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Ueber die Folgen von bestndiger geschlechtsloser Ver-

mehrung der Blutenpflanzen.

Von M. Mbius in Heidelberg.

Der vorliegende Aufsatz wurde geschrieben auf Veranlassung

des Direktors der Versuchsstation fr Zuckerrohrkultur in Semarang
auf Java, des Herrn Dr. Franz Ben ecke, und ist in hollndischer

Sprache als Mitteilung der genannten Station erschienen l

).
Eine

wichtige Aufgabe dieser Stationen ist nmlich die Erforschung und

Bekmpfung einer in den Zuckerrohrplantagen weit verbreiteten Epi-

demie, die mit dem Namen Seren" bezeichnet wird. Ihre Ursache

it noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen; whrend einige sie als

parasitr betrachten und entweder Nematoden oder Bakterien als

Krankheitserreger ansehen 2
), fehlt es auch nicht an solchen, speziell

unter den Pflanzern selbst, die an innere Ursachen glauben und eine

Degeneration des Zuckerrohrs annehmen. Diese Degeneration soll in

letzter Instanz auf die Art und Weise, wie das Zuckerrohr vermehrt

1) Unter dem Titel Over de gevolgen van voortdurende Verrnenigvuldiging

der Phanerogamen lngs geslachteloozen Weg" mit einer Vorrede von Dr. F.

Benecke in Mededeelingen van het Proefstation Midden Java"" te Sema-

rang" zu Semarang (G. C. T. van Dorp. & Co.) 1890. Gr. 8. 30 pp. Fr die

deutsche Fassung sind nur einige nicht wesentliche Krzungen vorgenommen
und noch einige Arbeiten in den Anmerkungen zitiert worden.

2) W.Krger, Ueber Krankheiten und Feinde des Zuckerrohrs", in: Be-

richten der Versuchsstation fr Zuckerrohr in West-Java, Kagok-Tegal (Java).

Heft I. 1890.
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wird, zurckzufhren sein. Bekanntlich blht die Pflanze, wo sie an-

gebaut wird, nur sehr selten, sie wird auch niemals zum Zwecke des

Anbaus aus Samen gezogen, sondern immer aus Stecklingen, soge-
nannten Bibits.

Bei dieser Kulturmethode, so nimmt man an, trete nach gewisser
Zeit eine Altersschwche ein, durch sie seien die Pflanzen schwch-
lich und wertlos geworden und nicht mehr fhig, verderblichen ueren
Einflssen Widerstand zu leisten; man werde bei der Fortsetzung der

jetzigen Vermehrungsart das Zuckerrohr in krzerer oder lngerer
Zeit dem gnzlichea Untergange zufhren.

Da diese Theorie nicht blo bei dem Auftreten der Sereh, sondern

auch bei dem der Epidemien anderer Kulturpflanzen ,
die ebenfalls

auf vegetativem Wege vermehrt werden, aufgestellt worden ist, so

schien es erwnscht, eine kleine Untersuchung darber anzustellen,

was berhaupt bisher ber die Folgen von bestndiger geschlechts-
loser Vermehrung von Blutenpflanzen bekannt geworden ist, um auf

dieser Grundlage die Berechtigung der Theorie von der Altersschwche

prfen zu knnen. Vielleicht hat die Besprechung der hier inbetracht

kommenden Erscheinungen auch einiges allgemeinere biologische

Interesse.

Zunchst wollen wir einmal rein theoretisch prfen, ob wir in

der Art, wie das Zuckerrohr vermehrt wird, ein unnatrliches und

darum fr das Leben der Pflanze schdliches Verfahren zu erblicken

haben.

In der Natur finden wir bekanntlich, dass im Allgemeinen sich

die hheren Pflanzen durch Samen vermehren, welche infolge der

Befruchtung des weiblichen Organs durch das mnnliche entstanden

sind. Aus den Samen erwchst ein neues Individuum und der ganze
Prozess ist als eine Verjngung im Pflanzenleben anzusehen. Eine

Pflanzeuart also, die sich immer durch Samen fortpflanzt, wird stetig

verjngt und ihr Fortbestehen fr alle Zeit ist gesichert, falls nicht

eine zu weit gehende Vernderung der ueren Verhltnisse ihren

Untergang herbeifhrt. Man bezeichnet diese Art der Vermehrung
als Reproduktion, von der man auer der eben erwhnten sexuellen

auch eine ungeschlechtliche Form kennt. Ihr gegenber steht die

Propagation oder vegetative Vermehrung, die durch Stecklinge (Zucker-

rohr), Absenker oder Ableger (Nelken), Auslufer (Erdbeere, Quecke),
Knollen (Karfoffeln) und dergleichen geschieht.

Viele Autoren glauben nun, dass man in dieser Vermehrungsweise
keinen Verjngungsprozess sehen kann: nach ihrer Ansicht ist dieses

nur eine Verlngerung des individuellen Lebens, und wie das Leben

des Individuums beschrnkt sei, so msse auch hier eine Grenze der

Weiterentwicklung bestehen. Die Anhnger dieser Ansicht fassen

somit alle Pflanzen, die durch Propagation von einer aus einem Samen

entstandenen Pflanze abgeleitet werden knnen, als ein Individuum auf
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und bezeichnen diese Gesamtheit als eine Sorte" 1

); wie das Indi-

viduum allmhlich altersschwach wird, so wird es auch die Sorte

und diese wird denn schlielich auch durch Altersschwche aussterben

mssen.
Dass eine aus einem Samen entstandene Pflanze nicht fhig ist,

unbegrenzt fortzuleben
,
wird man allerdings zugeben mssen Denn

selbst die Bume, welche nachgewiesenermaen mehrere tausend Jahre

alt sind, wrden nichts anderes beweisen, als dass die Exemplare

gewisser Arten ein auerordentlich hohes Alter erreichen knnen,
whrend wir bei anderen Arten, selbst von Bumen, niemals so alte

Pflanzen finden. Ob wir aber das, was von einem Individuum einer

Art gilt, auch auf eine ganze Sorte (im obigen Sinn) bertragen

drfen, erscheint keineswegs sicher. Zunchst steht die Meinung,
dass alle Exemplare einer Sorte nur Teile eines Individuums sind,

durchaus im Widerspruch mit einer naturgemen Auffassung der

Verhltnisse. Wir mssen Seh leiden 2
)
recht geben, wenn er sagt:

Ich meine, der gesunde Menschenverstand wird es immer lcherlich

finden, wenn man ihm zumutet, die 2000 Pappeln einer meilcnlangen

preuischen Chaussee fr Ein fortgesetztes Individuum anzusehen".

Die hier gemeinten Pyramidenpappeln, die nur durch Stecklinge fort-

gepflanzt werden, wird also jeder unbefangene Beurteiler ebensogut

fr einzelne Individuen erklren als andere aus Samen erwachsene

Bume. Begrndet wird diese Anschauung noch dadurch, dass die

aus vegetativen Teilen lterer entstandenen neuen Pflanzen auch wirk-

lich neue Eigenschaften annehmen knnen; sie zeigen oft gewisse

Differenzen von ihrer Stammpflanze, wie es ebenso die Smlinge gegen-
ber ihrer Mutterpflanze thuen. Diesen Umstand finden wir auch bei

Sorauer hervorgehoben, der sich darber in einem die angebliche

Degeneration der Kulturpflanzen behandelnden Aufsatze 3
) folgender-

maen uert: Von den durch Samen fortgepflanzten Individuen

rumt Jeder ein, dass die Nachkommen in gewissen Eigenschaften
von der Mutterpflanze abweichen knnen, wenn sie auch in den

wesentlichsten Merkmalen mit derselben bereinstimmen. Von den

ungeschlechtlich vermehrten Kulturpflanzen aber ist dasselbe Verhalten

ohne Schwierigkeit zu erweisen. Der Gartenbau liefert hierfr die

zahlreichsten Beispiele. Wem ist nicht bekannt, dass bei Veredlungen
die Unterlage den Charakter des Edelreises oft beeinflusst und dass

1) Dies ist die Definition der Sorte von C. F. W. Jessen in seiner noch

oft zn zitierenden Abhandlung: Ueber die Lebensdauer der Gewchse". Eine

gekrnte Preisschrift (Verhandinngen der kaiserl. Leopoldinisch-Karoliuischen
Akademie der Naturforscher, 1855, Bd. XXV, I. S. 63 248) 1. c. S. 193.

2) Grnndzge der wissenschaftlichen Botanik, 4. Aufl. (1861) S. 643.

3) P. Sorauer, Degenerieren unsere Kulturpflanzen V (Oesterreichisches
landwirtschaftliches Wochenblatt, 1877, Nr. 27.)

9*
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bei Stecklingen durch vernderte Ernhrungsverhltnisse Variationen

eintreten knnen? Wenn also selbst zugegeben wird, dass das zu-

nehmende Alter bei einer Pflanze gewisse Vernderungen in der Ent-

wicklung bedinge, und wenn selbst zugegeben wrde, dass diese

Vernderungen dem Kulturzwecke feindliche wren, also eine geringe
Ernte quantitativ oder qualitativ bedingten, so fehlt doch immer noch

der Nachweis, dass diese Vernderung bei der Vermehrung sich auf

den Sprssling bertrgt und erhlt".

Es lsst sich also wohl fragen : ist die Fortpflanzung durch Samen
und die Propagation so wesentlich verschieden, dass bei der einen

die Pflanze immer verjngt wird, bei der andern aber jede folgende
Pflanze lter ist als die, welche sie erzeugt hat? Allerdings ist ein

bedeutender Unterschied der, ob das Organ, aus dem sich die neue

Pflanze entwickelt, infolge einer Befruchtung entstanden ist oder ohne

diesen Prozess. Zwischen der oben erwhnten ungeschlechtlichen

Reproduktion aber und der Propagation sind offenbar Uebergnge
vorhanden und doch hat nie Jemand behauptet, dass die Pflanzen-

arten, welche sich nur ungeschlechtlich fortpflanzen, wie durch ihre

Sporen die meisten Pilze, altersschwach werden. Niemand denkt

daran, die bei der Reproduktion entstandenen neuen Pflanzen mit der

alten zu einem Individuum zu rechnen. Die auf vegetativem Wege
aus einander entstandenen Pflanzen aber fr ein Individuum zu halten

ist nach allem, was gesagt wurde, auch kein Grund vorhanden. Wenn
also auch bei dem Individuum Altersschwche eintritt, so ist dies

deswegen bei der Sorte nicht der Fall. Folglich ist es eine vom
theoretischen Standpunkt aus ungerechtfertigte Annahme, dass fort-

gesetzte vegetative Vermehrung zur Degeneration und Altersschwche

fhrt.

Wir knnen uns aber nicht mit dieser theoretischen Widerlegung

begngen, sondern mssen auf eine nhere Betrachtung der Erschei-

nungen eingehen, welche zum Beweise fr das Vorhandensein von

Altersschwche dienen sollen.

