,

Ribes divaricatum X niveum Zab. (aus Samen von R. niveum) etc.

Quartier IX ist zum grofsten Teile mit kleineren Strauchern und Zwerg-

strauchern bepflanzt und enthalt auch vorbereitete Beete fiir Moor-, Kalk-, Sand-

und Salzpflanzen, die ersteren zum Teil unter Schattendachern. Von den beiden

neuen kaukasischen , aus in der Heimat gesammelten und von E. Regel 1886 mit-

geteilten Samen erzogenen Rhododendron-Arten ist Rhod. Ungerni etfroren, Rhod.

Smirnowi gefallt sich dagegen sehr gut und 2 Exemplare bliihten bereits, stimmten

aber nicht mit der Beschreibung : das eine zeigte unterseits dicht braunfilzige Blatter

und karminrote Bliiten mit kurzen Griffeln, das andere unterseits dicht weifsfilzige

Blatter und blafsrosa Bliiten mit langen Griffeln. Ein Beet ist im Friihjahr 1895

mit japanischen, aus selbstgesammelten Samen erzogenen Rhododendron und Andro-

meden, einem hochherzigen Geschenk des Professors Sargent, bepflanzt worden und

enthalt

1

Rhododendron rhombicum Miq. in 2 Formen, indicum in 6 Formen, indicum

var. Kaempferi in 2 Formen, Rhod. sinense, Enkianthus campanulatus, Enk. cernuus

var. rubens und Pieris ovalifolia. Hier wachsen auch Rhododendron „Washingtonianum"

aus nordamerikanischen Samen (vermutlich Rhod. macrophyllum Don) und Myrica

Gale var. tomentosa aus japanischen Samen recht gut heran, dagegen zeigt sich

Vaccinium Arctostaphylos aus kaukasischem Samen gegen Winterfrost empfmdlich

und Arctostaphylus tomentosa und Manzanita Parry, beide aus Samen von Oregon,

wie auch Rubus xanthocaipus Bur. & Franch. harren noch der Erprobung. Recht

gut gedeihen die nordamerikanischen und deutschen Vaccinium- (und Gaylussacia-)

Arten, Rhododendron lanatum und kamtsehaticum, Betula glandulosa, Nemopanthes,

Fatsia horrida, Tamarix anglica, Berberis sibirica, sowie nordwestamerikanische Salix-

Arten und europaische Hybriden hochalpiner Weiden (Salix Myrsinites X retusa, Myrsi-

nites X reticulata, herbacea X retusa aus den Alpen, sarmentacea Fr., Hartmaniana

And., herbacea X Lapponum und Lapponum X reticulata aus Skandinavien). Auf

anderen Beeten zeigte sich Alnus maritima im Aufbliihen und Adenocarpus compli-

cate in Bliite, ferner Cytisus glabrescens, leucanthus W. & Kit., austriacus, purgans

und albus X purgans (praecox hort.), Genista depressa M. B., cinerea D. C. ovata

W. & Kit. und dalmatica Bartl., Alnus firma S. Z. var. multinervis etc. und auf

den Salz- und Sandbeeten meist Pfianzen, die der Garten der Gewogenheit des

Herrn Spaeth verdankt, wie Sarcobatus vermiculatus, Atriplex Nuttalli, Ephedra neva-

densis, Eurotia lanata etc. Hieran schliefsen sich 7 Beete mit (meist hybriden)

Lonice'ren und dann Nadelholzer; unter letzteren eine stattliche Pinus excelsa, die

1870 aus Samen vom Himalaya erzogen wurde und bisher jeder Winterkalte wider-

Von dem mit Baumen bepflanzten Quartier X ist Prunus Padus var. rotun-

difolia hort. zu erwahnen, die Zabel entschieden fur keine Hybride, weit eher fur

identisch mit Pr. Duerincki (Mart.) Walp. halt.

Quartier XI ist zum grofsten Teile mit Weiden und nur mit wenigen anderen

GehOlzen bepflanzt, darunter Acer campestre X laetum.

Die Quartiere XII und XIII enthalten einige GehOlzbeete, Schattenbeete, die



iibrigen Weiden, die Rosen und dann grofsere Baume wie Alnus, Betula, Ul

Fraxinus und Quercus-Arten, darunter zahlreiche hybride Formen zwischen t

glutinosa und incana und zwischen Betula humilis und pubescens. Auf den Scha

beeten finden sich schone Exemplare von Pieris (Andromeda) japonica, Oxyden

arboreum, Magnolia stellata, Acanthopanax ricinifolium, Ilex decidua, Carpinus
j

nica *) etc. Gegen Frost empfindlich zeigen sich hier Planera californica hort. a

Acer insigne, die Cephalotaxus- und Torreya-Arten
;

ganz erfroren ist im le

Winter eine starke Sequoia gigantea.

Der kleine botanische Garten ist parkartig angelegt, nur eine systematic

geordnete Staudensammlung ist auf geradlinigen Beeten untergebracht. Bemerl

wert sind namentlich einige schone Koniferen und Eichen, wie grofse Pinus P

Larix leptolepis (1870 als Larix dahurica erhalten), Sequoia gigantea, Picea ajan<

Rhododendron occidentale und Viburnum dahuricum. —

Wallnufs-Bliiten.

Wirempfingen von unserm verehrten Freunde, Herrn Geheimen Regierungs-
rat Professor Dr. Wilhelm Seelig, einem scharfen Beobachter der Natur, aus

Kiel folgende Zuschrift, welche wir der Aufmerksamkeit unserer Mitglieder mit der

Bitte empfehlen, dem Vorstande ihre Erfahrungen in Bezug auf die angeregte Frage

„Schon langst hatte ich eine dendrologische Angelegenheit auf dem Programm,

die ich Ihnen gerne mitteilen mochte, da sie wohl einiges Interesse beanspruchen
durfte.

Ich habe schon vor langer Zeit die Bemerkung gemacht, dafs bei den Wall-

niissen sich sehr grofse Unterschiede finden in betreff des Eintretens der vollen

Entwickelung der mannlichen und der weiblichen Bluten an demselben Baume.
Ich habe schon seit 30 Jahren einen Baum der schlitzblatterigen Varietat,

welche friiher bliihte, aber nie Fruchte brachte. Seit etwa 10 Jahren ist dieses

erfolgt, die geernteten Niisse lieferten aber stets nur die gewohnliche Stammart,
wahrend andere Baume derselben Spielart Fruchte brachten, welche 50 und mehr
Prozent schlitzblatterige Baumchen ergaben.

So z. B. ein starker Baum in* dem Park des Herrn Stove zu Schweinsdorf
(bei Neustadt Oberschlesien).

Eine nahere Untersuchung ergab nun, dafs an meinem Baume die Entwicke-
lung der mannlichen Bluten stets 4—6 Wochen vor der der weiblichen eintrat,

dafe also eine Befruchtung der letzteren von den Katzchen des eigenen Baumes
unmoglich war, da diese bereits vollstandig vertrocknet oder verfault am Boden
lagen, wenn die weiblichen bluhten.

Ich hatte damals noch 22 andere gewohnliche Nufsbaume in meinem Garten,
davon 20 aus der Aussaat eines Baumes gewonnen, die in einer Reihe neben-
emander an der Grenze standen, 2 andere waren verschiedenen Ursprungs. AUe

grofste Verschiedenheit. Einige brachten mannliche
:hzeitig zur Entwic

weibhche Blutu. ...

t^X^J™^ T^en bis » 3 selbst 4 Wochen sich steigerten.

>derDe Benennungen wie Carpinus Carpinus, unter der ,
.
durfte, werden sich hoffentlich in diese Mitteilungen n
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Inflorescenz Fruchte trugen erklSrt sich wohl einfach daraus, dafs sie von den spater

erscheinenden mannlichen Bluten anderer Baume befruchtet wurden. Hatten sie

allein gestanden, so w&ren sie wohl ohne Fruchte geblieben. Sollte es sich nicht

auf diese Weise erklaren, dafs so hauflg einzeln stehende Wallnufsbaume unfruchtbar

bleiben? Praktische A nwendung: Man ziehe audi die Wallnufsbaume, wenigstens

guten und
P
fruchtbaren Biiumen pfropft.

Mein botanis. h. r K.-II.-m,' R.inrke hier sagt mir, dafs der jetzt viel besprochene

besprochen sei. Mochten Sie in der bevorstehenden Blutezeil einmal Beobachtungen
anstellen? Oder die Sache gelegentlich in Ihrem dendrologischen Verein zur Sprache

Ein Vorschlag.

Leider war ich auch in diesem Jahre verhindert, unserer Jahresversammlung
beizuwohnen und erlaube mir daher, das Folgende schriftlich mitzuteilen. In der

»Gartenflora« 1894, S. 331 richtet Herr Clemen ein Wort direkt an uns, das hier

diegener Fachzeitschriften vielleicht nicht jedes unserer Mitglieder Leser der Garten-

»Es sei mir gestattet, darauf hinzuweisen, wie fruchtbringend auch auf clem

Gebiete der Dendrologie eine Arbeitsteilung sein konnte, wenn sich besonders

befahigte Manner mit dem griindlichen Studium nur einer Familie oder grofseren

Gattung beschaftigten und ihre Erfahrungen dann in einem grofsen dendro-

logischen Werke zusammengestellt wurden. Fur einen einzelnen Menschen ist,

meiner Ansicht nach, die Beherrschung des ganzen dendrologischen Materials

ein Ding der Unmoglichkeit. Was hierin durch das Zusammenwirken geeigneter

Krafte hervorragendes geleistet werden kann, zeigen am besten ,die natiirlichen

Pflanzenfamilien' von Engler und Prantl Vielleicht erkennt nach dieser Richtung

hin die ,Dendrologische Gesellsehaft' einen Vorwurf zu einer erspriefslichen

Thatigkeit.«

Gerade unsere Gesellschaft enthalt in ihren Reihen Angehorige der verschieden-

sten Berufsklassen, die sich nur in ihren Mufsestunden dendrologischen Forschungen

und Untersuchungen hingeben diirfen und dadurch das ganze Gebiet der Dendro-

logie entweder nur oberflachlich, oder auf Kosten und zum Schaden ihres eigent-

fahren und sein in grofsem Umfange geplantes und bereits begonnenes Arboret

immer mehr eingeschrankt durch die Entdeckung, dafs in der eigenen Person der

Dendrologe mit dem Landwirt zu kampfen begann. Wer die Geholzkunde als Sport

treibt, wird sicherlich ebenfalls vieles und gutes fiir sie wirken konnen und ein will-

kommenes und nutzliches Mitglied unseres Bundes sein; wer es jedoch mit dem
Lebensberufe, in den er einmal gestellt ist, ernst meinen mufs und in der Dendro-

logie sich doch eine abgerundete Leistung vornimmt, der widme seine Hauptkraft einem

kleineren Abschnitte unserer Wissenschaft, naturlich ohne dais er deshalb einseitig

verzichten braucht. Mein Arbeitsfeld ist schon seit langen Jahren die Gattung Acer,

und habe ich die Freude, die grofste bestehende Sammlung lebender Ahorn-Arten

verbunden mit reichhaltigem Herbar zu besitzen und durch Studium und Hingabe

zur Sache jahrlich Neues und Interessantes zu finden.