Man hat nun schon in dem Umstnde, dass die immer vegetativ

vermehrten Gewchse hufig die Fhigkeit verloren haben, sich sexuell

fortzupflanzen, einen Beweis fr den Eintritt der Degeneration sehen

wollen. Was zunchst die angefhrte Erscheinung betrifft, so ist

dieselbe nicht abzuleugnen: viele Pflanzen, die sich durch Absenker,

Auslufer, Knollen, Zwiebeln u. s. w. vermehren, produzieren keine

oder uerst sprliche Blten oder in ihren Blten findet keine Be-

fruchtung statt oder aber die Frchte enthalten keine oder nicht

keimfhige Samen; solche Pflanzen sind also in geringerem oder

hherem Grade steril. Bevor wir uns nher mit einzelnen Pflanzen,

die sich so verhalten, beschftigen, mssen wir aber erklren, dass

wir gar nicht mit Sicherheit sagen knnen, worauf das Fehlen der

sexuellen Reproduktion in solchen Fllen beruht. Denn, wie auch
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Darwin M sagt, es sind keine hinreichenden Beweise vorhanden, dass

die lange Dauer der vegetativen Fortpflanzungsform die wirkliche

Ursache der Sterilitt jener Pflanzen ist. Wenn die Pflanze trotz der

mangelhaften Ausbildung der Reproduktionsorgane krftig gedeiht,

so kann meiner Meinung nach auch nicht von einer allgemeinen

Degeneration die Rede sein. Sehen wir nun zunchst zu, ob es in

der Natur viele Pflanzen gibt, die sich ausschlielich oder vorwiegend

vegetativ vermehren und ob diese Pflanzen sich in einem Zustande

befinden, der als krankhaft bezeichnet werden kann.

Dass Pflanzen fr lange Zeitrume durch Knospen fortgepflanzt

werden knnen ohne die Hilfe einer sexuellen Zeugung, knnen wir

sicher daraus schlieen, dass es bei vielen Pflanzen der Fall ist,

welche in einem Naturzustande lange leben geblieben sein mssen".

Dies sind die Worte Darwin's
(1. c), mit denen er die Betrachtung

einer greren Reihe von Beispielen dieser Art einleitet, von denen

einige hier wieder gegeben sein mgen. Er weist zunchst auf viele

alpine Pflanzen hin, die von einer gewissen Hhe ihres Wohngebietes
an keine Samen mehr produzieren, sich also nur vegetativ vermehren.

Eine besondere Eigentmlichkeit bieten gewisse Grser dar, von denen

er Poa und Festuca nennt; wenn dieselben auf bergigen Weiden

wachsen, so sollen sie sich fast ausschlielich durch Zwiebeln fort-

pflanzen. Bei diesen Grsern nmlich verwandeln sich oft die ganzen
Aehrchen oder die einzelnen Blten mit Deck- und Vorspelze in klein-

bltterige Laubsprosse, die an der Basis mit Wurzelanlagen versehen

sind: dies sind die von Darwin Zwiebeln" genannten Organe. Sie

lsen sich von der Rispe ab und bewurzeln sich auf dem Boden. Von

Poa stricto, Lindb. z. B. kennt man keine Frchte, sondern alle

Pflanzen sind lebendig -gebrend" [vivipar
2
)].

Bei Poa bulbosa L.

kommen in gewissen Gegenden nur vivipare, in andern auch frchte-

tragende Pflanzen vor. Poa alpina L. und Festuca ooina L. sind in

Niederungen immer geschlechtlich, in Hochgebirgen und im Norden

hufig apogamisch, bei Festuca Fuegiana Hook, und Deschampsia

alpina R. et Seh. ist der geschlechtliche Zustand berhaupt sehr

selten 3
).

Nach Darwin breitet sich der Calmus (Acorus calamus L.)

ber einen groen Teil der Erde aus, zeitigt aber seine Frchte so

selten, dass diese nur von wenigen Botanikern gesehen worden sind.

Letzteres gilt speziell von Mittel- und Westeuropa, wohin er aus sd-

1) Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. Ueber-

setzung von Carus. 2. Ausgabe. 2. Bd. S. 195.

2) So nennt man Pflanzen, die an Stelle von Blten in den Bltenstnden

Brutzwiebeln oder Brutknospen hervorbringen. Man bezeichnet die Erscheinung

auch als Apogamie.

3) Diese Beispiele sind angefhrt nach Ha ekel 's Bearbeitung der Grser
in Engler undPrantl, Natrliche Pflanzenfamilien, II. Teil, 2. Abteilung, S.15.
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liehen Gegenden eingefhrt worden sein soll 1

); seine Verbreitung

geschieht hier seit langer Zeit ausschlielich durch Verzweigung und

Teilung der Rhizome, also auf rein vegetativem Wege. Aehnlich ist

es bei Lysimachia nummularia L. und Vinca minor L., die uerst

selten Frchte produzieren, aber sich durch ihre Auslufer bedeutend

zu verbreiten wissen. Auer den Auslufern besitzt Banunculus

JEicaria L. noch andere Vermehrungsorgane in kleinen
,
mit knollen-

frmigen Adventivwurzeln versehenen Knospen, die in der Achsel der

Laubbltter stehen und sich von der Pflanze ablsen. Das Kraut

derselben ist bereits Ende Mai ganz vertrocknet und die Knllchen

bleiben bis zum nchsten Frhjahr in der Erde liegen, um alsdann

zu keimen. Darwin hat diesen Banunculus nur einmal Samen tragend

gefunden, whrend andere angeben, dass er in England, Frankreich

und der Schweiz niemals Samen produziere. Die Vermehrung von

Banunculus Bicaria ist von D. Clos 2
)

in einer besonderen Studie be-

handelt worden; in derselben wird auch als eine fast immer sterile

Pflanze das gemeine Schilfrohr (Arundo phragmites L.) erwhnt, das

vielfach an Teichufern angepflanzt wird. Man bindet dazu Stcke

des langen kriechenden Wurzelstocks an Strohseile und befestigt

dieselben so, dass die Wurzelstcke sich etwas unter Wasser befinden :

so bewurzeln sie sich leicht und treiben weiter. Auch von einer

Orchidee (Oncidium L&monianum Li ndl. auf St. Thomas) wird an-

gegeben
3
),

dass sie nie Frchte trage, sondern sich immer nur durch

Brutknospen vermehre, die an den unten am Bltenstand befindlichen

Schuppenblttern an Stelle von Blten entstehen. Betreffs weiterer

Beispiele von einheimischen und exotischen Pflanzen
,
welche blhen

aber nicht oder nur selten fruktifizieren, sei auf das Verzeichnis ver-

wiesen, das Decaisne 4
) bereits im Jahre 1858 aufgestellt hat. Hier

wollen wir von wildwachsenden Bltenpflanzen nur noch die Elodca

canadeusis Rieh, anfhren, von der weibliche Pflanzen zuerst 1836

aus Nordamerika nach Irland gebracht wurden. Sie wurde dann

auch im brigen Grobritannien und in den meisten Lndern Mittel-

und Nordeuropas eingeschleppt. Hier vermehrte sie sich stellenweise

in Deutschland z. B. bei Potsdam und Siegburg so stark, dass

sie durch Verstopfung der Flusslufe fr Schifffahrt und Fischerei

lstig und deshalb als Wasserpest bezeichnet wurde. Da mnnliche

i) Der Calmus soll erst 1574 von Clusius aus dem Sden in Wien ein-

gefhrt worden sein und sich von hier aus nach Norden und Westen verbreitet

haben, andere Autoren bezweifeln dies.

2) Etde organographique de la Ficaire. (Anuales des seiences naturelles.

Botanique, Ser. III, T. 17, S. 129.)

3) E. Eggers, Vermehrungsweise von Oncidium Lemonianum Li ndl. und

Paneratium Cariboeum L. (Botanisches Centralblatt, 1882, Bd. VIII, S. 122.)

4) Note sur la sterilite habituelle de quelques especes. (Bulletin de la

Societe Botanique de France, 1858, T. V, p. 154.)
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Pflanzen fehlen, so geschah die Vermehrung immer nur durch Zer-

teilung der Stengel. Jetzt soll allerdings die Individuenzahl sich ver-

ringert haben, doch kann dies eher dem Eingreifen und der Vorsicht

der Menschen als einer Schwchung in der Entwicklung der Pflanze

zuzuschreiben sein, denn, wo man sie in Flssen antrifft, gedeiht sie

auf das ppigste.

Auer den Bltenpflanzen knnen wir als Beispiele vegetativer

Vermehrung in der Natur auch einige niedere Pflanzen anfhren, wie

Moose und Flechten. Von ersteren sei Lunularia vulgaris Mich, ge-

nannt, die in Deutschland, wo sie seit lngerer Zeit eingefhrt ist,

niemals fruktifiziert, sondern sich nur durch sogenannte Brutknospen

vermehrt; trotzdem bildet sie in den Gewchshusern ein stark

wucherndes Unkraut. Bei manchen Flechten findet man keine Frchte :

sie vermehren sich dadurch, dass sich kleine Stcke von ihrem Laube

abtrennen, die Soredien genannt werden und die Keime neuer Pflanzen

bilden. Die nicht fruktifizierenden Flechten sind vor den brigen
durch besonders reichliche Soredienbildung ausgezeichnet.

Bei den hier angefhrten Pflanzen, welche im natrlichen Zustande,

ohne Kultur, wachsen, ist es meistens kaum mglich zu sagen, wie

lange sie bei dieser vegetativen Vermehrung gut gediehen sind, da

genauere Beobachtungen darber fehlen. Nur von Elodea wissen wir,

dass sie seit mehr als 50 Jahren sich in Europa ohne Schaden nur

vegetativ vermehrt. Es knnen also an dieser so wenig wie an den

audern Pflanzen Zeichen von Altersschwche wahrgenommen werden.

Jedenfalls zeigen uns diese Umstnde, dass die vegetative Vermehrungs-
weise nicht etwas ganz widernatrliches ist und dass sich in ihr die

Kultur keines Mittels bedient, das nicht auch von der Natur ange-

wendet wird.

Was nun die Kulturpflanzen betrifft, so haben wir auch unter

ihnen solche, die nur oder wenigstens seit einem sehr laugen Zeit-

raum vegetativ vermehrt worden sind, ohne dabei Zeichen von Alters-

schwche zu geben.
Das beste Beispiel dieser Art ist die Banane (Musa sapientium L.).

Bekanntlich wird dieselbe jetzt in vielen Spielarten berall in der

heien Zone kultiviert, und zwar seit einer Zeit, die nicht mehr fest-

zustellen ist
1

). Nach der Sage lie Gott, als er die ersten Menschen

schuf, auch die Banane aus dem Boden hervorsprossen: jedenfalls

hat sich die Pflanze gleichzeitig mit den Menschenrassen ausgebreitet.

Sie ist also als eine der ltesten Kulturpflanzen anzusehen. Ihre Ver-

mehrung geschieht seit undenklichen Zeiten mir durch Sprsslinge,
die aus dem unter dem Boden befindlichen Rhizome hervorkommen.

Nur sehr selten briugt sie Samen hervor und selbst wenn dies ge-

schieht, so scheinen sie doch niemals zu Kulturzwecken ausgest zu

1) De Candolle, Ursprung der Kulturpflanzen. (Uebers. von E. Goetze

Leipzig 1884. S. 306.)
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werden. Wenn bei irgend einer Pflanze, so wrde man bei ihr ver-

muten knnen, dass sie altersschwach geworden sei. Es ist aber gar

nichts bekannt davon, dass die Kulturen der Bananen jetzt einen

schlechteren Ertrag geben als frher oder dass die Pflanzen von

Epidemien zu leiden htten. Die Banane scheint sich vielmehr trotz

ihres vieltausendjhrigen Alters als Kulturpflanze, trotz ihrer regel-

mig vegetativen Vermehrung immer noch des besten Gedeihens zu

erfreuen. Diejenigen Schriftsteller, welche eine Degeneration der ge-

schlechtslos vermehrten Pflanzen durch Altersschwche vertreten,

thuen auch der Banane keine Erwhnung. Gegen ihre Ansicht ist sie

bei Behandlung der Frage Do varieties wear out" in Gardener's

Chronicle (1875. I. p. 148) von R. Binns bereits als gutes Beweis-

material angefhrt worden mit den Worten : Do the Musa show any

signs of deteriation? If not, it seems that, in thise case, the ordinary

mode of propagation can be dispensed with without ill effects" !