Vielleicht folgen mir einige unserer verehrten Mitglieder und teilen in nachster

Jahresversammlung mit, welche Gattung sie auf ihr Panier geschrieben haben.

Fritz Graf v. Schwerin.
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Picea Breweriana. Wats.

Diese interessante Fichte hat einen aufserst eng begrenzten Verbreitungs-

bezirk und lange Jahre ist sie der Aufmerksamkeit der Forscher entgangen. Nicht

allein hierdurch, sondem auch durch ihre eigentumliche Gestalt ist sie vielleicht

der bemerkenswerteste aller Baume dieser Gattung.

Herr T/iomas I. Howell aus Arthur in Oregon entdeckte sie im Juni 1884

auf dem Nordabhange der Siskivou-Berge im Quellengebiete des Illinois-Stromes,

im nordlichen Teile von Califomien.

Spater fand sie Herr T. S. Brandigee (Sept. 1885) ein wenig siidlicher von

diesem Standorte auf einer nordlichen Abzweigung des Klamath. Er fallte einen

der Baume, urn ein Stammende davon fur die Jesup-Collection zu sammeln. (Eine

wissenschaftlich geordnete, beriihmte Sammlung samtlicher bekannter nordameri-

kanischer Holzer im Museum fur Naturgeschichte in Boston.)

Dies waren bis 1892 die beiden einzigen bekannten Standorte der Picea

Hohenzugen jener Gegend vorkommen, denn die californischen Gebirge westlich von

kluftet' und schwer zugSnglich sind.

Die Zahl der dort vorhandenen erwachsenen Exemplare iibersteigt nicht

hundert. Herr Brandigee fand sie zerstreut anf einer Flache von mehreren hundert

Acres, wo sie in Gemeinschaft von Douglas-Tannen , Zucker-Kiefern (Pinus

Lambertiana) Abies concolor und einigen Chamaecyparis Lawsoniana standen.
Picea Breweriana unterscheidet sich von alien anderen amerikanischen

Fichten durch stumpfere, rundliche Nadeln und grofsere Zapfen, deren dunne, ganz-

randige Schuppen etwas denen der Picea alba gleichen ; indessen sind sie vie!

grofser, zuweilen so grofs als die der Picea excelsa, mit welcher dieser Baum iiber-

haupt eine gewisse Ahnlichkeit in der Benadelung und durch die herunterhangenden
Zweige hat. Diese lang herunterhangenden diinnen Zweige bilden fur den Habitus
des Baumes das charakteristische Merkmal.

Wahrend sie aber bei Picea excelsa am langsten etwa in der Mitte der

Aste sind, deren Enden immerhin noch etwas nach oben gebogen erscheinen, hangen
sie bei Picea Breweriana an den Enden der horizontalen Aste 6 bis 8 Fufs herab;
sie sind diinn und biegsam wie eine Peitschenschnur und geben nach der Be-
schreibung von Herm Brandigee dem Baume das Ansehen einer Trauerweide, wes-
halb man ihn in Amerika auch „Trauerfichte" benannt hat.

Die Zapfen, welche bei den anderen amerikanischen Fichten nur nahe dem
Wipfel vorkommen, werden bei dieser auch an niedriger stehenden Asten getragen,
wo sie an den diinnen Endzweigen herabhangen. Sie sind ahnlich wie bei der

Dougas-Tanne uber den ganzen Baum zerstreut. Die Rinde gleicht der der Picea
Engelmanni. b

Wenn es gerechtfertigt ist, nach dem Verhalten der Baume, welche mit ihr

den Standort teilen, Schliisse auf das Verhalten der Picea Breweriana in euro-
paiscner Kultur zu machen, so durfen wir hoffen, dafs sie bei uns gut gedeihen
wird denn Abies concolor hat auch den letzten fur Nadelholzer so verderblichen
^inter uberall tadel os uberstanden, ebenso wie die Douglas-Tannen, welche aus
Samen der hohen Gebirge erzogen

Baum hierin nicht und erreicht er bei uns nur annaherndTausck

a heimatlichen Charakter, so werden wir an ihm einen Zierba,
nsere Farks gewonnen haben (siehe Abbildung)
Der erstp Samo ,—i„i 1 , ^

langt und welcher iiberhaupt

m meinem Garten zu Fischbach in Schlesien, und viel-



leicht an einigen anderen Orten, junge Pflanzen gebracht. Wir verdanken diesen

Samen der Energie des Herrn Robert Douglas aus Waukegan, welcher mit seinem

Der junge Herr Thomas H. Douglas spricht sich begeistert iiber die Schonheit

der Baume aus. Sie haben eine vornehme Grazie, sagt er, in ruhigem Wetter;

aber ihre eindrucksvolle und charakteristische Schonheit kommt erst zur Geltung,

wenn die langen, biegsamen Zweige in leichter Briese wogen oder vor einem Sturm

e

dahinstromen. Herr Douglas jun. sammclte im Herbst 1892, 800 Pfd. Zapfen,

kehrte spater noch einmal zuriick um junge Pflanzen zu holen, fand aber nur wenige.

Bei dieser Gelegenheit entdeckte er auch in Oregon auf der Wasserscheide
zwischen Canon Creek und Fiddlers Gulch, sovvie etwa eine Meile sudwestlich hier-

oberen Ende von Sucker-Creek bezcichnet, er wurde aber durch starken Schneefall

Den Rest des Stammes, welchen Herr Brandigee vor 7 Jahren gefallt hatte,

wurde noch ohne Zeichen von Verwesung aufgefunden

Der grofste Baum auf den Siskiyous wurde gemessen und ergab 121' 6"

Knospenvariation. *)

Dieses Wort erweckt sowohl vom wissenschaftlichen wie vom praktischen Stand-
punkt aus grofstes Interesse.

Aus bisher noch nicht erforschten Griinden entwickeln einzelne Knospen an
unseren Pflanzen Achsen, welche im Wuchs, Belaubung, Farbung also in auffalliger

Weise ihre Eigenschaften andern.

Entweder konnen auf ungeschlechtlichem Wege fixierte Pflanzenformen aus

einzelnen Knospen in die Urform zuriickgeschlagen, oder es bilden sich bei Aus-
saaten in oben angegebener Weise abweichende Pflanzen, oder auch es entstehen

aus normalen Pflanzen plotzlich abweichende Zweige, sogenannte Sportzweige,
welchen unsere zahlreichen, oft hochst dekorativen und wertvollen Ziergewachse
wie: Saulen-Kugel- und Trauerbaume, geschlitzt- oder buntblatterige und andere
abnorme Blattbildungen und sonstige abweichende Pflanzenteile ihr Dasein ver-

danken.

Mit grofster Aufmerksamkeit verfolgt daher der Pflanzenziichter seine Aus-
saaten und Pflanzenbestande, um etwaige derartige Abweichungen zur Bereicherung

der Sammlungen zu gewinnen.

Als einen inter essanten Ruckschlag beobachtete ich in den Stadt-Anlagen

in Karlsruhe eine Blutbirke (Betula alba atropurpurea) ein kraftig entwickeltes

Baumchen, an welchem seitlich aus der Krone ein iippiger normaler grunblatteriger

Zweig hervorwuchs, welcher eigenartig mit der dunkelen Belaubung kontrastierte.

Manche Geholze neigen entschieden ganz besonders zur Knospenvariation z. B.

der Hornbaum, Hain-, Hage- oder Weifsbuche Carpinus Betulus L, an
normalen gesunden Baumen treten plotzlich Zweige mit Eichenblattern auf, d. h.

tiefgelappte Blatter, kleiner, dunkelgruner und glanzender wie die normalen, welche

folia bekannt ist. Aufserdem ist in Kultur eine var. incisa (laciniata) mit

blieb bis beute di^VerSffentUchung.
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Blattern von gewohnlicher Form, die am Rande tief eingeschnitten sind. AIs var.

heterophylla kommt eine Form mit mehr oder weniger tief eingeschnittenen, ofter

auch gelappten Blattern vor, die gleichsam den Ubergang zwischen den genannten

Formen bildet.

In der Gartenflora 1891 S. 377 will Herr Prof. Dr. Buchenau in Bremen

die Entstehung der eichenblatterigen Form in einem Falle als eine Hem-
mungsbildung ansehen, also gewissermafsen als Hungerform. Ein junger Baum,

in aufgeschutteten unfruchtbaren Boden gepflanzt, war erst normal und kraftig aus-

getrieben, ging dann aus Mangel an Nahrung stark zuriick und trieb nun an schwa-

cheren Trieben nur die kleineren stark eingeschnittenen Laubbliitter.

Dieser Auffassung vermag ich mich nicht anzuschliefsen, vielmehr

fasse ich die Sache dahin auf, dafs die betreffende Pflanze als eigentiimlicher

Samling von Carpinus, wie sic vielfach in Kultur vorkommen, die Befahigung
Knospenvariation zu bilden besafs und da die eichenblatterige Form weit

schwachwuchsiger wie die Art ist, so trat mit den schwacheren Trieben auch die

eichenblatterige Form in den Vordergrund, wiihrend bei spaterem uppigerem Ge-

deihen, als der junge Baum den guten Boden im Untergrunde erreichte, wieder

normale iippige Triebe mit eichenblatterigen abwechselten.

Hatte der Baum nicht die Eigenschaft der Knospenvariation von Hause

aus besessen, so ware es sicher mit kleinen normalen Blattern verkummert,
wie man dies vielfach an Exemplaren unter ungunstigen Kulturbedingungen beobachten

kann. — Meiner Ansicht nach hat in diesem Falle also die schlechte Boden beschaffen-

heit wohl die Bildung der abnormen kleineren geschlitzten Blatter begunstigt, ist

aber nicht Ursache von deren Entstehung!
Jeder aufmerksame Beobachter, welcher in den verschiedensten Lagen iippige,

gesunde Baume von Carpinus in kraftigem Boden mit beiderlei Blattbildung gesehea

hat, diirfte mir beipflichten, dafs es sich hier urn eine im Baume vorhandene
und in demselben fortwirkende Eigentumlichkeit, aber nicht um eine

durch Nahrungsmangel, oder infolge gestorter Vegetation, also um eine rein mecha-

nische Ursache handeln mufs. — Ware letzteres der Fall, so mufste bei uppigem

Gedeihen des Baumes die eichenblatterige Form ganz verschwinden, so sehen wir

aber an iippigen Baumen fortdauernd, wahrend der ganzen Lebenszeit des Baumes

iippige normale Triebe aus eichenblatterigen und umgekehrt letztere, selbst aus deo

uppigsten Spitzentrieben, sich entwickeln. Verschiedene starke Baume im botanischen

Garten zu Poppelsdorf-Bonn bieten hierfur den deutlichsten Beweis.
Als Riickschlage geschlitztblatteriger Formen in normale finden wir

z. B. noch: Fagus silvatica asplenifolia, die farnblatterige Rotbuche,
an welcher sich ofter Aste mit normaler Belaubung zeigen und in botanischen Garten

so z. B. in Munchen und in Bonn als Demonstrationsmaterial besonders behutet

werden. Im botanischen Garten zu Poppelsdorf-Bonn steht ein machtiger Baum
dieser schonen, landschaftlich so wertvollen Buchenform, aus dessen Krone ein Ast

mit ganz normaler Belaubung hervorwachst, an einer anderen Stelle desselben Baumes

hat sich ein Zweig mit der U bergangsblattform var. grandidentata mit

tiefbuchtig gezahnten Blattern gebildet, so dafs also an einem durch Veredelung

fixierten Baume die Befahigung, aus Knospen alle Ubergange zur normalen Blattform

zu bilden, deutlich vor Augen gefiihrt ist.

Cephalotaxus pedunculata fastigiata, eine breite Saulenform der

gestielten Kopfeibe, aus Japan eingefuhrt, tragt, genau wie es die Samlinge m
ihrer ersten Entwickelung zeigen, an langen rutenformigen Zweigen ringsum dieselben

fast spiralig dicht angeordnete Blatter. Diese Form ist dauernd in unseren Kulturen

durch Stecldinge fixiert, treibt aber ofter an starkeren Exemplaren vereinzelt, oder

der vollendeten fruchtbaren Pflanze eigentiim-
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e Abstammung dieser

pus koraiana bezeich-

ieben, bei iippiger Kultur durch Knospenumbildung zur normalen

aber auch solche, well lie griin iin Friihjahr austreiben, so z. B. die bunte Eiche

veranderte Blattformen, ich nenne von den in der Blattform so sehr abandern-

den Eichen einen interessanten kleinen
^

Baum, der im Kottenforst bei Bonn ge-

bilis benannt wurde, welcher beim Friihjahrstrieb die denkbar bizarrsten bis 30 cm
langgezogenen, schwacher oder tiefer gelappten, auch kaum gelappten bis linealen

langen Blatter treibt und mit dem zweiten Triebe ganz normale Blatter bringt.

Der Baum nimmt sich alsdann mit der zweifachen Blattform ganz eigen-

artig aus und hat die Bewunderung gar manches Besuchers des bot. Gartens erregt.

Als eines der auffal ligsten Beispiele von Kn ospen variation mufs

noch Laburnum Adami Lavall. (Cytisus Adami Poiteau) Cytisus purpureus X Labur-

num vulgare angefiihrt werden.

Die Pfianze wird bekanntlich als sogen. Pfropfbastard aufgefafst, d. h. ein

von Cytisus purpureus auf Laburnum vulgare gepfropftes Reis soil dicht aber der

\'cri.-ilflunur»telle abgebrochen sein und unterhalb der Veredelungsstelle soil sich

dann ein Zweig gebildet haben (L. Adamii, wel< her den Mis( hling, also eine Zwis< hen-

form darstellt mit schmutzig purpurroten kleineren Blutentrauben, der zugleich be-

fahigt ist, Knospen mit normalen gelben Laburnum - Bluten und ebenso solche des

normalen Cytisus purpureus hervorzubringen. Diese versehied.-nrn Blut.-nbildungen

konnen an grofseren Exemplaren teilweise und selbst auf langere Zeit verschwinden,

wenn z. B. einzelne Aste, zumal der empfindlichere Cytisus purpureus, in harten

Wintern erfrieren, um dann plotzlich wieder in der Laubkrone hervorzutreiben.

So steht im botanischen Garten in Poppelsdorf- Bonn ein starkes Exemplar,

welches jahrlich mit zahlrei< hen s< hinut/i-r. .ten Blutentrauben bluht und an einzelnen

Asten normale gelbe Laburnum-Trauben tragt. Mehrere Jahre waren die normalen

Zweige von Cytisus purpureus nicht mehr am Strauche beobachtet worden, als im

lung von Cytisus purpureus zeigte, genau so gebildet, als sei ein Kugelbaumchen

dieser Art auf einen Zweig veredelt worden.

Dieser uppige Busch bluhete ubervoll und nimmt sich ganz eigentumlich, von

der Feme einem Neste gleichend, in der Krone aus. Ofter sind solche Zweigbil-

dungen in der Krone wieder verschwunden und von neuem entstanden.

aften in auffal li,<M- r Wei^e .

ichtungen uber die Riickw

sich durch Saftmischung also
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bildet haben, hat u. a. Oberhofgartner A. Renter*) gemacht. Derselbe okulierte Ptelea

tri folia ta varieg. auf die Art, die Veredelung mifslang durch langsames Ein-

trocknen des Auges, aber an der Unterlage trieben bunte Blatter hervor. — Eine

Blutbuchen-Veredelung ging ein, dafiir bildete sich am Wildling ein weifs-

bunter Zweig. — Auf Acer platanoides wurde ein Auge von Acer colchicum

rubrum Hort. eingesetzt, dasselbe schlug fehl, aber der Wildling nahm genau die

Blattbildung und ioten Blattstiele des letzteren an. — Eine auf Schlehe ver-

edelte Mandel ging ein, worauf der uber dem edelen Auge stehende Schlehen-

stumpf Blatter trieb, die in der Form zwischen Schlehen- und Mandelblattern stan-

den. — Broussonetia papyrifera fol. varieg. wurde veredelt, das Reis brach

ab und an der Unterlage trieben bunte Blatter • hervor. — Syringa wurde auf

Ligustrum veredelt, worauf letztere weit breitere Blatter trieb. —
Rodigas -Furis beohachtete bei Veredelung von Crataegus Oxyacantha flore

rubro auf Sorbus Aucuparia, dafs ein Zweig von Crataegus 15 cm unterhalb der

Veredelungsstelle zum Vorschein kam. Reuter will beobachtet haben, dafs genannte

Erscheinungen haufig an mit Milchsaft versehenen Pflanzen beobachtet wurden. —
Garteninspektor Lindemuth hat mit Veredelungen von Abutilon experimen-

Weiter sind durch Einsetzen von Augen in verschiedenfarbige Kartoffeln, bunte

Sorten, ebenso durch Pfropfen von Tomaten auf Kartoffeln und umgekehrt inter-

esssante Erzeugnisse gewonnen. — Reuter beobachtete femer, dais durch doppelte

Veredelung und oftere Veredelungen von Wildlingen, bei denen fruhere Veredelun-

gen erfolglos blieben, die Eigentumlichkeiten des Edlings scharfer hervortraten. So

turn die Blatter weit starker geschlitzt wienie es gewohnlich sind. — Reuter fuhrt

ferner als Beispiel, dafs die Unterlage die Eigenschaft des Edlings andert, an, dafs

Fraxinus excelsior aurea auf F. pubescens veredelt die schone goldgelbe

Rinde in eine fahlgelbe veriinderte. Ferner verlor Acer Negundo californicum
Hort. auf A. Negundo crispum veredelt den ihm eigenen stark bliiulichen

Reif der iippigen Ruten ganz. — Oberdieck hat als Veranderung der Frucht durch

die Unterlage beobachtet, dafs ein roter Taubenapfel (Pigeon rouge) auf eine Rei-

nette veredelt, ganz die Reinettenform annahm. Professor Caspary teilte mit, dafe

eine Citrone auf Orange veredelt Fruchte hervorbrachte, welche halb Citrone, halb

Orange waren und selbst der Geschmack der Teile scharf getrennt war.

Ein solcher Baum existierte fruher in Sanssouci bei Potsdam, auch sind solche

Baume in sudeuropaischen Garten noch verbreitet.

Diese von verschiedenen Seiten gemachten Erfahrungen, welche gewifs durch

zahlreiche andere aus der Praxis noch vervollstandigt werden konnen, mogen dazu

beitragen, die Aufmerksamkeit auf Umstande zu lenken, welche bei dem Studium

dieser interessanten Erscheinungen noch nicht geniigend berucksichtigt worden sind.

Was die Samlinge der geschlitztblatterigen resp. anderer abnorm-
blatteriger Geholze anbelangt, so sind die Resultate sehr verschiedene ; im all-

gemeinen pflegt schon der Prozentsatz keimfahiger Samen ein weit geringerer als bei

den normalen Pflanzen zu sein. Dann ergaben oft gar keine, manchmal eine sehr

geringe Anzahl Samlinge wieder geschlitztblatterige Formen; aber ob und in wie
weit solchen Samlingen etwa die Fahigkeit verbleibt, unter Umstanden
plotzlich vereinzelt die geschlitzte Blattform herv orzubringen, ist zu

beobachten! —
Einleuchtend ist es doch, dafs solchen Samlingen vorwiegend Knosp en-

variation innewohnen mufs und aus ihnen z. B. Pflanzen wie die vorne ge-

nannte Carpmus entstehen miissen, oder konnen.

Nach mundlichen und schriltlichen MitteUung
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Jedenfalls wurden bisher nicht geniigende Aussaaten solcher Abstammung ge-

macht, oder es fehlte an ausreichendem Saatgut. Je grofser die Menge der Samen,
umsomehr sind selbstredend gunstige Resultate zu erwarten; so erzog ich aus reich-

lich Samen von Fagus silvatica asplenifolia einzelne ganz charakteristische

Pflanzen bis zu der schmalblatterigsten linealen Blattform var. compto-
niae folia Hort., dann Ubergange bis zur normalen Pflanze, dabei auch die schon

genannte, als var. grandiden tata Hort. bekannte und auch durch Veredelung

fixierte Form mit tiefbuchtig gezahnten Blattern. Corylus Avellana laciniata
ergab einzelne charakteristische, auch manche tiefer eingeschnittene als die normalen
Blattern, also wiederum Ubergange.

Von Juglans regia laciniata*) zeigten manche Samlinge genau die scheme

tiefgeschhtzte Blattform, andere dagegen nur etwas tiefere Blatteinschnitte als am
normalen Baume J. regia, so durfte auch die bekannte, ebenfalls durch Veredelung

fortgepflanzte Form: hetcrophylla Hort. gewonnen sein, an welcher teils ein-

geschnittene, teils Ubergangsblattformen, wie auch normale Blatter erscheinen.

Robina Pseudacacia monophylla brachte ganz treue ei nblatterige Sam-
linge und Ubergange zum Fiederblatt, entweder ein grofses Endblatt mit kleinen, auch
nur einem Fiederblattchen, weiter dreiblatterige neben zahlreichen normalen Samlingen.

Sambucus nigra heterophylla dissecta ergab einige annahernd der

Mutterpflanze gleichende Samlinge mit fein zerschlitzten Blattern.