Nach der Banane mchte ich zunchst die Dattelpalme {Phoenix

dactylifera L.) erwhnen. Sie bringt allerdings in den Lndern, wo
sie in ihren Frchten den Bewohnern das wichtigste Nahrungsmittel

liefert, keimfhige Samen hervor, sie wird aber nicht durch diese

sondern durch Stecklinge in der Kultur vermehrt 1
). Kultiviert wird

die fr den Menschen so wichtige Palme vielleicht ebenso lange als

die Banane, von epidemischen Krankheitserscheinungen wird nichts

angegeben; wenn ihre Frchte fehlschlagen, so sind ungengende
Bestubung der weiblichen Blten oder schdliche Insekten (Flug-

heuschrecken, Ameisen etc.) daran schuld.

Ein weiteres Beispiel, das die Unschdlichkeit der geschlechts-

losen Vermehrung der Kulturpflanzen beweist, ist die Yamswurzel

(Dioscorca Batatas Decne) die in China, wo sie wahrscheinlich auch

heimisch ist, seit mehr als 2000 Jahren angebaut wird. Sie vertritt

dort die Kartoffel und wird wie diese nur vegetativ vermehrt durch

Stecklinge von den Stengeln oder durch Wurzelstckc 2
). Im letzterem

Fall werden die oberen Enden der Wurzelknollen abgeschnitten und

in den Boden gelegt. Von den Stengeln kann man sowohl Ableger
als auch Stecklinge machen, die letzteren, welche man zwischen zwei

Internodien herausschneidet, kann man selbst noch einmal lngs

spalten. Sie bewurzeln sich unter gnstigen Verhltnissen mit Leich-

tigkeit und treiben aus den am Knoten vorhandenen Knospen aus.

Es wird nichts darber berichtet, dass die Pflanze infolge dieser

Kulturmethode irgendwie krnklich erscheine.

1) conf. Leunis Synopsis der Pflanzenkunde, 3. Aufl., bearbeitet von A.

Frank, IL Bd., S. 894. Auch Seemann (Die Palmen, 2. Aufl., Leipzig 1863,

S. 198) gibt an, dass die Dattelpalme durch Wurzelsprsslinge leicht fortzu-

pflanzen ist"; ebenso Hansen in seinem interessanten Aufsatz ber die Dattel-

palme {Prometheus) 1890.

2) Decaisne, Note sur le Dioscorea Batatas. (Comptes rendus des seances

de la societe des sciences. Paris 1858. T. XL p. 7783.)
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Eine hnliche Rolle wie die Yamswurzel spielt in den ineisten

tropischen Lndern der sogenannte Taro (Cohcasia antiquorum Schott.),

ber dessen Kultur ich leider keine so genauen Angaben gefunden

babe wie ber die von Dioscorea; nach allem aber ist zu vermuten,

dass er nur durch Rhizomstcke vermehrt wird. Nun wird in Jes-

sen 's Abhandlung (1. c. S. 125) allerdings berichtet, dass die Pflanze

von einer Krankheit ergriffen wird hnlich der, welche die Kartoffeln

(siehe weiter unten) befllt. Keine Art des Bodens oder der Lage
wird von diesem Verderben verschont, und weder im Boden noch in

der Pflanze kann irgend etwas entdeckt werden, was im Mindesten

auf die Ursache dieser Krankheit fhrt". Dass aber in jener Zeit

nichts entdeckt werden konnte, beweist noch nicht die Abwesenheit

eines von auen kommenden Krankheitserregers. Zudem wird diese

Krankheit nur fr Jamaica angegeben; dies spricht, wenn in den

andern Lndern die Pflanze bis jetzt gesund geblieben ist, nur dafr,

dass hier eine spezifische Erkrankung aufgetreten ist.

Von der Batate (Convolvulus Batatm L.) knnen wir wohl das-

selbe annehmen wie von der Yamswurzel. Dass sie nur vegetativ

vermehrt wird, geht schon aus einer Angabe Darwin 's
1

) hervor,

wonach (gem einer Mitteilung von Mr. Fortune) die Pflanze in

China niemals Samen hervorbringt. Kultiviert wird sie aber jeden-

falls schon lnger als die Kartoffel und gehrt in den tropischen

Lndern, besonders der neuen Welt, wie jene zu den unentbehrlichsten

Nahrungsmitteln. Von Krankheiten, die auf Altersschwche beruhen

sollen, erfhrt man nichts.

Wir knnen ferner auf den Feigenbaum (Eiern carica L.) hin-

weisen als eine geschlechtslos vermehrte Kulturpflanze, die doch keine

Degenerationserscheinungen zeigt. Derselbe wird nach De Candolle
seit mehr als 4000 Jahren kultiviert und hat sich von seiner ursprng-

lichen, sdasiatischen Heimat ber alle Weltteile verbreitet, wo er in

verschiedenen Spielarten gezogen wird. Seine Vermehrung geschieht

fast nur durch Ableger, die schnell Wurzel schlagen, und durch Stock-

ausschlge. Seit sehr langer Zeit also wird der Feigenbaum fort-

gesetzt auf vegetative Weise vermehrt, ohne dabei jetzt schlechter als

frher zu gedeihen, denn die Krankheiten, die gelegentlich Insekten

oder Pilze hervorrufen, drften schon lange bei ihm aufgetreten sein

und zeigen kein allgemeines Schwcherwerden der Pflanze an.

Wenn wir schlielich hier den Oelbaum (Olea europaea L.) an-

fhren, so geschieht dies nur auf das Zeugnis von Bolle 2
) hin, der

ihn zu den Kulturpflanzen rechnet, die ohne Schaden vegetativ ver-

mehrt werden: im brigen sind die Angaben ber diese Art von ein-

ander abweichend. Die Kultur der Olive ist ungefhr ebenso alt wie

1) Variieren etc. Bd. II. S. 194.

2) Bouche und Bolle, Degeneration aus Altersschwche. (Monatschrift

zur Befrderung des Gartenbaues, von Wittmack, 1875, S. 484.)
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die des Feigenbaums; sie pflanzt sich durch Wurzelschsslinge, Ab-

senker und Stecklinge fort. Wie mir Herr Prof. Pen zig in Genua

glttigst mitteilt, keimen die reifen Samen nie oder uerst selten, so

dass man in den ausgedehnten Olivenwlderu Milliarden von Frchten
und Samen auf und in der Erde liegend, nie aber eine junge Keim-

pflanze linden kann. Nach Metzgers landwirtschaftlicher Pflanzen-

kunde l

)
ist die Fortpflanzung durch Samen von sehr langer Hand,

denn ein Olivenbaum trgt nicht leicht frher, als bis er 15 Jahre

alt ist; diese Fortpflanzungsart aber sei das beste Mittel, jene Aus-

artung zu verhten, ber welche sich die Bewohner des Sdens be-

klagen". Ob dies aber eine durch Versuche erwiesene Thatsache

oder blo eine landlufige Ansicht ist, kann daraus nicht entnommen

werden. Ich erfahre ferner, dass der Olivenbaum einer uerst sorg-

fltigen Pflege bedarf, wenn er berhaupt fortkommen und nicht ein-

gehen t^oll und dass diese Erscheinung als Altersschwche gedeutet
wird. Doch knnen wir dieser fr Italien gemachten Angabe die

Bemerkung von De Candolle 2
) gegenber halten

,
dass die Olive

ein Baum ist, der selbst auf dem undankbarsten Boden Ertrgnisse
liefert". Somit scheint es mir, dass der Oelbaum wenigstens nicht

gegen die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Ansicht angefhrt
werden* kann, einer Ansicht, fr welche wohl das Verhalten der Bauaue

als bestes Beweismittel gelten darf.

Als solches knnen nun aber auch noch viele Zierpflanzen be-

zeichnet werden, die in ihren besonderen Sorten seit langer Zeit da-

durch erhalten werden, dass man sie nur aus Stecklingen, Knollen

oder Zwiebeln zieht. So haben wir Sorten von Tulpen, Rosen,

Hyazinthen, Geranien, Nelken, Georginen u.a. 3
),

von denen

manche mehr als 100 Jahre bei dieser Kultur gedeihen und ebenso

krftig wachsen als andere, regelmig aus Samen gezogene Pflanzen.

Dem Verhalten, welches die hier genannten Kulturpflanzen, in

deutlichster Weise die Banane zeigen, steht nun das gewisser anderer

Kulturpflanzen gegenber: von diesen wird angegeben, dass sie bei

der geschlechtslosen Vermehrung frher zwar gut gediehen, nach be-

stimmter Zeit aber anfingen, krank zu werden, so dass manche sogar

ihr Aussterben befrchten lassen. Die Ansicht, dass dies ein Beweis

fr die Altersschwche sei, findet sich am ausfhrlichsten dargelegt

in der oben (conf. Anm. 1 S. 131) zitierten Abhandlung von C. F. W.

Jessen. Besonders wenn unter verbreiteten Kulturpflanzen Epidemien

auftraten, wurden sie von den Vertretern jener Ansicht als Folgen

der fortgesetzten ungeschlechtlichen Vermehrung der betreffenden

Pflanzen angesehen. Es seien deshalb die hauptschlichsten dieser

Flle jetzt etwas ausfhrlicher behandelt.

1) Heidelberg 1841. 1. Bd. S. 567.

2) Ursprung der Kulturpflanzen. S. 357.

3) conf. Anm. 2 der vorigen Seite.



Mbius, Geschlechtslose Vermehrung der Blutenpflanzen. L39

Einen sehr bekannten Fall, dass die Vermehrung nur durch Steck-

linge erfolgt und dass die so erzogenen Pflanzen in neuerer Zeit in

groem Mastabe erkranken, bietet die Pyramidenpappel (P. pyra-
midalis Rozier = P. dilatata Ait). Die Heimat dieses Baumes ist

nach den Angaben der meisten Autoren 1
) in Mittelasien zu suchen,

von wo er nach Europa gebracht wurde. Zuerst in Italien augepflanzt,

verbreitete er sich von da in die anderen Lnder. Nach Deutschland

kam er aus Frankreich in den siebziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts und wird hier vielfach als Chausseebaum verwendet. Auch

nach den vereinigtet! Staaten ist er von England aus im Jahre 1809

durch den Kanzler Livingstone eingefhrt worden 2
). Es darf wohl

angenommen werden, dass die Verbreitung und Vermehrung dieser

Pflanze in den groen Gebieten, welche sie jetzt bewohnt, ausschlie

lieh durch Steckreiser geschehen ist. In Deutschland wenigstens
stammen alle Exemplare von einem Baume ab und zwar war dieser

Baum ein mnnlicher, da wie schon erwhnt, fast alle Exemplare
mnnlich sind 3

).