Sambucus nigra laciniata ergab Samlinge, welche deutlich Ubergangs-
furmen mit stark eingeschnittenen, grob gezahnten Blattern lieferten.

Sambucus racemosa plum os a zeigte besonders gunstige Resultate, namlich

neben der charakteristischen Blattform auch alle Ubergange zu den normalen Blattern,

auch Carriere in Paris erhielt dieses Resultat und bildete die Blattformen, mit naheren

Ribes nigrum crispum ergab wieder die geschlitzte, gekrauselte Blattform

unter den Samlingen, ebenso Laburnum vulgare bullatum die eigenartigen, ge-

rollten, gekrullten Blatter und Laburnum vulgare querci folium die Eichen-

blattform.

Auch im Wuchs abweichende Formen zeigen in ihren aus Samen er-

zogenen Nachkommen Abweichungen und Ubergange, so finden wir z. B. bei der

Sauleneiche Quercus pedunculata fastigiata unter Samlingen ganz saulen-

formige Pflanzen, aber naturgemafs auch mehr in die Breite wachsende Uber-
gangsformen bis zur normalen Stieleiche; zumal auch Baume, die mit dem Alter,

immer mehr in die Breite wachsend, in die Stammform ubergehen.

Samlinge von Konife re n-Saulen formen werden uns immer einen Prozent-

satz regelmafsiger und steif aufwachsender Pflanzen liefern, aber selten sich

ganz treu fortpflanzen. Das Gleiche beobachtet man bei anderen im Wuchs ab-

weichenden Formen, so z. B. von den Kugelformen Biota orientalis compacta
und aurea, deren Samlinge schon regelmafsig und gedrungen wachsen, aber oft

mehr aufstrebend sich zuspitzende Kegelformen liefern. Samlinge der Biota orien-
talis intermedia zeigen z. B. deutlich die langgestreckten Zweigbildungen als Uber=

gange von der normalen zur fadenformigen Bezweigung (var. filiformis). Samlinge

der Schlangenfichten ergeben gleiche Bildungen.

Die Samlinge der Hangelarche Larix europaea pendula ergeben

Pflanzen mit stark abwarts hangenden Asten und Zweigen und solche die mehr
schirmformig abstehen, auch Baume mit stark ubergeneigten Wipfeln.

^ Rodigas in Paris erzog von Amygdalus Persica pendula der Hange-

resp. kriechenden
8
Wuchs beibehielten.

*) Vergl. auch die Mitteilungen iiber diese Wallnufsform von Prof. Dr. Seelig, S. 4,0.



Was die Samlinge von Geholzen mit abweichend gefarbten Blatte
betiifft, so pflanzten sich solche von Acer Pseudoplatanus fol. purpun
echt fort, auch bei A. Pseudp. fol. varieg. wurde dies beobachtet. Gewifs w
dies noch bei manchen anderen der Fall sein; buntblatterige Stauden- und Sommi
gewachse pfianzen sich bekanntlich zahlreich echt durch Aussaat fort.

Samlinge von Blutbuchen Fagus silvatica atropurpurea ergab<

wie Ober-Hofgartner Renter auf der Pfaueninsel bei Potsdam nachgewiesen hat, et

% echte, i/a schmutziggriine und 1/3 normale grime Pflanzen. Den schmutziggriin

Ubergangen in der Farbung entstammt auch die als cupreata, kupferfarbige, wenij

auffallende und dekorative Form. Auch bei der Bluteiche Quercus pedu

Von Quercus pedunculata margii
fruchtigen Eiche, erzog Renter ganz weifse, chl

solche nicht lebensfahige Formen, nach kurzer Zeit zu Grunde gingen.
Die Bluthasel Corylus Avellana atropurpurea liefert ein ahnliches

Resultat wie die Blutbuche, Berber is vulgaris atropurpurea die Blutberbe-
ritze liefert bald mehr bald weniger konstante Samlinge.

Dafs bei Entstehung und Erhaltung von buntblatte rigen Pflanzen
gewisse chemische Bestandteile des Bodens fordernd mitwirken konnen, dafs z. B.

bei schlechterer Ernahrung, bei schwacherem Trieb diese Eigenschaften sich charak-
teristischer erhalten und deutlicher hervortreten, wahrend in fettem, nahrhaftem Boden
ein Ruckschlag in die normale grune Pflanze meist bald erfolgt, ist einleuchtend
und bekannt, und zumal bei buntblattrigen krautartigen Pflanzen zu beobachten.

Wir wissen, dafs durch Standortsverhaltnisse bedingt H unger-, Zwerg-, Sumpf-
formen u. a. m. entstehen konnen, ich erinnere nur an die Krummfichten und
andere Mifsbildungen der arktischen Moore.

Der aufmerksame Pflanzenziichter weifs, dafs kunstlich fixierte Jugend-
oder sonstige Zwerg-Kulturformen, bei sehr gunstigen klimatischen und Bodenverhalt-
nissen, plotzlich in die normale fruchtbare Pflanze mit uppigem Wachstum zuruck-
schlagen, resp. zu dieser sich d u r ch a r b e i t e n konnen. Aber dafs ohne

L°r
r

^f
ndene Anla S e zur Knospenvariation, (von Verkriippelungen und

Mifsbildungen, durch ungtinstige Kulturbedingungen erzeugt, abgesehen) Pflanzen
vorubergehend andere Blattformen bilden und sie wieder verlieren sollen, lediglich
durch rein mechanische Einfliisse hervorgerufen, mochte Referent den bisherigen
Erfahrungen nach, entschieden in Abrede stellen.

Nach dem bisher Gesagten steht es fest, dafs durch Herrn Professor
BnchaiaiSs Beobachtungen durchaus nichts bewiesen wurde, dafs aber am

ist, dafs Geschlitztblatterigkeit auch als^eTmutg^Mdung fngTseten' wlrd"! wlfes
Gartenflora 1893 Seite 414 behauptet wird, bei Besprechung von A. von WidenmanrCs
geschlitzte Blattformen.

Im Gegenteil liegt hier von seiten des Herrn Verfassers ein Irrtum, eine
aJsche Beurteilung des mitgeteilten Thatbestandes vor, wie solche so

leicht bei emseitigen Beobachtungen dieser Art, ohne umfassendere Priifungen anzu-
stellen, mit unterlaufen.

6

Es ist notwendig auf solche Unrichtigkeiten aufmerksam zu machen, um zu
en, dafs, auf Grund solchei

esem ohnehin
1

irriger Angaben, weitere Mifsgriffe bei Forschungen

„ 1 und dunkelen Gebiete gemacht werden. —
Aus Vorstehendem mag ersichtlich sein, wie wichtig es ist, nicht nur die vor-

ndenen abweichenden Pflanzenformen selbst, sondern auch ihre Samlinge genau

f e "
,
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^
e
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Sbd bei den bisherigen Studien nicht genugend beachtet
rden, daher empfiehlt es sich fleifsig Aussaaten zu machen und die Eigentiim-
lkeiten der Samlm- u-< „ u
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Bei der Entstehung von sogenannten Sportz weigen, wo sich also an
Pflanzen plotzlich abweichende Zweig- oder Blattformen bilden, waren ganz genaue
Untersuchungen anzustellen, um die Entstehungsursachen zu entdecken und
zwar wird Fall fur Fall genau zu untersuchen sein, da hier nicht nur Boden- und
Standort, etwaige Unterdruckung durch andere Pflanzen, Saftstockungen durch Be-
schadigungen, kurz jeder, auch der anscheinend geringfugigste Umstand moglicherweise

Hier mag nochmals an den friiher schon von mir*) mitgeteilten Umstand
erinnert werden, dafs durch irgendwelche Veranlassung (sei es Zuruckfrieren, Ab-
fressen etc.) beschadigte Koniferen, sowohl Cupressineen wie Abietineen, bei neuer

Knospenentwickelung, um die Schaden zu ersetzen, meist zuerst Triebe erster Ent-

wickelung (Primordialzweige) bilden, aus denen dann nach und nach normale Zweige
hervorgehen.

Abweichende Samlinge entstehen zufallig auf Saatbeeten, auch durch
Samenausfall in Waldbestanden, wie interessante Beispiele beweisen, einzeln oder
auch horstweise, wo oft Tausende der gleichen Art unter ganz gleichen Bedingungen

die Befahigung zu abweichender Ausbildung inne, sulche Samen konnen
mit alien gleichzeitig gesaeten Samen von denselben, oder doch von normalen Baumen
genommen sein. Oft ist ja auch die Abstammung gar nicht mehr festzustellen.

Herr A. von Widenmann Oberstlieutenant z. D. in Stuttgart, hat uber ge-

Bchlitzte (laciniate) Blattformen in den „Jahresheften des Vereins fur vaterlandische

Naturkunde in Wurttemberg 1893" interessante Mitteilungen und Zeichnungen ge-
liefert, auch auf die bisherigen, von wissenschaftlicher Seite daruber gegebenen Er-
klarungen hingewiesen. Ebenso sind andere abnorme Blattformen in Zeichnungen
mit Notizen von ihm gesammelt und in letzter Zeit sehr vervollstandigt worden,
welche schon in der Jahresversammlung der deutschen dendrologischen Gesellschaft
in Leipzig zur Vorlage kamen und Anerkennung fanden.

Hoffentlich gelingt es weiteren eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen
uber die Entstehung der Knospenvariation bald mehr Licht zu verbreiten!

M't 1' d*
ZWCi Entgegnungen auf den nachfolgendeiS, bereits durch Flugblatt unseren

wir zum besseren Verstandnisse alle drei Aufsatze hintereinander folgen.

Ober die Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus sylvestris L.

Ein Mahnruf an alle Forstmanner und Baumzuchter.

Die Frage der Samenprovenienz ist in jungster Zeit bei forstlichen Auf-
forstungen und landschaftsgartnerischen Anpflanzungen ein Faktor geworden, der so
eingehende Beachtung erfahren hat, dafs es fast iiberflussig erscheinen konnte, sich
uber diesen Gegenstand noch weiter auszulassen. Die Veranlassung fur nachstehende
eilen bietet jedoch der Umstand, dafs eine Seite dieser Frage unzweifelhaft noch

J
zu wenig berucksichtigt worden ist. Es wird namlich bei der Samenauswahl

das Gewicht hauptsachlich auf die Winterharte der zu erzielenden Pflanzen gelegt

nicht gebuhrend gewurdigt, dafs auch die winterhartesten Pflanzen fur die meisten
^ecke unbrauchbar sind, wenn aus ihnen nur Kruppel erwachsen. Trotzdem, dafs

fachmannischer Seite mehrfach darauf hingewiesen worden ist, wie wenig man

K»rUruhe
EinheUliChe Koniferen " Benennung zweite Folge 1892, Seite 8 in meinem Vortrage in



darauf rechnen konne, aus Stecklingen und Ablegern oder aus Samen von japanischen

Zwergformen normale Individuen zu erziehen, wird doch meist Klima und Boden

So bedauerlich ein derartiger Irrtum auch schon fiir Parkanlagen ist, so schwer-

Man braucht nicht viel nachzurechnen, um die enormen Verluste zu ermessen, welche

durch Anwendung von Saatgut entstehen, welches Kulturen ergiebt, die sich nach
einem Jahrzehnt als Kriippelbestande enveisen. — In Livland hat man seit etwa

25 Jahren mit ktinstlichen Aufforstungen mit stetig zunehmendem Eifer begonnen.
Die dazu benutzte Kiefer wurde bis vor nicht langer Zeit fast ausschliefslich aus

den Klenganstalten der Rhein- und Mainebene bezogen, da einerseits es an ein-

heimischen Klenganstalten fehlte und andererseits das bezogene Saatgut beziiglich

seiner aufseren Qualitat — Keimfahigkeit, Reinheit, Billigkeit — auch den hochsten
Anspruchen gerecht wurde. Wie nun aber unsere Kulturen alter wurden, stellte

es sich heraus, dafs alle aus dem bezeichneten Samen hervorgegangenen Pflanzen

krummwuchsig waren, ja selbst schon fingerdicke Individuen hatten stets auffallende

Kniee im Stamm, alle Pflanzen waren hin- und hergebogen bei gleichzeitig buschigem
Wuchs. Auch bei uns machte man vielfach zuerst den Boden verantwortlich. Da
kam aber der harte Winter 1887— 88 und grofse Kiefernkulturen von importierter

Saat erfroren einfach. Diese Erscheinung rief nun allerorts eine nicht geringe Be-
sturzung hervor^und veranlafste auch eine sorgfaltigere Priifung der Kulturen auf

bezeichneten Saatgute hierzulande entstandenen Kiefernkulturen auf jedem Boden
— Sand, Lehm, Kalk, Moor, und zwar sowohl trockenen wie nassen Boden —
und in jeder Lage ausnahmslos krummwuchsig sind, wahrend samtliche
Kulturen aus einheimischem Saatgut geradschaftig sind. Der Unterschied ist so in

die Augen fallend, dafs man hier die Provenienz des Samens an jeder Kultur irr-

tumslos bestimmen kann! Diese Entdeckungen haben die Nachfrage nach einhei-

mischem Saatgut derartig gesteigert, dafs die Livlandische Ritterschaft den Beschhus
gefafst hat, eine grofse alien Anforderungen moglichst gerecht werdende Klenganstalt
im Herzen des grofsten und die schonsten Bestande produzierenden Kieferngebiets
des Landes zu erbauen.

Mir liegt es durchaus fern, fur den Absatz des zu erwartenden Produktes
dieses Unternehmens aufserhalb unseres Landes Stimmung machen zu wollen, im
Gegenteil, im Interesse unserer Forstwirtschaft wiinschte ich, dafs das hierzulande
produzierte Saatgut moglichst billig bleibe und um so mehr Chancen habe hier ver-

wandt zu werden. Ich meine aber, dafs es in Deutschland auch viele gutwuchsige
Kieferngebiete giebt und dafs eine Reform auf dem Gebiete der Samenproduktion
an der Zeit ware und auch zweifellos Platz greifen wird, wenn sich alle Forst-
manner und Baumzuchter der grofsen Bedeutung der vorliegenden Frage vollstandig
bewufst werden.

5
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^
S° nach Deutschland kommen, bewundern wir immer

majestatische Exemplare, dieselbeT k6nnen° sich^ber ^aSlicTLt^ den^deutLhen
Eichen nicht messen — beim Anblick der Kiefembestande aber empfinden wir

stets ein lebhaftes Bedauern, dafs die mit so grofsem Aufwand an Intelligenz und
Fleifs geschaffenen Kulturen im allgemeinen so jammerliche Kriippelbestande her-

vorbnngen. So entziickt das Auge des Forstmannes den gleichmafcigen Teppich der

jungen Anwuchse betrachtet, so deprimiert wendet es sich von den Dickungen,
Stangenholzern und alteren Bestanden ab !

verhehle nicht, dafs das verbreitete Vorurteil, der Boden trage

;rschwarze nie wird beseitieen lassen- dieses vermag all
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die selbstgemachte Erfahrung, und Versuche anzuregen ist demgemafs auch der
alleinige Zweck dieser Zeilen.

Um nun in dieser Richtung behilflich zu sein, bin ich bereit, forstlichen Ver-
suchsstationen, botanischen Garten, Forstmannern, Dendrologen und sonstigen Inter-

essenten zu vergleichenden Versuchen kleine Quantitaten hiesiger von mir selbct

geklengter Kiefernsaat im nachsten Monat unentgeltlich zu uberlassen. Bestellungen
erbitte ich mir moglichst bald.

Roemershof
pr Riga

M
*
von Siver8»

Entgegnung auf die Abhandlung des Herrn M. von Sivers:

„Ober die Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus sylvestris L.'
1

Vom Gr. OberfSrster Dr. Walther zu Dornberg.

Mit grofsem Interesse habe ich die Mitteilung des Herrn M. von Sivers iiber

die Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus sylvestris L. gelesen und mit Staunen
vernommen, dafs wir Forstleute der Rhein-Main-Ebene in Kriippelbestanden
wirtschaften. Ich wurde es nicht der Muhe wert finden, in dieser Sache die Feder
zu ergreifen, wenn ich nicht befurchten mufste, dafs Nichtkenner hiesiger Gegend

wundern wir immer die herrlichen Buchen und Eichen . . . beim An-
blick der Kiefernbestande aber empfinden wir stets ein lebhaftes
Bedauern, dafs die mit so grofsem Aufwand an Intelligenz und Fleifs
geschaffenen Kulturen im allgemeinen so jammerliche Kriippelbestande
hervorbringen

. . ." Es ist gnadig von Herrn von Sivers, dafs er nicht schreibt

„ausnahmslos" sondern nur „im allgemeinen". Nun habe ich in meiner Eigen-
schaft als Oberforster wie fruher als Assistent der forstlichen Versuchsanstalt gerade
die Kiefernbestande der Rhein-Main-Ebene etwas genauer kennen gelernt und mir
oft genug bei dem Hohenmessen der Kiefern fast das Genick verdreht. Wenn wir

msbesondere auf Flugsanderhohungen auch armselige, schlechtwuchsige und kruppel-
hafte Kiefern sehen, so finden wir in der Hauptsache doch gerade erwachsene
vielfach auch — bei dichtem Aufwachsen — glattschaftige Holzer, dabei mit

nennenswerten Massen. Ich weifs von der Schwierigkeit, charakteristische Probe-

St
hCn in

B
Bestanden 4- resp- 5- Bonitat zu finden, zu erzahlen und kann anderer-

iio Jahre berichten, wie man sie nicht haufig vorfindet. Wer sich eingehender
unternchten will, dem empfehle ich das Studium der Schwappachschen Ertragstafeln
fur Kiefernbestande in Hessen, *) oder eine forstliche Bereisung unserer Waldungen.
Er wird es dann als ein physiologisches Ratsel ansehen, dafs aus Samen solcher

stattlichen Bestande „Kruppelwuchse" entstehen konnen. Dafs beim Einsammeln
des Samens solcher auch von einzelstehenden Buschkiefern, die meist reichlich Samen
tragen, gepfluckt wird, ist mir wohl bekannt, aber unmoglich ware es, den jahrlich
aus hiesigen Samenhandlungen zu liefernden Samen nur von „Kruppelbestanden"
zu ernten. Wird denn viberhaupt Samen von Kruppelkiefern, die selbst durch An-
nug vom nahen Wald und von schlanken wertvollen Stammen entstanden sein

konnen, wirkKch Kriippel erzeugen? Ich glaube es nicht, und zwar um deswillen
iucht, weil die „Form" entschieden in erster Linie von dem Standraum des Indi-

Kiefer im Grofsherzogtum Hessen. Allg. Forst- und Jagd-
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wir es daher stets bei Samenlieferungen mit diesem

haben werden. Stammt Korn I von einem Kriippel,

; Korner 2—10 von tadellosen Stammen abstammen. Deshalb kann

vorstellen, wie aus dem samtlichen von hier bezogenen Samen
; — auf jedem Boden — entstehen konnen.
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Einige Bemerkungea zu dem Mahnrufe des Herrn M. von Sivers
Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus sylvestris L. betreffend.





eine durch das Klima oder durch Parasiten bedingte ist. Grisebach*) giebt als Ur-
sache der verschiedenen Wuchsformen der Kiefern die verschiedene Beschaffenheit
des Bodens an. Er sagt: „Merkwiirdig sind die Unterschiede ihres Wachstums: die

Hohe kann 120 Fufs betragen oder zur verkriippelten Form herabsinken, je nach-
dera die Erdkrume fester oder lockerer ist und die Feuchtigkeit aufspart oder in

den Untergrund entlafst. Deshalb flieht sie auch das Gebirge, wenn die Gesteine
mit einer zu flachen Erdkrume bedeckt sind." Es ist lehrreich, dafs diese Ver-
mutung Grtsedach's durch die von AWschen Beobachtungen nieht bestatigt wird,
denn von Sivers beobachtete die Krummwiichsigkeit auf jedem Bod en und in

jeder Lage. Da die Erblichkeit fur die Erscheinung ebenfalls nach meinen obigen
Ausemandersetzungen - wenigstens mit grofser Wahrscheinlichkeit - nicht anzu-
nehmen ist, so mussen wir in den klimatischen Verhaltnissen die Ursache suchen,
umsomehr, .als Pflanzen, aus livlandischem Samen herangezogen, geradschaftig sind.
Wir konnen mlt gutem Grunde annehmen, dafs die Samlinge, welche von west-
deutschen Pflanzen stammen, weniger widerstandsfahig gegen die klimatischen Ein-
flusse Inlands sind als diejenigen, welch* v ,. livlandischen Pflanzen stammen. Es
entsteht nun die Frage, wodurch wird die grofsere oder geringere Widerstands-
fahigkeit bedingt? Diese Frage kann aber nur durch Studium an Ort und Stelle
beantwortet werden. Es 1st moglich, dafs anatomische Unterschiede vorhanden sind,
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Eingehend besprach Redner die Bestrebungen der Gesellschaft dahingehend,

reicht wurde, sind in diesen Blattern, wie auch in den friiheren Mitteilungt-n so

eingehend besprochen worden, dafs sie hier nicht wiederholt zu werden brauchen.

Es sei nur erwahnt, dafs zumal die Nachricht allseitig mit Freuden begrufst wurde,

dafs, wie es far die Nadelholzer geschehen, nunmehr auch eine einheitliche Be-
nennung der Laubgeholze, welche dem praktischen Bedflrfnisse Rech-
nung trage, ausgearbeitet werden solle.