Aus verschiedenen Lndern wird nun gemeldet, dass die Pappeln
im Begriff sind auszusterben. In England gingen in den Jahren 1820

bis 1840 die meisten Bume zu Grunde und in den vereinigten Staaten

drohte sie schon 1840 ganz zu verschwinden*). In Nord- und Mittel-

deutschland scheinen die Pappeln besonders seit 1880 ebenfalls berall

im Aussterben begriffen zu sein, whrend sie in Sddeutschland noch

ganz gut gedeihen. Eine uere Ursache fr das Siechtum dieser

1) Willkomm (Forstliche Flora von Deutschland und Oesterreich. Leipzig

und Heidelberg 1872, S. 456), der die Pyramidenpappel als eine Variett der

Schwarzpappel (Populus nigra L.) betrachtet, gibt folgendes an: Sie findet

sich nach Royle wildwachsend am Himalayagebirge, wo der mnnliche und

weibliche Baum zusammen vorkommt, und ist daher wahrscheinlich nicht aus

Persien nach Europa gekommen, wie man frher annahm". Frank 's Angabe
in Leunis' Synopsis (Bd. II, S. 505), dass sie von den Ufern des Mississippi

stamme, beruht auf einer Verwechslung mit einer andern Art.

2) Report of the Commissioners of Patents for 1829. Agriculture p. 270.

(Zitiert in Jessen p. 201.)

3) Es existieren in Deutschland auch einige weibliche Exemplare, ber

deren Entstehung man nichts genaues wei. Mglich ist es, dass an einem

mnnlichen Baum ein Zweig mit weiblichen Blten durch spontane Variation

auftrat und dass dieser dann, als Steckreis verwendet, einen weiblichen Baum
lieferte. Beobachtet ist aber eine solche Knospenvariation an der Pappel noch

nicht. Man kann daher auch annehmen, dass die weibliche Pyramidenpappel
entstanden ist durch Kreuzung eines mnnlichen Baumes dieser Art mit einem

weiblichen von P. nigra ; einige auf diesem Wege entstandene Smlinge knnten
dann den Wuchs des Vaters und das Geschlecht der Mutter geerbt haben.

Die hier kurz besprochene Frage behandelt W. 0. Focke in seiner Abhand-

lung ber das Siechtum der Pyramidenpappeln. (Wittmack's Gartenzeitung,

1883, S. 389.)

4) Jessen 1. c. S. 201.
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Bume gibt sich nicht deutlich zu erkennen. Dass z. B in Nord-

deutschland die groe Klte des Winters 1879/80 Veranlassung dazu

gewesen wre, ist nicht wahrscheinlich. Focke 1

) macht dagegen

geltend, dass schon vor 1879 die Pyramidenpappeln zu krnkeln be-

gannen. Ferner zeigten sich nach dem Frost in Norddeutschland die

Pappeln, aber nicht die Obstbume, in Sddeutschland die Obstbume,
nicht aber die Pappeln geschdigt. Drittens sind frhere noch kltere

Winter (z. B. im Jahre 1821) von keinem so nachteiligen Einfiuss

auf die Pappeln gewesen Focke nimmt nun an, dass die eigent-

liche Ursache des Siechtums jener Bume in der Alterschwche der

Sorte liegt, ohne zu leugnen, dass andere Umstnde, wie Winterklte

und ein rauhes Klima dabei eine Rolle mit spielen. Eine nhere Be-

grndung dieser Behauptung gibt der erwhnte Autor nicht und es

ist ziemlich deutlich, dass seine Erklrung nur der Ausdruck der

Unkenntnis eines wirklich nachweisbaren Grundes ist. Soll man wirk-

lich glauben, dass nach noch nicht hundertjhriger Kultur eine Pflanze

an Altersschwche zu Grunde geht? Dies aber angenommen, wird

man doch erwarten mssen, dass die Altersschwche dann gleichzeitig

bei allen Pflanzen eintritt. Es ist danach gar nicht einzusehen, warum
in Sddeutschland und im Sdosten Europas die Pappelbume ihre

Jugendfrische erhalten, in Norddeutschland, Frankreich, England und

Amerika aber altersschwach werden sollen.

Einwnde dieser Art sind auch Herrn Focke von anderer Seite

gemacht worden, so von H. Jaeger und Tyge Rothe, die in dem

folgenden Jahrgang der Gartenzeitung
2
) das Siechtum der Pyramiden-

pappeln besprechen. Mit Recht hebt ersterer auch hervor, wie un-

wahrscheinlich es ist, dass diese Sorte nach verhltnismig so kurzer

Zeit an Alterschwche leiden soll, whrend doch die so nahe ver-

wandte Schwarzpappel gewiss schon seit den ltesten Kulturzeiten

im ackerbauenden Tieflande durch Stecklinge fortgepflanzt wird.

Jaeger stimmt mit den meisten Grtnern darin berein, dass wieder-

holte strenge Winter das Siechtum der Pappeln hervorgerufen haben,

allein das Ungengende dieser Begrndung ist nicht nur schon oben

dargethan worden, sondern es lsst sich sogar noch mehr dagegen
anfhren. So bemerkt Tyge Rothe, dass auch Exemplare, die einen

so geschtzten und gnstigen Standort hatten, dass sie notorisch von

Klte und Eisschlag nichts litten, dessen ungeachtet spter von der-

selben Krankheit wie die andern Pappelbume vernichtet wurden.

Dieser Autor folgt in der Erklrung der Krankheit Herrn E. Rostrup 3
),

der einen Schmarotzerpilz als den wahrscheinlichen Urheber be-

zeichnet hat.

1) conf. Anmerkung 3 der vorigen Seite.

2) Jahrg. 1884. S. 13, 59, 401.

3) Pyraraidepoples Undergang. Tillaeg til Nationaltidende. Kopenhagen

13. Nov. 1883.



Mbius, Geschlechtslose Vermehrung der Blutenpflanzen. | \ \

Der Pilz, welcher den Namen Dothiora sphaeroides Fries
1

) trgt,

befllt die jungen Stmme und Aeste der Pappeln, durchzieht sie mit

seinem Fadengewebe und bringt sie dadurch zum Absterben. Erst

an den abgestorbenen Teilen bilden sich seine Fortptlanzuugsorgane

aus, ohne uerlich gerade auffallend hervorzutreten. Auch an andern

Pappelarten wird der Pilz gefunden, er schdigt dieselben aber weniger,

da er nur die schon abgestorbenen Sprosse befllt. Es verhlt sich

also mit diesem Pilz wie mit manchen anderen: er ist in der Regel

unschdlich, indem er nur aut bereits toten Pflanzenteilen also

saprophytisch lebt, er kann aber, wenn er die geeignete ihm be-

sonders zusagende Pflanze findet, zur parasitischen Lebensweise ber-

gehen und zu einem gefhrlichen Schmarotzer werden. Die Pyramiden-

pappel scheint nun gerade der Dothiora sehr gnstige Bedingungen
fr ihre Entwicklung zu bieten und wird deshalb von ihr in ausge-

dehntem Mae befallen. Es ist zwar auffallend, dass der Pilz ziem-

lich pltzlich so beraus reichlich und verderblich als Parasit der

Pyramidenpappeln auftritt, indessen mag er vorher bei mehr ver-

einzeltem Erscheinen nicht bemerkt worden sein. Mglicherweise
haben auch uere ungnstige Verhltnisse die Pappeln an gewissen
Orten und zu bestimmter Zeit weniger widerstandsfhig gegen seine

Angriffe gemacht. Zu der Annahme, dass der Pilz von auswrts ein-

gewandert sei, wie dies bei manchen andern Parasiten der Fall ist,

bietet die Art und Weise seines Auftretens und seiner Verbreitung

keinen Grund. Wenn man aber die Krankheit auf einen Parasiten

zurckfhren kann, so wrde aus der ungleichmigen Verbreitung
desselben es sich leicht erklren lassen, warum in einigen Gegenden
die Pappeln absterben, in anderen nicht.

So kann denn wohl diese Erklrung von der Ursache des Siech-

tums als die annehmbarste betrachtet werden, wenn sie auch noch

nicht sicher bewiesen ist. Denn meines Wissens sind Infektions-

versuche bisher nicht angestellt worden und es ist noch nicht erwiesen,

ob die Dothiora an jeder kranken Pappel zu finden ist. Man sollte

darum einige noch ganz gesunde Exemplare der letzteren Art mit

dem Pilze infizieren und zusehen, ob sie dann unter denselben Er-

scheinungen erkranken, wie die in der Natur erkrankten Pflanzen.

Ferner sollte man aber auch aus Samen gezogene Pappeln
2
)

mit

Stecklingen vergleichen, nachdem beide auf mglichst gleicher Ent-

1) Der Pilz ist ein Ascomycet ans der Familie der Discomyceten
und der Unterfamilie Patella rieae.

2) Smlinge knnen natrlich nur da erhalten werden, wo ein weibliches

Exemplar der Pyramidenpappel zur Verfgung- steht. Die Samen keimen schon

am 3. Tage. Angaben ber die Zucht von Pappelsmlingen findet man in den

Arbeiten Vonhaus en's in der allgemeinen Forst- und Jagdzeitung von 1879

und 1881. Man vergleiche auch den Aufsatz von H. v. Sa lisch in Witt-
mac k's Gartenzeitung, 18H5, Jahrg. 34, S. 201.
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wicklungsstufe mit dem Pilze infiziert sind. Es wrde sich dann

zeigen, ob die Steeklingspfiarizen wirklich weniger widerstandsfhig

gegen parasitische Angriffe sind als die Smlingspflanzen, wie dies

von Herrn von Thn einen 1

) angenommen wird.

Auer den Pyramidenpappeln zeigen auch andere Arten der Gat-

tung Populus an manchen Orten dieselben Erscheinungen des Ab-

sterbens wie jene: so die Schwarzpappel (P. nigra L.l, die Canada-

Pappel (P. canadensis Mchx.), die Silberpappel (P. alba L. und P.

canescens W.) und die Zitterpappel (P. tremula L.). Auch sie werden

nur ungeschlechtlich fortgepflanzt, die Schwarzpappel, wie erwhnt,

schon viel lnger als die Pyramidenpappel. Trotzdem leidet erstere

weder seit lngerer Zeit noch jetzt intensiver an allgemeinem Siech-

tume als die letztere. Besonders muss darauf hingewiesen werden,

dass auch hier wiederum die Krankheit nur in einzelnen Gegenden
an den genannten Bumen auftritt und dass schon dieser Umstand

genug dagegen spricht, als ob es sich um eine jetzt allgemein ein-

tretende Altersschwche handelte. Inwieweit bei den andern Pappel-

arten Dothiora sphaeroidex oder andere Pilze als Krankheitsursachen

beteiligt sind, vermag ich nicht anzugeben.
Im Anschluss an die Besprechung der Pappelkrankheit sei noch

mitgeteilt, dass man auch an Weiden Beobachtungen ber pltzliches

allgemeines Absterben gemacht hat. So erwhnt Focke in dem

oben zitierten Aufsatz
,

dass die Trauerweiden (Salix babylonica L.)

zu Anfang der sechziger Jahre in Deutschland grtenteils zu Grunde

gingen. Er fhrt dies natrlich auf die Altersschwche der Sorte

zurck. Allerdings stammen alle unsere, nur weiblichen Exemplare
von einem und demselben Steckreis, das wohl Anfang vorigen Jahr-

hunderts aus dem Orient nach Europa gebracht wurde 2
). So lauge

keine nheren Untersuchungen ber die kranken Trauerweiden vor-

liegen, lsst sich ber die Ursache ihrer Erkrankung nichts weiteres

sagen. Da doch die andern schon lange regelmig durch Stecklinge

vermehrten Weiden nicht absterben, ist die von Focke gemachte
Annahme betreffs der Trauerweide mindestens keine sehr wahrschein-

liche. Die Vermutung Rothe's 3
),

dass es sich hier um den gleichen

oder einen hnlichen Pilz wie bei der Pyramidenpappel handelt, hat

gewiss mehr fr sich.