Allseitig wurde es ausgesprochen, dafs diese Arbeit einem Iangst gefuhlten

Bediirfnisse Genuge leisten werde und dieser Beschlufs als die wichtigste
dendrologische Errungenschaft der Jahresversammlung von 1895 angesehen

Beim Hinweis auf die reichen Samensendungen, die der Gesellschaft in so

Norclamerika zugegangen, beleuchtete Redner 'die grofse Wichtigkeit der Be-

zu beschaffen, sondern auch aus solchen Lagen zu beziehen, welche in klima-

tischer Hinsicht moglichst unseren Verhaltnissen nahe kommen. Sind also die

sollte dasselbe moglichs^aus den hochsten, rauhesten Lagen ent-

nomraen werden, wo die Geholze noch normal gedeihen. Es sind dies

Vertrauenssachen und handelt es sich darum, zuverlassige Sammler und Bezugs-

quellen zu gewinnen, auf deren Rechtlichkeit und Wahrheitsliebe man unbedingt

bauen kann — denn vom passenden oder unpassenden Saatgut hangt das weitere

freudige Gedeihen, oder oft ganzliche Fehlschlagen unserer Kulturen ab. — Redner

erinnerte an die Douglastanne, welche, je nachdem dieselbe von der warmen
kalifornischen Seekuste, oder aus rauhen Gebirgslagen stammen, sich schon auf den

Saatbeeten im Triebe unterscheide. Aus erster Lage treiben die Pflanzen uppig bis

in den Herbst hinein, der Trieb reift nicht aus und erfriert dann selbstredend im

Winter; aus rauher Lage stammend schliefst der Trieb regelrecht ab, reift aus und

ist vollig frosthart, dies zeigen uns die schonen blaugriinen Formen der Douglas-

tanne aus den rauhesten Lagen Colorados. Ebenso verhalt es sich mit zahlreichen

Nadel- und Laubholzem.

Kulturversuche sind je nach den Holzarten in alien Gegenden und Lagen zu

machen. Da eroffnet sich ein weites, interessantes Arbeitsfeld vor unseren Augen,

aber es bedarf auch der Hingebung und uneigennutzigen Mitarbeiter-

Wir erkennen dabei voll und ganz an, -was bisher auf diesem Gebiete in

unserem deutschen Vaterlande geleistet worden ist. Von jeher war das Bestreben

vorhanden, Geholze aus fremden LSndern einzufuhren, unsere alten Garten geben

ein beredtes Zeugnis dafur, bedarf es doch gerade bei der GehSlzzucht, wie wir

wissen, langerer Zeit um Erfolge zu sehen. Menschenalter sind erforderlich, urn mit

Sicherheit den Wert oder Unwert gewisser Geholzarten fur uns festzustellen.

Redner wies darauf hin, wie eben die alten Garten es sind, wo wir unsere

Studien machen miissen.

In neuerer Zeit ist man systematischer mit der Kultur der Exoten vor-

gegangen, je allgemeiner diese Bestrebungen sein werden, je mehr kundige Manner
sich vereinigen und ihr Wissen und ihre Arbeit zusammenfassen und zum Gemem-
gut der Nation machen, desto fruher wird etwas Bleibendes, etwas wirklich Gutes
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Geschlecht, wir segnen unsere Vater, dafs sie fiir uns sorgten, wir liaben die Pflicht,

fur unsere Nachkomraen zu sorgen ! — Da darf es kein engherziges Abwagen geben

pflanzen, desto friiher werden die Erfolge dem deutschen Volke zu gute kommen,

das mufs die Parole sein!

In vielen Fallen werden wir ja auch fruher Erfolge sehen, zumal die strauch-

artigen Geholze werden uns bald die ihnen geschenkte Sorgfalt lohnen und welche

herrlichen Schatze haben uns da die letzten Jahrzehnte gebracht, wir diirfen da nur

unsere dendrologischen Garten durchmustern !
—

Es wird sich nun darum handeln, aus dem mit grofsen Op fern muhsam
Zusammengetragenen sichtend das auszuwahlen, was sich zur all-

gemeinen Anpflanzung empfiehlt, was zu Zier-, und spater vielleicht zu Nutz-

pflanzungen geeignet erscheint. Alles dieses aber nach Moglichkeit zu ver-
breiten und richtig zu verwenden, damit jede Pflanze nach ihrer Eigenart

und ihren Bediirfnissen so recht zur Geltung komme. —
Damit kommen wir auf das Arbeitsgebiet, auf die Arbeitseinteilung, da werden

Manner der Wissenschaft, wie praktische Gartner, Forstleute und Liebhaber viel

Arbeit haben und eben davon wird in erster Linie der Erfolg unserer Bestrebungen

sei, dafs die geeigneten Krafte sich zusanfmenfinden . — Hier mufs sich die ge-

ohne Bedenken alle p
dem gemeinsamen Wohle opfern! —

Redner ging dann naher darauf em, dafs es ein grofcer Irrtum sei, wie es

schon Booth in seinen Mitteilungen in Danckelmann s Forstzeitung aussprach, die

Anpflanzung im Park und Wald so scharf und als gar nicht vergleichbar zu unter-

scheiden. Wohl pflanze der Gartner mit grofserer Sorgfalt als es dem Forstmann
bei seinen Grofskulturen moglich sei, dafur habe aber° der Parkbaum, sehr haufig

bei ganz freiem Stand, weit mehr von der Unbill der Witterung und dem schroffen
Wechsel zu leiden als der im Schutz stehende Waldbaum. Darum konnen die Er-

folge bei Kulturen im Park recht wohl als ein Prufstein fiir die Kulturen im Walde
in den betreffenden Gegenden angesehen werden. Redner hatte soeben Ge-
legenheit im schonen Wiesenburg i. d. Mark das an seltenen Geholzen so viel

Schones bietet, bei Herrn Grafen Wilamowitz in Gadow bei Lanz mit seinen
prachtigen Bestanden in Park und Forst, bei Herrn Booth im Grunewald bei Berlin

und bei Herrn von iWj^-Murchin, der sich hier in Pommern urn die Ver-
breitung guter Geholze so grofse Verdienste erworben hat, sich davon zu iiberzeugen,
wie prachtig die Exoten im Park wie im Walde gedeihen. Ja, ofter waren Einzel-
exemplare im Park beschadigt, wahrend die gleichen Arten im gegenseitigen Schutze
des Mischbestandes unberuhrt dastanden. Wo Eichen zuruckgingen und Kiefern
kummerten, machten in Gadow Douglastanne und Picea sitchensis meterlange Jahres-
tnebe, prachtig entwickelten sich Tsuga Mertensiana, Larix Ieptolepis, Chamaecyparis
Lawsoniana, Abies concolor u. a. m. Bei solchen Erfolgen, die doch dcutlich genug
sprechen, mufs es Wunder nehmen, dafs Forstmanner noch immer dem Anbau der

Exoten^unsympadsch, ja sogar schrofT ablehnend gegeniiberstehen. -
Bitte fur die Verbreitung der he^lichen Neueinfuhrungln von^Zilrgel

^orge zu tragen und durch recht umfassende Verwendung in ihren Anlagen
Gartenfreund dafur zu interessieren.

Kuln,^
Her

^K
Forstbeamte n werden ihrerseits nicht verfehlen das fur

Kulturen verwendbare gewissenhaft zu priifen. Viel ist ia nach dieser Richtung

ihr«
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geleistet, aber viel bleibt noch zu thun. Solche Arbeiten wollen mit Liebe unci Hin-

haben, solche Arbeiten in die Hand nehmen, denn nur sic werden Erspriefsliches

leisten. Schablonenmafsige Fiihrung von Listen, aufgezwungene Kulturen, die dem
Ausfiihrenden ein Dorn im Auge sind, die er Ges< hattsuU rbimhm- halber nur unge-
niigend uberwachen und durchfiihren kahn, thun es nicht und tragen nur dazu bei,

falsche Schliisse zu ziehen und der guten Sache zu schaden! Dies ist von Autori-

Schliefslich wies Redner darauf hin, dafs gerade in Pommern, wo so herrliche

Baumbestande vorhanden, wo stets von den Grundbesitzern mit Liebe gepflanzt

worden sei, es nicht an Arealen zu Anpflanzungen fehle. Zumal in Anbetracht
des so gunstigen Kustenklimas wflrden Anbauversuche der Exoten die besten Er-
folge verspiechen. •

.

der Insel Riigen und den anstofsenden kleinen Inseln, z. B. der Insel Vilm, wo die

Maler mit Vorliebe ihre Studien machen.

und die Geholzschatze zu mustern. Neben machtigen malerischen Eichen, Buchen,
Linden, Riistern, Robinien etc. stehen alte Platanen, echte Kastanien, Taxodien,
Taxus, Ilex Buxus.

Die auslandischen Koniferen, Sequoia (Wellingtonia) gigantea mit eingeschlossen,

gedeihen trefflich. Hier ist stets mit Liebe und Verstiindnis gepflanzt worden und
es ist eine Freude weiter zu schaffen.

Auch die trefflichen Leistungen in Geholzen auf der soviel Schones bietenden

Ausstellung hier in Greifswald beweisen, was nach dieser Richtung hin schon ge-

boten wird und zugleich was ferner geleistet werden wird.

Redner iiberreichte alle bisherigen Veroffentlichungen, nebst Statuten der Ge-
sellschaft und sprach die Hoffnung aus, dafs alle Anwesenden Mitglieder werden

nommenen Vortrage als Mitglieder ein, nachdem noch Gartendfrektor Siebert- Frank-
furt, ein Mitbegrunder der Gesellschaft, warm fur die gemeinniitzigen Bestrebungen

die gute Sache zu wirken und Mitglieder zu werben.

Somit hat diese Anregung dazu beigetragen, der Gesellschaft neue Freunde
und hoffentlich recht treue Mitarbeiter in Pommern zu gewinnen.

Aufruf!*)

Der Winter 1894/95 hat in die Reihen unserer Nadel- wie Laubholzer grofse

Lucken gerissen. Herrliche Baume und Straucher, welche bisher als winterhart galten,

sind entweder ganzlich getotet oder so schwer beschadigt, dafs dieselben skh nicht

mehr, oder nur kummerlich erholen. Speziell fur die Mitglieder der „deutschen den-

drologischen Gesellschaft" ist es gewifs von grofstem Interesse zu erfahren, welche
Geholze, wo, wie und unter welchen Umstanden dieselben ausgehalten haben, resp.

beschadigt wurden. Aus diesem Grunde mochte ich alle Interessenten hiermit er-

suchen, moglichst vielseitige Notizen diesbezuglichen Inhalts aufzustellen und gefalligst

wSCbenen Frageho^en rdchhalJg^u^gefUllt. baldigst direkt an denselben einsenden zu
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Seit vielen Jahren mit der Frage iiber die Winterharte unserer in Feld und

Park angepflanzten Geholze des In- wie Auslandes beschaftigt, erklare ich mich

schon aus diesem Grunde zur Empfangnahme genannter Aufzeichnungen jederzeit

bereit, wie ich auch sodann das Ergebnis der Zusammenstellung und der Vergleichung

wiederum veroffentlichen werde.