Wenn wir somit bei Pappeln und Weiden auch die Behauptung,

dass sie an Altersschwche leiden, als ganz unerwiesen ansehen und

zurckweisen mssen, so haben wir doch noch keine Sicherheit ber

den wahren Grund ihrer Erkrankung. Besser unterrichtet sind wir

ber die Ursachen der jetzt zu besprechenden Krankheiten.

1) Fhling's Landwirtschaftliche Zeitimg, 1885, Jahrg. 34, S. 201.

2) Angaben hierber finden sich in K. Koch 's Dendrologie (Erlangen 1869

bis 1873) Bd. II, S. 509.

3) Siehe den zitierten Aufsatz in der Gartenzeitimg.
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In den Fllen, um die es sich hier handelt, wei man, dass die

Pflanzen durch gewisse Parasiten geschdigt werden, dass die Krank-

heit nicht ohne dieselben auftritt und dass letztere wiederum ein

Zeichen fr die erstere sind. Man kennt auch die ganze Entwick-

lung des Parasiten und kann seine Ausbreitung von dem ersten Auf-

treten an ziemlich genau verfolgen. Von Kulturpflanzen kommen hier

besonders in Betracht der Weinstock, die Kartoffel und die Obstbume;
die auf ihnen Krankheiten erzeugenden Schmarotzer sind Pilze oder

Insekten.

Manche Landwirte nehmen nun an, dass das Befallenwerden von

den Schmarotzern an sich schon als eine Krankheitserscheinung auf-

zufassen sei. Sie geben zu, dass die Schmarotzer dann den eigent-

lichen Ausbruch der Krankheit bewirken und dazu auch notwendig

sind, meinen aber, dass in den nun kranken Pflanzen schon vorher

gewissermaen der Keim dazu gelegen habe, der ohne das Hinzu-

kommen der Parasiten latent bleibt. Pflanzen, die nicht diesen Keim

in sich tragen, wrden dann, auch wenn sie von Parasiten angegriffen

werden, nicht krank werden, d. h. diese wrden sich auf ihnen nicht

entwickeln knnen. Die Pflanzen also, welche durch die Parasiten

geschdigt werden, sollen eine krankhafte Anlage oder Prdisposition
besessen haben. Ob bei den Pflanzen fr gewisse Krankheiten eine

solche Prdisposition ntig ist oder berhaupt existiert, darber ist

viel geschrieben worden. In sehr gemigter und sachlicher Weise

wird die Frage von Sorauer 1

) behandelt. Nach seiner Ansicht

mssen die Krankheitserreger (Insekten oder Schmarotzerpilze) nicht

immer die Krankheit erzeugen, sondern in manchen Fllen muss eine

Prdisposition dazu da sein. In andern Fllen, gibt er zu, braucht

sie nicht vorhanden zu sein, wie z. B. beim Auftreten des Mutterkorns

im Getreide. Die Ursache der Prdisposition sucht er in exzessiver oder

lang andauernder Klte, in der Bodenbeschaffenheit und hnlichen

ueren Umstnden. Die Richtigkeit seiner Anschauung zu prfen, ist

hier nicht der Ort. Wir haben hier nur zu untersuchen, ob auch durch

fortgesetzte Vermehrung auf vegetativem Wege eine Sorte oder Art

zu Krankheiten prdisponiert wird. Gerade die sogenannte Alters-

schwche wird vonManchen als notwendige Prdisposition zur Krankheit

da gefordert, wo zugegeben werden muss, dass sie nicht als alleinige

Krankheitsursache angenommen werden kann. Diesen Punkt haben

wir also im Folgenden auch immer mit zu bercksichtigen.

In der auf Altersschwche beruhenden Prdisposition sieht von
Thuemen 2

) eine der wichtigsten Ursachen der stetig zunehmenden

Parasitenschden an unseren Kulturgewchsen und speziell am Wein-

1) Gibt es eine Prdisposition der Pflanzen fr gewisse Krankheiten?

(Landwirtschaftliche Versuchsstationen, 1880.)

2) 1. c. siehe Anm. 2 S. 14.
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(stock. Er erblickt in den Reben, die seit tausenden und tausenden

von Jahren nur durch Stecklinge auf die denkbar widernatrlichste

Manier' vermehrt werden, scheinbar verjngte Greise, denen keine

echte innere Lehenskraft innewohnt". Infolge dessen knnen sie

nach seiner Meinung den Angriffen der Parasiten nicht wider-

stehen und knnen diese solche Verheerungen unter ihnen anrichten,

wie wir es thatschlich sehen. Ob diese Annahme ntig ist, wird

die folgende Errterung zeigen.

Gewiss ist der Weinstock seit den ltesteu Zeiten in Kultur; Be-

weise derselben sind in egyptischen Grabgewlben vorhanden und

weisen auf den Gebrauch des Weines schon vor 5000 6000 Jahren

hin. Seit dieser Zeit wird auch die Pflanze durch Stecklinge ver-

mehrt. Mag sie sich im spontanen Zustand, in dem sie in prhistori-
scher Zeit schon in Lndern existierte, in die sie erst spter als

Kulturpflanze eingefhrt wurde, auch reichlich durch Samen ver-

mehren, so hat man doch bei der Kultur wohl immer nur Stecklinge

zur Zucht verwendet 1
). An den Rebensorten rassten also Zeichen

von Altersschwche, wenn es solche gbe, gewiss zu bemerken sein:

bemerkt man aber davon etwas an Pflanzen, die nicht von Schmarotzern

befallen sind? Niemand klagt darber und die Ansicht von einer

solchen Altersschwche beruht nicht auf Beobachtung, sondern auf

reiner Theorie und Vermutung.
Was nun die durch Schmarotzer hervorgerufenen Krankheiten

betrifft, so treten dieselben als gefhrliche Epidemien auf, die mit

verschiedenen Namen bezeichnet werden. Zu den am lngsten be-

kannten gehrt der sogenannte Mehltau.

Mglicherweise hat man diesen schon im klassischen Altertum

beobachtet, wenigstens spricht Plinius von einem Mehltau, der das

Abfallen der Weinbeeren bedingt
2
)

Vor 200 Jahren ist dann ferner

eine Notiz gegeben, die sich offenbar auf die in Rede stehende Krank-

heit bezieht 3
). Sicher beobachtet ist sie erst in diesem Jahrhundert:

zuerst 1839 von Nietner in Deutschland 4
),
dann 1845 von Tucker

in England. Berkeley fand 1847 einen Pilz als stetigen Begleiter

und offenbaren Urheber der Krankheit und nannte ihn Oidium

1) Die Frchte der Rebe enthalten zwar meistens Samen, allein dieselben

sind in der Regel nur in geringem Prozentsatz keimnngsfhig, ihre Keimungs-

energie ist auerdem sehr sehwach
;

die Samen edler Sorten besitzen ein

schwcheres Keimungsvermgen als die gemeiner Sorten, wie schon Darwin

angibt. (Variieren der Tiere und Pflanzen etc. Uebersetzt von Carus.

2. Aufl., Stuttgart 1873, II. Bd., S. 193.) Vergleiche hiezn: F. Nobbe, Unter-

suchungen ber die Anzucht des Weinstockes aus Samen. (Landwirtschaftliche

Versuchsstationen, Bd. XXX, S. 229.)

2) A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. Breslau 1880. S. 559.

3) Jessen 1. c. S. 153.

4) Jessen 1. c. S. 154.
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Tuckerl 1

). Bestimmt lsst sich also nicht angeben, wie lange die

Rebe kultiviert worden ist, bis sie nach von Thuemen's An-

sicht so altersschwach wurde, dass sie dem Mehltaupilz nicht

mehr Widerstand leisten konnte. Einige Jahrtausende scheint sie

aber doch bei der denkbar widernatrlichsten" Vermehrung sich

jugendfrisch erhalten zu haben. Es ist nun freilich nicht so leicht

zu erklren, wodurch nach dieser Zeit eine so starke Ausbreitung

der Traubenkrankheit so wird der Mehltau auch bezeichnet

hervorgerufen wurde 2
). Denn dass es frher den Pilz nicht gegeben

habe, ist nicht anzunehmen. So wurde denn die Altersschwche der

Hebe zur Erklrung herbeigezogen, und weil man keine andere hatte,

erschien diese auch ganz plausibel. Einer nheren Prfung konnte

aber diese Theorie nicht Stand halten, wie aus den Verhandlungen
darber bei einem Kongress von Weinzchtern in Trier im Jahre 1874

hervorgeht. Es sei gestattet aus diesen Verhandlungen das Wesent-

liche mitzuteilen, weil sie von besonderem Interesse fr unsern Gegen-
stand sind. Die Frage, mit der sich die Wreinzchter unter anderen

beschftigten, lautet: Ist die durch Friedrich Hecker ausge-

sprochene, sehr wahrscheinliche Ansicht, dass die europischen Reben

in den letzten Jahren namentlich deshalb so sehr durch Krankheit

aller Art leiden, weil die meisten jungen Reben aus sogen. Fechsern

oder Schnittreben und nicht vielmehr aus Kernen gezogen werden,

richtig"
3
)? Der Referent, Dr. David, kommt nach einer lngeren

Exposition zu dem berraschenden Resultate, einmal, dass der Wein-

stock keineswegs, wie man so gern anzunehmen gewohnt ist, eine

besonders geplagte Pflanze ist, und zweitens, dass es fr die Anfllig-
keit einer Kulturpflanze durch Krankheiten (Insekten oder Pilze) vllig

gleicbgiltig ist, ob dieselbe aus Samen gezogen, durch Schnittliuge

direkt vermehrt oder endlich auf Samenpflanzen aufgepfropft wird.

Die Ansicht Friedrich Hecker 's muss also als falsch bezeichnet

werden". Nels bemerkt, dass zehnjhrige Weinstcke, die aus

Samen gezogen wurden, wie alle andern vom Oidium befallen wurden

und also keineswegs widerstandsfhiger sind". Auf eine Anfrage

Blankenhorns, ob es nicht wahrscheinlich sei, dass Krankheiten,
die durch Pilze hervorgerufen sind, durch Schnittreben leicht iiber-

1) Oidium Tuckert Berk, ein Pilz aus der Abteilung der Pyrenomy-
ceten, dessen vollkommene Fruchtform man aber noch nicht kennt, bildet

auf den Rebenblttern weiliche
, spinnwebenartige Ueberzge und auf den

jungen Beeren braune Flecken. Sein Mycelium wchst auf der Oberhaut jener

Organe und bildet an kurzen aufrechten Aesten einzellige Sporen.

2) 1851 kannte man sie schon in allen weinbautreibenden Lndern Europas
und auch in Nordamerika.

3) Bericht ber die Verhandlungen der Sektion fr Weinbau auf der

16. Sektionsversammlung in Trier, vom 28. 30. Sept. 1874. Von Dr. Georg
David. Heidelberg 1875. S. 30.

XI. 10
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tragen werden und so eine grere Verbreitung finden", antwortet

David: Das sei mglieb, aber die Kalamitt bleibe besteben, auch

wenn die Weinpflanze durch Samen vermehrt wird, da die Samenpflanze
doch immer veredelt werden msse, also ebenfalls wieder der Teil

eines schon vorhandenen Weinstocks in Gebrauch genommen werde".

Direktor Goethe zu Marburg sehliet sich der Ansicht des Dr. David
vllig an, dass wir durch Samenzucht nicht eine Verminderung der

Krankheit erreichen; Samenzuchten, schon vor 40 bis 60 Jahren an-

gestellt, haben dies zur Genge bewiesen. Schlielich kann sich auch

Baron Dael von Koeth fr die Hecker'sche Ansicht ebenfalls

keinen rationellen Grund denken und stimmt der Ansicht des Refe-

renten bei".

Nach diesen Aussprchen von Fachmnnern liegt also gar kein

Grund zu der Annahme vor, dass die Reben Sorten an Altersschwche

leiden. Wir knnen somit die Vermehrung durch Stecklinge nicht

fr die Traubenkrankheit verantwortlich machen, sondern mssen als

alleinige Ursache derselben den Pilz, Oidium Tuckeri
,

betrachten.

Dieser entwickelt sich auf jeder Rebe, wenn keimfhige Sporen auf

letztere gelangt sind und es ist gar keine Prdisposition von Seite

der Rebe dazu ntig. Wenn er sich aber entwickelt wozu er

natrlich auch gewisse uere Bedingungen, wie Feuchtigkeit, braucht

so ruft er die Traubenkrankheit oder den Mehltau hervor.

Offenbar ebenso verhlt es sich mit einer andern Epidemie, die

man zum Unterschied von der vorigen falschen Mehltau genannt hat

und die in noch neuerer Zeit erst zu einer groen Kalamitt fr den

Weinstock geworden ist. Auch hier werden die Anhnger der Lehre

von der Altersschwche der Reben diese als ursprnglichen Grund

hinstellen und in dem Pilz nur die Veranlassung zum Ausbruch der

Krankheit erkennen wollen. Dagegen lassen sich aber auch dieselben

Grnde geltend machen wie bei der vorigen Krankheit; doch sind

mir nhere Angaben und Versuche in dieser Hinsicht nicht bekannt

geworden. Ganz vortrefflich lsst sich bei dieser Epidemie ihre Aus-

breitung von Land zu Land erkennen, d. h. man sieht, wie der krank-

heitserregende Pilz von Land zu Land bertragen worden ist. Ver-

suche haben gezeigt, dass die Verbreitung durch die Sporen des

Pilzes geschieht. Derselbe wird Peronospora viticola de By 1

) ge-

nannt und hat seinen Ursprung in Nordamerika, wo er auf den dort

einheimischen Vitis- Arten parasitisch lebt. 1878 wurde er zuerst in

Frankreich auf der kultivierten Rebe beobachtet und verbreitete sich

von hier nach Deutschland, der Schweiz, Italien, Ungarn, Griechen-

land, mehr oder weniger gefhrliche Epidemien hervorrufend. Be-

1) Der Pilz gehrt nicht wie die bisher genannten zu den Ascomyceten,
sondern zu den Phycomyceten in die Familie der Peronosporeen, seine

Sporen (Sporangien) werden au oberflchlichen aufrechten Fadensten abge-

gliedert.
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merkenswert ist, dass gegen die Extensivitt und Intensivitt der

Verbreitung der Peronozpora viticola alle hnlichen, bei Pilzeinwan-

derungen bisher beobachteten Erscheinungen weit in den Hintergrund

treten 1

).

Das meiste Interesse und die grte Besorgnis erregt gegenwrtig
von den Krankheiten des Weinstocks die durch die Reblaus {Phylloxera

vastatrix) verursachte. Eine ungeheure Litteratur ber diesen Gegen-
stand ist in wenigen Jahren entstanden. In dieser Litteratur fehlt

es auch nicht an Schriften, in denen behauptet wird, die Keblaus

knne nur deshalb solchen Schaden anrichten, weil die Hebsorten

durch bestndige vegetative Vermehrung altersschwach geworden
seien. Zu den Schriften dieser Art gehren einige von Ch. Ob erlin 2

).

Er nennt die Vermehrung durch Stecklinge eine barbarische", welche

eine Degeneration der Reben habe herbeifhren mssen; es werde

durch diese Methode die Struktur des Zellgewebes der Rebe verndert

und fr die Angriffe der Reblaus empfindlicher gemacht. Dass diese

Behauptungen ganz unerwiesene sind, haben bereits mehrere Oenologen

dargethan. Da in ihren Ausfhrungen sich vieles wiederholt, was bei

der Frage nach der Ursache des Mehltaues schon gesagt worden ist,

so soll nicht weiter auf den Inhalt der unten zitierten Schriften 3
) ein-

gegangen werden. Es wird besser sein, wenn wir zum Schluss dieses

Abschnittes die Grnde kurz zusammenfassen, welche dafr sprechen,

dass die Rebsorten nicht an Altersschwche leiden und dadurch zu

den Infektionskrankheiten prdisponiert sind, sondern dass die Pilze

und tierischen Schmarotzer als die eigentlichen und alleinigen Ursachen

der betreffenden Krankheiten zu betrachten sind 4
).

1) von Thuemen, Die Einwanderung und Verbreitung der Peronospora

viticola in Oesterreich. (Aus den Laboratorien der k. k. chemisch -physiolog.

Versuchsstation fr Wein- und Obstbau zu Klosternenburg bei Wien, Nr. 7,

1. Dez. 1888.)

2) Die natrliche Lsung der Phylloxera -Frage. (Angiographische Be-

richte, Bd. III, Nr. 4.) Die Degeneration der Reben, ihre Ursache und ihre

Wirkungen. Lsung der Pliylloxera -Frage. Colmar (E. Barth) 1881.

3) A. Marri, Die Regeneration der Rebe oder ber den Zweck und die

Art, die Rebe durch Samen fortzupflanzen. (Annalen der Oenologie, IX,

S. 50, 1869.) R. Goethe, Ueber Degeneration und Regeneration der Reben.

(Ampelographische Berichte, II, Nr.5, 1881.) R. Goethe, W. Rasch, Ueber

die Anzucht der Reben aus Samen. (Ampel. Ber. I Nr. 3 1880, III Nr. 5 1882.)

Mller- Tu urgau, Ueber die Ursachen des krankhaften Zustandes unserer

Reben. Vortrag. (Sep.-Abdr. aus Mitteilungen d. thurg. naturf. Ges., Heft VIII,

8, 19 S.) Frauenfeld (J. Hub er) 1890.

4) Dass ungeeignete Kultur, ungnstige Witterung u. dergl. das Wachstum

der Reben schwchen und das ihrige dazu beitragen ,
die infizierten Stcke

noch krnker zu macheu
,

ist selbstverstndlich. Das sind aber immer nur

lokale Erscheinungen, welche die inneren Eigenschaften der ganzen Pflanzen-

sorte im Allgemeinen nicht verndern.

10*
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1) Der Weinstock wird seit Jahrtausenden durch Stecklinge ver-

mehrt und gedeiht da, wo Parasiten fehlen, in ganz normaler Weise;
historisch nachweisbar ist, dass einzelne der noch jetzt kultivierten

Sorten bereits seit 1500 Jahren auf dieselbe Weise vermehrt werden

und trotzdem ihre vortrefflichen Eigenschaften bewahrt haben.

2) Dass die Vermehrung mittels Stecklingen eine Vernderung in

der Struktur der Rebe hervorbringe, lsst sich nicht nachweisen. Ueber-

haupt wchst der neue Stock nur dann von vornherein anormal, wenn

die Stecklinge von kranken oder schlecht ernhrten Stcken genommen
wurden.

3) Die Fortpflanzung auf vegetativem Wege kann bei der Rebe

nicht als widernatrlich betrachtet werden, denn diese Pflanze hat in

bevorzugtem Mae die Fhigkeit, beim Einlegen aus jedem Knoten

Wurzeln und aus der an dem Knoten stehenden Knospe einen neuen

Spross zu bilden.

4) Die aus Samen gezogenen Rebstcke zeigen keine grere
Widerstandsfhigkeit gegen Frost und Schmarotzer (idium) als die

aus Stecklingen gezogenen. In beiden Fllen verhalten sich die neuen

Pflanzen wie ihre Mutterpflanzen, deren Widerstandsfhigkeit in ge-

wissem Grade von der Sorte, der sie angehren, abhngt.
Um ganz analoge Erscheinungen, wie wir sie beim Weinstock

kennen gelernt haben, handelt es sich auch bei der Kartoffel.

Indessen wollen wir auch bei dieser Pflanze etwas nher auf ihre

Kultur und ihre Krankheiten eingehen.

Wir wissen nicht genau, seit welcher Zeit die Kartoffel in Kultur

genommen worden ist. Jedenfalls ist dies in Amerika geschehen,

bevor dasselbe von den Europern entdeckt wurde. Zu dieser Zeit

wurde sie bereits in den gemigten Regionen der Anden von Chile,

welches Land als ihre ursprngliche Heimat anzusehen ist, bis Neu-

granada kultiviert. 1580 wurde die Pflanze von den Spaniern aus

Sdamerika direkt nach Europa gebracht. Die Englnder aber er-

hielten sie erst 1585 durch Sir Walter Raleigh aus Virginien und

hierhin war sie erst nach der Entdeckung Amerikas von Sdamerika
aus durch den Schiffsverkehr gekommen. Gegenwrtig hat die Kar-

toffel als Kulturpflanze fast die ganze Welt erobert, doch ist ihre

groe Ausbreitung erst seit dem vorigen Jahrhundert zu datieren 1

).

Beim Kartoffelbau im Groen wird die Pflanze nur durch die

Knollen vermehrt. Dieselben werden entweder ganz in den Boden

gelegt oder die Knolle wird vorher in so viel Stcke geschnitten als

Augen (Knospen) an ihr vorhanden sind. Man kann allerdings die

Kartoffeln auch aus Samen erziehen 2
), es geschieht dies aber nur von

1) De C and olle, Ursprung der Kulturpflanzen.

2) Interessant ist es zu sehen, welche Unterschiede in der Blten- und

.Sainenbilduug hei verschiedenen Kartoffelsorten auftreten. Nach einer Angabe
in Gardenevs Chronicle (Jahrg. 1880, Vol. XIV, p. 115) lassen sich dabei 6 Flle
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einigen Zchtern, die es auf die Erziehung neuer Sorten abgesehen
haben

;
nuch bringen die Smlinge erst im zweiten Jahre brauchbare

Knollen hervor.

Bei der ungeheueren Wichtigkeit, welche die Kartoffel als Nah-

rungsmittel fr den Menschen besitzt, ist es von grtem Interesse,

ihre Ertragsfhigkeit mglichst hoch zu halten und alles zu vermeiden,

was zu ihrer Schdigung beitragen knnte. Es wre eine sehr traurige

Aussicht, annehmen zu mssen, die Kartoffel entarte durch die fort-

gesetzte Kultur, speziell die Verraehrungsmethocle, immer mehr und

knne den sie heimsuchenden Schmarotzer keinen Widerstand mehr

leisten.

Solche Ansichten wurden besonders laut, als 1845 die sogenannte
Kartoffelkrankheit ausbrach und sich mit grter Schnelligkeit nicht

blo ber ganz Europa, sondern auch ber die andern Weltteile ver-

breitete. Dass eine allgemeine Entartung der Pflanze die Ursache

sei, behauptete auch Schi ei den 1
). Nach ihm soll eine durch lange

fortgesetzte Kultur gestrte anomal gewordene Ernhrung und stoff-

liche Zusammensetzung der Kartoffel sie schlielich zu Krankheit und

Zersetzung besonders geneigt machen. Genauer begrndet scheint

diese Ansicht nicht zu sein. Etwas eingehender, aber ohne seine

Meinung durch Untersuchung der wirklichen Verhltnisse zu sttzen,

spricht sich Unger
2
) aus: Die Frage ist, inwieweit eine durch

Kultur allmhlich verhinderte Samenbildung die vorzglich in den

Samen abgesetzten stickstoffhaltigen Bestandteile der Pflanze auch

ber die vegetativen Teile des Gewchses verteilen und dadurch eine

leichtere Zersetzung und Entmischung ebenderselben herbeizufhren

im stnde ist? Wrde dies mehr oder weniger allgemein der Fall

sein, so liee sich die in der Kartoffel seit Jahren verminderte Frucht-

bildung sicherlich als eine der wichtigsten prdisponierenden Ursachen

der Kartoffelkrankheit ansehen".