Um jedoch in moglichst gleichmafsiger Weise vorgehen und eine geregelte

Arbeit ausfuhren zu konnen, ist eine Beachtung der unten angefuhrten Punkte un-

bedingt notwendig. Wenn es ja auch nicht immer moglich ist, alle Fragen zu be-

antworten, so wird doch wohl die Mehrzahl derselben Eriedigung finden konnen.

Botanischer Garten Tubingen, E. Schelle,

juni i8q5 .
Konigl. Universitatsgartner.

Die zu beachtenden Fragen waren:

2. Lage des Ortes und Hohe desselben iiber dem Meere.

3. Niederste Temperatur des vergangenen Winters, (event, auch 70
/71 ,

79
/80 ,

4. Name der Pflanze (wenn irgend moglich mit Autorbezeichnung).

5. Hohe und etwaiges Alter der Pflanze.

6. Zustand der Pflanze zur Zeit der Untersuchung (z. B. ob ganzlich erfroren,

ob bis zur Veredlung, bis zur Schneedecke etc.; ob die alteren und auch die

jiingeren Zweige und Aste erfroren; ob wieder und wo [etwa aus dem Wurzel-

stock] austreibend; ob nur gebraunt etc.), sowie jetziger Zustand.

7. Stand der Pflanze (z. B. Hcihen- oder Thallage, Nord-, Siid-, West- oder

Ostlage; an Abhangen; in der Nahe der Meereskiiste, an Seen; ob geschiitzt

durch Baume, Walder, Gewasser etc.; ob und welchen Winden ausgesetzt;

ob feucht oder trocken stehend; ob Einzelpflanze, oder in Gruppen

stehend; ob bedeckt gewesen und mit welchem Material [event, auch Angabe

iiber Schneedecke]).

8. In welcher Bodenart stand die Pflanze?

9. Reifte die Pflanze vergangenen Herbst das Holz aus?
10. Zu welcher Tageszeit trafen die ersten Sonnenstrahlen die Pflanze?

11. War die Pflanze frisch gesetzt, oder stand dieselbe schon langere Zeit am

Platze?

12. War es eine veredelte oder wurzelechte Pflanze?

13. 1st nur eine Pflanze, oder sind deren mehrere beschadigt und wie haben die-

selben sich in sonstigen Wintern widerstandsfahig gezeigt?

14- Bemerkungen aller Art diesbezuglichen Inhalts.

(Jede auch scheinbar unwichtige Bemerkung hat oft grofsen Wert.)

Aussaatenbericht.

Von A. Purpus- Darmstadt.

Von 1892-1895 wurden ca. 227, meist seltene oder neue Geholze durch

Aussaaten erzielt. Die Samen verdankt der botan. Garten mit wenigen Aus-

nahmen der Gute des Herrn Hofmarschall von St. Paul, Prof. Dr. Sargent, Dr.

v. Tubeuf, aufserdem wurden eine Anzahl von der Dendrolog. Gesellschaft ein-

gesandt. Von Herm C. A. Purpus erhielten wir ferner ca. 66 Arten aus Colorado

und ca. 75 Arten aus Califomien aufser den Cacteen und Yucca, die ebenfalls zu

den holzigen Gewachsen zu rechnen sind.

Nachfolgend ein Verzeichnis der betreffenden Arten mit Ausnahme der von

C. A. Purpus erhaltenen Geholze;
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Aphananthe aspera Planch., „

Aralia spinosa v. canescens Sarg., Japan.

Berberis Sieboldi Miq.

„ nervosa Pursh, Nordamer.
Betula Maximowicziana Rgl., Japan.

„ Ermani Cham., „

Bonjeania hirsuta Rchb., Istrien.

Callicarpa japonica Thbg., Japan.

Clethra acuminata Michx, Nordamer.
Clematis aethusifolia Turcz. Nordchina.
Cocculus Thunbergi D.C., Japan.
Crataegus sp., Turkestan.

land.

Evonymus nipponica, Japan.
Fraxinus raybocarpa Rgl., Turkestan.

„ chinensis v. rhynchophylla, Japa;
spec. 1065 (Sargent)

Berlandieri, Nordamer.

„ Washingtoniana „

Gleditschia japonica Miq., Japan.
Hamamelis japonica S. et Z. „
Hydrangea hortensis Sm. v. acuminat

Japan.

Hydrangea vest. (Sarg.) v. pubescens,Japan.

Hydrangea hirta, Japan.

Hypericum Kalmianum L., Nordamer.
Idesia polycarpa Max., Japan.

Vaseyi A. Gray, Nordamer.

rhombicum Miq., Japan,

itilis L., Tyrol.

japonica !

Xanthoxyluir

Nadelholzer.

Abies Mariesi Mast., Japan. Picea pungei

„ sachalinensis Mast., Japan.
Chamaecyparis obtusa S. et Z.,

Cupressus Mac Nabiana Murr., Nordamer.
Cryptomeria japonica Don., Japan.
Juniperus rigida S. et Z.,

Larix leptolepis Murr.,

„ sibirica Ledb., Sibir.

Picea ajanensis Fisch., Japan. „ tuberculata Gord., Nordamer.

„ Glehni Mast., „ Sciadopitys verticillata S. et Z., Japan.

» jezoensis Carr., „ |

Taxus cuspidata Carr.,

Pinaster Sol.

NV.rda

Hamiltoni, Slid-
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nschule Eldena in Pommem (Garteninspektor
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Blasius, Dr., W., Professor, Direktor des bctanischen Gartens zu Braunschweig.

Bohme, F., Garteninspektor, Burgdorf bei Osterlinde, Braunschweig.
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Clemen, R, Berlin SVV, Viktoriapark.

Coaz, Oberforst-Inspektor, Bern.

Dammer, Dr. Udo, Friedenau bei Berlin, Wielandstr. 31.

Dippel, Dr. £., Professor, Direktor des botanischen Gartens, Darmstadt.

Direktion des botanischen Gartens, Dresden.

Dobrowlianski, Professor, St. Petersburg.

Dold, Wilhelm, Baden-Baden, Wilhelmstr. 4.
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Federath, Dr., Kgl. Landrat, Brilon, Westphalen.
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Fiesser, Grofsherzoglicher Hofgartner, Baden-Baden.
Finck, Wilhelm, Kommerzienrat, Munchen.
Finch, August, Bankier, Munchen.
Finken, Direktor der Gartenbau-Gesellschaft, Flora, Koln.
Fintelmann, G., Kgl, Hofgartner, Wilhelmshohe bei Cassel.

Foetsch, L., Kgl. Forstmeister, Scheibenhardt, Post Berg, Rheinpfalz.
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Frobel, Otto, Kunst- u. Handelsgartner, Zurich — Riesbach.
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Graebener, Grofsherzogl. Hofgarten-Direktor, Karlsruhe i. B.
Grasmann, Dr. Rustach, Professor der Forstwissenschaft, Tokio, Japan.
Grofsheim, W., Konigl. Hofgartner, Celle bei Hannover.
Grofsherzoglieh Badisches Ministerium des lnnern, Karlsruhe.
Grofsherzoglich Badische Garten-Direktion, Karsruhe.
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Grofsherzoglicher Botanischer Garten, Freiburg i. B.

Gro/sherzogliche Gartenvenvaltung, Oldenburg.

Grofsherzoglich Hessisches Ministerium der Finanzen, Abteilung fur Forst- und

verwaltung,

Gmbe, H, Stadtgarten-Direktor, Aachen.

Gugelmeyer, K., Vorstand des Gartenbau-Vereins, Mosbach, Baden.

Giilzow, A., Amtitz N. L.

Haage & Schmidt, Gartnereibesitzer, Erfurt.

Hanisch, f. C., Kgl. Hoflieferant, Leipzig, Anger.

Hansen, Carl, Professor, Kopenhagen, Miinstersvey 2.

Hassenbach-Sckiffner, Dr., Caerninplatz, Wien II 2.

S. Durchlaucht Fiirst Hatzfeld, Ober-Prasident von Schlesien, Breslau.

Heicke, C, Stadt. Obergartner, Aachen, Monheimsallee 42.

Hellmers, E„ Rentner, Bonn, Koblenzerstr. 134.

Helm's Sonne, Konigl. Hoflieferanten, Grofs-Tabarz, Thiiringen.

Graf Henkel-Donnersmark auf Neudeck, Ober-Schlesien.

Henkel, II., Kunst- und Handelsgartner, Darmstadt.

von Herder, Dr., Kaiserl. Russischer Hofrat, Griinstadt, Rheinpfalz.

Hesse, H. A., Baumschulenbesitzer, Weener a. Ems, Ostfriesland.

Hillebrand, Uberto, Samenhandlung, Pallanza, Italien.

Hillebrecht, Stadtgartner, Diisseldorf.

Holscher, Kgl. Garten-Inspcktor im botanischen Garten, Breslau.

von Homeyet, Rittergutsbesitzer auf Murchin, Neuvorpommern.
Hordemann, Jakob, (Firma Joh. Hordemann) Samen- und Pflanzenhandlui

HoUanderstr. 68.

Iis t maun, Chr., Stadtgartendirektor, Budapest, Murauyigasse 61.

Jannicke, Kon troll-Vorsteher der Hessischen Ludwigsbahn, Mainz.
von Jagow, Erbjagermeister der Kurmark auf Ruhstedt, Post Wilsnack.

Kaizenstein, Otto, 206 Chestnut Avenue Jamaica Plain Mass. U. St. N.

Kaysing, H, Regierungs- und Forstrat, Strafsburg i. Elsafs, Munstergasse
Kiniiz, Dr., Kgl. Forstmeister, Chorin, Mark.
Kierski, Rud., Inspektor der Stadtischen Friedhofe, Potsdam.
Kittel, Friedhof-Inspektor, Diisseldorf — Derendorf.
Klett, A., Grofsherzogl. Hofgartner, Schwerin i. M.
Missing, Hern,., (i. F. C. L. Klissing Sohn) Barth in Pommern.
Knanff, J., Kunst- und Landschaftsgartner, Wilhelmshohe.

Fabrikbesitzer, Nordhausen.
//., Ko Altenburg.

Kohne, Dr., Professor, Friedenau bei Berlin, Kirchstr. 5.
Kolnische Gartenbau-Gesellschaft, Koln a. Rh.
Konigl. Botanischer Garten, Tubingen.
Kimigl. Prcussische Regierung, Arnsberg.
Konigl. Preussische Regierung, Dusseldorf.
Konigl. Wurttembergische Landwirtschaftliche Akademie, Hohenheim.
Konigl I,hranstalt fur Obsl- und Weinbau, Geisenheim a. Rh.
Knugl. Rmnsrhe Forshmstalt, Aschaffenburg.
Konigl. Preufsische Forst-Akademie, Eberswalde.
Koltz J P Grofsherzogl. Inspektor der Gewasser und Forsten, L\
Lambert & Rater, Baum- und Rosenschulen Trier.
Landau, Eugen, General-Konsul Berlin, Wilhelmstr 70
Land;, nis, haflicker Verein Lathyrus, Munchen.
Louche, R., Garteninspektor Muskau O. L.
Lehmann, Udo, Neudam.