Beide Forscher also, wenn sie es auch nicht deutlich aussprechen,

suchen offenbar in der Kulturmethode d. h. der Vermehrung durch

Knollen, den ursprnglichen Grund zur Krankheitsaulage. Wir wollen

noch zitieren, wie sich Jessen in seiner schon mehrfach erwhnten

Abhandlung ber diesen Punkt uert. Er sagt daselbst (S. 131):

Wir kommen zu dem Resultat, dass unsere Kartoffeln an einer

unterscheiden: im 1. Fall produzieren die Kairoflfelpflanzen niemals Blten, im

6. Fall werden Blten produziert, die sich selbst befruchten und reichlich

Samen hervorbringen. Zwischen diesen beiden Extremen sind eine ganze Reihe

von Uebergangsstufen wahrzunehmen

1) Encyklopdie der theoretischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung
auf die Landwirtschaft, Bd. III, 2. Anhang. (Zitiert nach de Bary, Kartolfel-

krankheit.)

2) F. Unger, Beitrag zur Kenntnis der in der Kartoffelkraukheit vor-

kommenden Pilze und der Ursache ihres Entstehens. (Bot. Zeitung, 1847, S. 305.)
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inneren oder, wie man sagt, konstitutionellen Krankheit leiden, dass

aber diese Krankheit bei passender Kultur und Bodenart in geringerer

Heftigkeit auftritt als bei unpassender Kultur und ungeeignetem Boden.

Man knnte noch eine Ansicht aufstellen, nmlich die, dass nur eine

Erschpfung des Bodens oder ungnstige Witterung, kurz uere

Umstnde, ganz allein Ursachen der Krankheit seien. Gegen beide

Annahmen spricht der Umstand, dass die Krankheit die ganze Erde

nicht umzogen, sondern fast gleichzeitig ergriffen hat, ohne Rcksicht

darauf, ob der Boden ein eben abgebranntes oder zum ersten Mal in

Kultur genommenes Waldland oder ein durch tausendjhrige Ernten,

wie man sagt, erschpfter war". Was Verf. aber unter dieser inneren

Krankheit versteht, sagt eine andere Stelle (S. 189), wo er sie zu

denjenigen rechnet, fr deren Eintreten das Alter einen natrlichen

und oft den einzigsten erkennbaren Grund abgibt". Unter Alter"

versteht aber der Verf., wie wir gesehen haben, die ber das Ma
durch Ableger oder abgetrennte Sprosse verlngerte Existenz aller

Abkmmlinge einer Samenpflanze" (1. c. S. 180). Eine Untersttzung
fr seine Anschauung glaubt er in dem wohl nicht ganz sicher be-

wiesenen Umstand zu erblicken, dass eine Sorte um so bedeutendere

Verluste durch die Krankheit erleidet je lter sie ist. Ferner weist

er auf die frhere Epidemie hin, welche ungefhr 1770 ausbrach und

bis gegen Anfang dieses Jahrhunderts dauerte. Damals wurde zu

ihrer Bekmpfung die Anzucht aus Samen empfohlen und diese auch

in groem Mastabe in Holland und Norddeutschland vorgenommen.
Die Samen kamen aus Amerika und die aus denselben erzogenen
Sorten erfreuten sich unter dem Namen der hollndischen Samen-

kartoffeln bis zu Anfang der neuen Epidemie in Deutschland eines

sehr guten Rufes. Offenbar aber ist in England und Frankreich die

erste Epidemie ohne Anzucht von Samenkartoffeln ebenso gut er-

loschen gewesen wie in Deutschland.

Dass die Ausfhrungen Jessen 's fr uns nicht magebend sein

knnen, geht schon daraus hervor, dass er berhaupt von dem Pilz,

welcher als Krankheitserreger bei der Kartoffel zu betrachten ist,

nichts wei. Es fragt sich also nur noch, ob durch das Vermehrungs-
verfahren die Kartoffel fr die Pilzangriffe prdisponiert wird. Wenn
die Prdisposition auf der Altersschwche beruhte, so mssten doch

die jngeren Pflanzungen weniger als die lteren von der Krankheit

gelitten haben. Es hat sich aber nicht gezeigt, dass die Abkmmlinge
der oben erwhnten hollndischen Samenkartoffeln der neuen Epidemie

gegenber widerstandsfhiger gewesen sind als die alten immer aus

Knollen gezogenen Kartoffelsorten. Ferner wird man zugeben mssen,
dass in den aus Samen gezogenen Kartoffelstcken, in denen der Or-

ganismus zu vllig jugendlicher Regeneration gelangt ist, keine krank-

hafte Prdisposition vorhanden sein kann. Von diesen Smlingen wre
nach Jessen's Theorie zu erwarten, dass sie von den Pilzen nicht
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angegriffen oder wenigstens nieht geschdigt werden. Nun aber er-

liegen die Samenpflanzen der Krankheit ebenso wie die aus Knollen

gezogenen Stcke: es ist in ihrer Widerstandsfhigkeit oder Hinfllig-
keit kein Unterschied zu bemerken. Hierin also drfen wir wohl den

direkten Beweis fr die Unhaltbarkeit der Ansicht von der Prdis-

position aus Altersschwche sehen.

Schlielich sei noch auf einen Punkt aufmerksam gemacht. Die-

jenigen nmlich, welche die Ansicht verteidigen, dass die rein vege-
tative Vermehrung zur Degeneration fhre, wollen dies gewhnlich
schon daraus ableiten, dass jene Vermehrung nicht naturgem sei

und dass die Natur immer eine Fortpflanzung durch Samen fordere.

Sind nun aber gerade bei der Kartoffel nicht die Knollen ebenso gut
wie die Samen von der Natur zur Vermehrung bestimmte Organe?
Wenn wir schon bei dem Weinstock sagen konnten, dass die Ver-

mehrung durch Stecklinge nicht so sehr den natrlichen Verhltnissen

widerspricht, als dies von anderer Seite behauptet wird, so sind wir

bei der Kartoffel zu einer analogen Ansicht gewiss in einem noch

viel hherem Grade berechtigt.

Alles in Allem: wir haben gar keinen gengenden Grund zu der

Annahme, dass die Vermehrung der Kartoffeln aus Knollen zu einer

Krankheit der Pflanze fhre oder sie fr Pilzinfektionen disponiert

mache Vielmehr ist schon durch das, was wir ber die Entwicklung
des Pilzes wissen, unwiderleglich dargethan, dass er auch wirklich

die Ursache der Kartofifelkrankheit sei, dass er allein an der gesunden
Pflanze die Krankheit hervorbringt

1

).

Der Pilz ist von deBary Phytophthora infestans genannt worden

und ist verwandt mit der den sogenannten falschen Mehltau des Wein-

stocks verursachenden Peronospora viticola. Wenn er auf den Blttern

schmarotzt, so bedingt er das Schwarzwerden des Kartoffelkrautes.

Auf dem Laube bildet er die Sporen, durch die er auf andere Pflanzen

derselben Art und auf ihre Knollen bertragen wird. Wenn sich das

Mycel in den Knollen entwickelt, so ruft es die sogenannte Knollen-

fule hervor. Es hat die Fhigkeit, nicht blo in den im Boden

wachsenden Knollen zu leben, sondern auch in und mit den Knollen,

selbst wenn diese geerntet sind, zu berwintern. So gelangt der Pilz

im Frhling mit den infizierten Knollen wieder auf den Acker. Des-

halb ist das einzige Mittel zur Verhtung der Krankheit die Ver-

wendung vllig pilzfreien Saatgutes. Fr die Intensitt der Entwick-

lung des Parasiten d. h. fr die Schnelligkeit seines Wachstums
auf einer Pflanze und der Verbreitung auf andere Stcke, nicht fr
sein Auftreten berhaupt kommen uere Umstnde in Betracht.

Von diesen ist der wichtigste die Feuchtigkeit des Bodens und der

Witterung. So ist es unzweifelhaft, dass die Epidemie, die wahr-

scheinlich durch die Verbreitung der Phytophthora ber die kartoffel-

1) Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. S. 396.
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baueuden Lnder lngs vorbereitet war, infolge der abnorm nassen

Witterung des Jahres 1845, die dem Pilz mit einem Male ungewhn-
lich gnstige Bedingungen schuf, pltzlich berall zum Ausbruch kam" 1

).

Die Ausbreitung der Krankheit, ihre Erscheinungen und die Lebens-

weise des Pilzes nher zu schildern, darauf wollen wir hier verzichten.

Ich glaube, diesen Abschnitt am besten schlieen zu knnen, indem

ich einige Stze aus der den vorliegenden Gegenstand behandelnden

Schrift de Bary's
2
) anfhre: Wie man sich auch umsehen mag,

man findet immer nur Beweise dafr, dass durch das Befallenwerden

von Parasiten keinerlei Entartung der Kartoffel oder einer andern

Kulturpflanze angezeigt wird, man muss daher, fr unsern Fall

wenigstens, jene trostlose Annahme als aus der Luft gegriffen, zurck-

weisen. Es ist hier nicht der Ort auf die Grnde nher einzugehen,
welche man anders woher fr die allgemeine Annahme einer Ent-

artung durch Kultur oder ungeschlechtliche Vermehrung vorgebracht
hat. Allein das eine mag kurz bemerkt werden, dass sich diese An-

nahme vielfach gerade auf die Wahrnehmung von Krankheiten grndet,
welche ganz bestimmt in der Vegetation von Parasiten, die man
bersah oder wegzudemonstrieren suchte, ihre Ursache haben, dass

also diese Annahme jedenfalls fr sehr viele andere Flle ganz ebenso

wie fr die Kartoffel unbegrndet ist".

Von wichtigeren Kulturgewchsen, die vegetativ vermehrt werden
und deren Erkrankungen man diesem Umstnde zugeschrieben hat,

sind vor allen die Obstbume zu nennen, speziell die Kernobstbume.

Apfel und Birne. Der Ursprung ihrer Kultur reicht in prhistorische
Zeiten zurck, man kann aber nicht sagen, dass sie so lange immer
durch Stecklinge oder Pfropfreiser fortgepflanzt worden seien 3

). Viel-

fach hat man die Bume aus Samen gezogen, denn man erhlt

wenigstens bei vielen Birnensorten aus den Smlingen Pflanzen, welche

die charakteristischen Merkmale festhalten und nicht in die wilde

Form zurckschlagen *). Im engeren Sinne fasst man als eine Sorte

jedoch nur auf die Gesamtheit der von einem bestimmten Smlinge
durch Reiser abstammenden Stmme" 5

). Es wird nun angegeben
6
),

1) id. eod. S. 402.

2) Die gegenwrtig herrschende Kartoffelkrankheit, ihre Ursache und ihre

Verhtung. Leipzig 1861. S. 61.

3) Die Vermehrung durch Pfropfreiser ist in Europa die blichste und fr
viele Sorten die allein ausfhrbare. Apfelstecklinge hat man erst in neuerer

Zeit mit Erfolg hei uns gezogen. Von Sdamerika dagegen wird erzhlt, dass

es dort gengt, armsdicke Aeste vom Mutterstamm abzureien und in den

Boden zu stecken, um in den nchsten Jahren ohne weiteres Zuthuen Frchte
zu ernten. (F. C. Binz, Stecklingszucht und Baumsatz in Wittmack's Garten-

zeitung, 1883, S. 122126.)
4) Ch. Darwin, Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der

Domestikation. Uebersetzt von Carus. Stuttgart 1873. 1. Bd. S. 392.