Leichtlin, Max, Stadtrat, Baden-Baden.

Leipziger Gartner- Verein, Leipzig-Lindenau.

6". Durchlaucht Flint Lichnowsky auf Kuchelna, Oberschlesien.

Lingron, W., Obergartner, Pansewitz bei Gingsl auf Rugen.

von Lobbecke, Rittergutsbesitzer auf Eisersdorf, Schlesien.

Lohse, F, Garten-Ingenieur bei Herrn Beythin, Riga.

Lorey, Dr., Professor der Forstwissenschaft, Tubingen.

Marschner, Hofgartner, Schleiz, Reufs j. L.

Martins, Gotz, Professor Dr., Bonn, Koblenzerstr. 129.

MaycrhofW, Fran:, ( irofsliMudler, Munchen.

Mayr, Dr. Heinr., Professor, Rondel, Neu Wittelsbach bei Munchen.

Michel, Ed., Konigl. Garten-Inspektor, Cassel, Carlsaue 8.

Michelli, Marc, Chateau du Crest par Jussy, Geneve.

Moller, L., Redakteur der deutschen Gartner-Zeitung, Erfurt.

Mii/hr, //.,' Oberforster! Wiesenburg i. d. Mark. '

? S

Miilh >\ H, Baumschulenbesitzer, Langsur bei Trier.

Midler, Aug. H., Obergartner, Bahnhof Kieritsch, Sachsen.

Miiller, Dr. N. J. C, Professor der Botanik an der Forstakademie Hann. Miinden.

Nungesser, L. C, Griesheim bei Darmstadt.
Ohrt, Park-Direktor, Biirgerpark, Bremen.
Ordnung, Furstlicher Obergartner, Eisenberg, Bohmen.
Palm, Heinr., Ingenieur und Gutsbesitzer, Gorz via Dreossi, Osterreich.

von Palm, Baumschulenbesitzer, Hohenkreuz bei Esslingen, Wiirttemberg.

Palmgarten-Gesellschaft, Frankfurt a. M.
Party, Paul, Dr., Verlagsbuchhandler, Berlin, Hedemannstr. 10.

Pauly, Alb., Obergartner, Oberursel i. Taunus.
Pawlitzky, A., Inhaber der Kleinschen Baumschulen, Wiesbaden.
Pax, Dr., Professor, Direktor des bot. Gartens, Breslau.

Perona, Vittorio, Professor der Forstwissenschaft, Vallombrosa (Pontassieve), Italien.

Peterssen, Dr. phil., Berum bei Hage, Ostfriesland.

Petrokokino, Kaufmann, Odessa, Poststr. 24.
Pfitzer, Dr. E., Geh. Hofrat, Prof., Direktor des bot. Gartens, Heidelberg.

Pfitzer, W., Kunst- und Handelsgartner, Stuttgart.

lurjnis, Obergartner im bot. Garten, Darmstadt.
Pall, Baumschulenbesitzer, Eningen bei Reutlingen, Wiirttemberg.
A Durchlaucht Herzog von Ratibor, Schlofs Rauden, Ober-Schlesien.
Pees, Dr., Professor, Direktor des bot. Gartens, Erlangen.
Rthder, A., Geschaftsamt fur die deutsche Gartnerei (L. Moller), Erfurt.

Rehnelt, F., Universitatsgartner, Giefsen.
Rentiers, Th., Garten-Inspektor, Ottensen bei Hamburg.
Reltig, E„ Inspektor des bot. Gartens, Jena.
Renter, A., Kgl. Oberhofgartner, Pfaueninsel bei Potsdam.
Renter, A., in Firma Dahs & Reuter, Baumschulenbesitzer in Jungsfeld bei Ober-

pleis, Rheinprovinz.
Rofc, H., Baumschulenbesitzer, Odessa.
Rtppdl,

J., Baumschulenbesitzer, Bergedorf bei Hamburg.
&haedtler, G., Hannover, Dohrenerstrafse 72 XL
ZchelU, Konigl. Universitatsgartner, Tubingen.
Mtffner, R., Privatier, Wien, Caerninplatz 7.
^hmabeck, Oberbaumschulgartner, Weihenstephan bei Freysing, Bayern.

^
hoch, G., Stadtgarten-Direktor, Magdeburg, Wasserstrafse 3.

Schroder, Stadtgarten-Direktor, Mainz.
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Schroder, C. A., Weisenau bei Mainz.

Schulz, A., Fabrik-Direktor, Kottern bei Kempten, Bayern.

Schulz, A., Stadtgartner, Greifswald.

Schwappach, Dr., Konigl. Forstmeister und Professor, Eberswalde.

Graf von Schwerin, auf Wendisch Wilmersdorf bei Ludwigsfelde.

Seehaus, Rittergut, Matschdorf, Frankfurt a. O.

Seidel, Traugott, /, Handelsgartner, Striefsen-Dresden.

Seidel, T. J. Rudolf, Laubegast bei Dresden.

Settegast, Dr. H., Direktor der Gartner-Lehranstalt, Kostritz.

Sieberl, Direktor des Palmengartens zu Frankfurt a. M.

Siesmayer, Ph., Gartenbau-Techniker, Frankfurt a. M.

von Sivers, M., Rittergutsbesitzer, Roemershof bei Riga.

Freiherr von Solemacher-Antweiler, Konigl. Kammeijunker, Rittergutsbesitzer auf SchloCs

Wachendorf bei Satzvey, Rheinprovinz.

Dr. //. Graf zu Solms-Laubach, Professor, Direktor des bot. Gartens, Strafsburg i.E.

Spath, F, Konigl. Okonomie-Rat und Baumschulenbesitzer, Rixdorf bei Berlin.

Graf von Spee, Franz, auf Heltorf bei Grofsenbaum, Rheinprovinz.

Spengel. J. F. Warthof, Munchen IX.

Spindler, Kommerzienrat, Berlin, Wallstrafse 58.

Sprengel, Konigl. Forstmeister, Bonn, Beethovenstr. 24.

Siahl, Dr. E., Professor, Direktor des bot. Gartens zu Jena.

Sterner, Dr., Geh. Regierungsrat, Stuttgart, Kanzleistr. 32.

von S/. Paul-Illaire, Hofmarschall a. D„ Fischbach, Riesengebirge.

Strasburger, Dr. K, Geh. Regierungsrat, Professor, Direktor des bot. Gartens, Bonn.

Graf Tschirsky-Renard, auf Schlantz, Oberschlesien.

Freiherr von Tubeuf, Dr., Privat-Docent, Munchen, Amalienstrafse 67.
Ulriksen, Friedr., Garten-Inspektor Alnarps, Fradgardar bei Akarp Malmo.
Urban, Dr. /., Professor. Friedenau bei Berlin.

Velten, C. F, Konigl. Okonomierat, Kunst- u. Handelsgartner, Speier.

Freih. v. Veltheim, Excell., Oberjagermeister, Rittergutsbes. auf Defstedt b. Braunschweig.

Vetter, Hofgarten-Direktor, Sanssouci bei Potsdam.
Volkart, Georg, Kaufmann, Winterthur (Schweiz).

Walther, Dr. Fh„ Grossherzogl. Oberforster Domberg, Post Grofs-Gerau, Hessen.

Walter, Verw.-Dir. I. M. der Kais. Friedrich, Schlofs Friedrichshof, Cronberg i. Taunus.

Weise, Konigl. Oberforstmeister und Direktor der Forst - Akademie Hann. Miinden.

Wei/se, Wilh., Baumschulenbesitzer, Kamenz, Sachsen.
Weifser, Ham., K. u. K. Professor, Leitmentz, Bohmen.
Wendehtadt, Frau Kommerzienrat, Obergartner Senff, Godesberg a. Rh.
Wend/and, H., Oberhofgiirtner, Herrenhausen, Hannover.
Werkmeister, Handelsgartner, Schwabisch-Gmund.
von Widenmann, Oberstlieutenant z. D., Stuttgart, Schlofsstr. 57 a.

Graf von Wilan LUf Schlofs Gadow bei Lanz, Rgb. Potsdam.
Winkler, F, Obergartner, Heidelberg, Rohrbacherstr. 64.
Wirtgen, Apotheker, Bonn, Niebuhrstr. 27 a.

Wissenbach, Carl, Friedhofs-Inspektor, Cassel.
Wittmack, Dr. L., Geh. Regierungsrat, Professor, Berlin, Invalidenstr. 42-
Wohlgemuth, Rentner, Freiburg i. B.

-ch, Geh. Regierungsrat a. D., Pilsnitz, Schlesien.

Gotha, Kohlen:
Zawadsky, Konigl. Kammerherr auf Zurtsch bei Canth, Schlesie

imermann, Handelsgartner, Roitzsch bei Wurzen, Sachsen.



Benachrichtigung.

ien Verteilung an die Mitglieder

60 Magnolia hypoleuca,

30 Gleditschia japonica,

20 Sterculia platanifolia,

20 Rhus semialata Osbeckii,

50 Vitex cannabifolia,

25 Rhododendron sinense,

50 Rosa rugosa,

20 Celtis sinensis,

10 Ginkgo biloba,

50 Vitis Coignetiae.

25 Larix leptolepis,

20 Pinus densiflora,

20 Pinus Thunbergii.

et der Unterzeichnete im Januar.

Geschaftliche Mitteilungen.

^Herr Professor Perona in Vallombrosa (Italien) hatte die Freundlichkeit,

verschiedene Mitglieder zur Aussaat verteilt wurden.
Herr Dr. Bolle iibersandte eine grofsere Quantitat auf seiner Insel Scharfen-

berg geerntete Eicheln von Quercus palustris und bitten wir Mitglieder, die da-
von wiinschen, recht bald sich beim Geschaftsfuhrer rnelden zu wollen.

Beiden Herren sprechen wir auch an dieser Stelle den Dank fur ihre Giite aus.

Zur Bequemlichkeit unserer Mitglieder legen wir den Mitteilungen eine Post-

anweisung bei und bitten, um Weiterungen zu vermeiden, den Mitgliedibeitrag fur

1896 zu Beginn des Jahres gutigst einsenden zu wollen. Nach Eintreffen des Mit-

ghedsbeitrages erfolgt Ubersendung der Mitgl iedskarte, diese bitten wir, zur Ver-
emfachung des Geschaftsbetriebes, als Quittung und Legitimation betrachten und
benutzen zu wollen.

Der Geschaftsfuhrer.

5



Namen-Verzeichnis der besproehenen Pflanzen.
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