5) Jesseu 1. c. S. 283.

6) Jessen 1. c. S. 196.
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dass von den 50 Aepfelsorten und 31 Birnensorten, welche J. Bauhin
im Jahre 1598 beschreibt und abbildet, noch 19 Birnen- und 17 Aepfel-

sorten zum Teil unter demselben Namen, in derselben Gegend nach

mehr als 250 Jahren vorkommen und sich in guter Gesundheit be-

finden". Nach van Mons kann das Alter unserer Birnensorten auf

200300 Jahre angenommen werden, whrend K night schon das

durchschnittliche Alter der Aepfelsorten auf mindestens 200 Jahre,

das der Birnensorten aber auf das Doppelte schtzt '). Beide Forscher

sind der Ansicht und ihnen schliet sich Jessen natrlich an
,

dass die alten Obstsorten infolge von Altersschwche erkranken und

absterben. Durch Pfropfen und ungewhnlich gnstige Umstnde

(sorgfltig gewhlten Standort u. s. w.) kann wohl die Dauer einer

Sorte unnatrlich ber das Ma der Samenpflanzen ausgedehnt werden,

doch hrt der krftige Wuchs dann auf und es tritt bald eine Periode

ein, ber welche die Gebrechlichkeit des Alters sich nicht mehr au-

treiben lsst. Daher sind alle Sorten (d. h. wie oben, die aus einer

Samenpflanze hervorgegangenen Gewchse) bei trgem Wchse weit

empfindlicher gegen Witterung, Lage und Boden. Junge Sorten da-

gegen wachsen krftig und rasch und sind in ihrem meist reichlichen

und regelmigen Ertrage weniger von ueren Einflssen abhngig"
2
).

Die Art und Weise, wie sich die Altersschwche uern soll, be-

schreibt ein neuer Zchter 3
) folgendermaen: Der Baum trgt wenig

und oft sehr spt, er wird vom Krebs, besonders dem Apfelkrebs,

Spitzendrre (indem von oben herab die Zweige absterben) und

anderen Krankheiten des Holzes und der Rinde stark und hufig be-

fallen. Bei den Birnen kommt noch dazu ein Schorf oder Grind,

wobei die Epidermis (oberste Rindeuschicht) aufspringt. Auch sind

die Bume gegen Frost weniger widerstandsfhig. Hauptmerkmale
bieten aber die Frchte selbst! Sie sind unansehlich, krppelhaft,

klein, aufgesprungen, rissig und steinig, hart und ungeniebar, be-

sonders auch mit schwarzen Flecken bedeckt".

Dass gewisse Sorten in manchen Gegenden nicht mehr gedeihen,

kann offenbar nach den Angaben und Klagen der Zchter nicht be-

stritten werden. So gibt K night (1841) an, dass die alten Cyder-

sorten in Herefordshire vor Alter krebsig uud krank sind. Eine der

ltesten Apfelsorten, der sogenannte Borsdorfer, welcher schon zu

Anfang des XVI. Jahrhunderts Erwhnung findet, verschwindet nach

Jessen 's Angabe (1854) in ganz Norddeutschland mehr und mehr

und unterliegt an vielen Orten dem Krebse. Ueber sein laugsames

Wachsen, ein Zeichen seines hohen Alters, klagen alle neueren Obst-

zchter". Es lieen sich noch mehrere solcher Angaben anfhren,

1) Jessen 1. c. S. 217.

2) Id. eod. p. 211.

3) R. Zorn, Ueber die Altersschwche von Obstsorten. (Der praktische

Katgeber im Obst- und Gartenbau, 1890, Nr. 34, S. 554.)
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bei denen aus der Krnklichkeit der Bume einer Aepfel- oder Birnen-

sorte auf ihre Altersschwche geschlossen wird.

Dem stehen aber die Meinungen und Beobachtungen so vieler

anderer Forscher und Zchter gegenber, dass auch hier die Annahme
einer Altersschwche einer unbefangenen Beurteilung nicht Stand halten

kann. Jessen 1

) selbst gibt zu, dass die Feststellung der Lebens-

dauer einer Obstsorte immer eine missliche ist, ja dass selbst das

Verschwinden einer Sorte an einem Orte noch nicht gengt, um zu

behaupten, dass berall die Sorte verschwunden sei". Wie lsst es

sich mit K night 's Theorie vereinigen, dass die Sorte, welche in einer

Gegend abstirbt, in der andern noch sehr gut gedeiht? Gerade der

Borsdorfer Apfel, der in Norddeutschland aussterben soll, trgt noch

sehr gut in anderen Gegenden, wie Bolle 2
) mit Recht hervorhebt.

In einem hnlichen Sinne spricht sich Hogg 3
)

ber den Golden

Pippin" aus, an dem Knight in seinen Kulturen sehr viele Mngel
gefunden hat; dieselben konnten nicht von Altersschwche herrhren,
denn man findet die Sorte noch jetzt (1875) in den ihr zusagenden
Verhltnissen sehr ppig und fruchtbar. Croucher 4

) berichtet von

dem sehr guten Gedeihen dieser Sorte in Sudbury (Essex, England)
und ebenso tragen diese Bume sehr schne Frchte in Sussex 5

).

Anderseits ist es nicht wohl einzusehen
,
warum nur einige alte

Sorten aussterben sollen, andere aber, die ebenso alt oder noch lter

sind, unverndert gut bleiben; ein Umstand, den schon Lindley 6
)

zu bedenken gibt. Als Beispiel sei angefhrt der Winterpearmain",
welche wohl die lteste englische Sorte von Aepfelu ist, schon in

Schriften um das Jahr 1200 genannt wird und dennoch keine Zeichen

der Schwche erkennen lsst 7
). Ferner wird die Beiirre gris" von

Bo uche 8
) angefhrt, als eiue Sorte, die zu den ltesten Birnensorten

gehrt und doch im Allgemeinen gesund geblieben ist. Von andern

Obstsorten erwhnt Bolle als analoges Beispiel die Reine Claude"

(eine Kultlirsorte der Pflaume", Prunus insititia L.), die schon von

dem Jahre 1500 her datiert.

Man findet aber nicht nur einige sehr alte Sorten noch in gutem

Gedeihen, sondern auch dass Sorten, die erst in neuerer Zeit ent-

standen sind, in einem unpassenden Boden an denselben Fehlern

1) Jessen 1. c S. 193.

2) Bouche und Bolle, Degeneration aus Altersschwche. (Monatsschrift

des Vereins zur Befrderung des Gartenbaus von Wittmack. 1875, S. 484.)

3) The Fruit Manual. Zitiert nach Botan. Jahresbericht, Bd. III, S. 995.

4) Gardener's Chrouicle, 1875, Jan., p. 51.

5) eod. 1875, Dez., p. 750.

6) Wie in einem diesen Gegenstand behandelnden Artikel des Gardener's

Chronicle, 1875, I, p. 16 gesagt wird.

7) nach Hogg. conf. Amn. 2.

8) conf. Amn. 2.
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leiden, die von Knight und seinen Anhngern als Zeichen der Alters-

schwche angesehen werden. verdieck 1

)
fhrt als Beispiele

neuerer Sorten Maria von Nantes und Hardenponts Winterbutterbirne

an
,

welche in seinem jetzigen Gartenboden ebenso sehr an Grind

leiden als die lteren Sorten, wie Wildling von Motte, Rmische
Schmalzbirne und Beiirre blanc, whrend andere, ohne Zweifel schon

sehr alte Sorten (Kuhfu, Kainbirn) in demselben Boden sehr gesund
und krftig vegetieren und Frchte tragen". Overdieck gehrt wie

die meisten neueren Pomologen zu denjenigen, welche leugnen, dass

die Obstsorten durch das Alter schwcher und krankhafter werden.

Speechley 2
)
hat sogar den Satz aufgestellt, dass der Apfel bei

richtiger Kultur seine guten Eigenschaften behlt, so lange Sonne

und Erde bestehen". Diesem Ausspruch stimmen Liudley, Dow-
ning und de Candolle bei 3

). Schlielich will ich auch noch die

Worte eines Zchters anfhren, den wir schon einmal zitiert haben 4
)

und dessen Beobachtungen aus der allerneuesten Zeit datieren: Es

ist bisher nicht gelungen zu beweisen, dass unsere alten Obstsorten

altersschwach seien. Zur Zeit mssen wir feststellen, dass die als

Altersschwche geltenden Krankheiten auch bei allen anderen neueren

Sorten unter denselben Verhltnissen auftreten und dass diese Er-

scheinungen bei gnstigen Bedingungen auch an den alten Sorten

nicht bemerkbar sind. In zusagenden und besonders aus Erfahrung
als passend anerkannten Bden und Lagen mge man diese alten

guten Sorten deshalb noch ebenso fleiig anpflanzen als andere, da-

gegen sehe man in allen ungnstigen Verhltnissen, besonders also in

zu trockenen, bindigeu, kalten, unfruchtbaren und erschpften Bden,
sowie ungeschtzten Lagen von ihrer Kultur ab und pflanze dafr

geeignetere. Wir tragen dadurch dazu bei, dass die weitere Kultur

so trefflicher und beliebter Sorten, Edelborsdorfer, Gravensteiner,
Weie Herbstbutterbirne etc. in allen geeigneten Verhltnissen nicht

aufgegeben wird".

Von dem letztgenannten Autor werden also besonders die un-

gnstigen Verhltnisse des Bodens und der Witterung als Ursachen
des Absterbens in Betracht gezogen. Hufig treten aber auch ganz

spezifische Krankheiten auf, denn es wurde ja, wie wir gesehen

haben, z. B. darber geklagt, dass die Sorten vor Alter" krebskrank

werden. Die Obstbume werden aber ebensowenig aus Altersschwche

1) Pomologische Monatshefte von Overdieck und Lucas, 1875, S. 240

Zitiert nach Botanischem Jahresbericht, Bd. III, S. 995.

2) Gardener's Chronicle, 1875, Jan., p. 16.

3) Eodem. Mit der Widerlegung der Ansichten von Knight und van
Mons beschftigt sich vorzugsweise das Werk von Dachnahl. (Die Lebens-

dauer der durch ungeschlechtliche Vermehrung erhaltenen Gewchse, besonders

der Kulturpflanzen, Berlin 1854), das ich leider nicht selbst einsehen konnte,

4) K. Zorn 1. c.
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vom Krebs befallen wie der Weinstock vom Mchlthau oder die Kar-

toffel von der Phytophtltora. Die Frage, worauf eigentlich die Er-

scheinungen
l
)
der Krebskrankheit beruhen, ist zur Zeit noch nicht

in allen Fllen zu beantworten. Sehr oft ist aber der Stich der

Blutlaus [Schizoncitra lanigera Hausm.) die Ursache des Krebses.

Wir haben es hier also wiederum mit einem Parasiten zu thun, der

wie die meisten anderen sehr leicht von einer Pflanze auf die andere

bertragen wird. Auch liefern die von krebskranken Bumen ge-

nommenen Pfropfreiser meist wieder krebskranke Exemplare. Es ist

deshalb kein Wunder, wenn in einer Gegend, wo sich an einem

Baume Krebs eingestellt hat, bald die ganze Kultur von dieser Krank-

heit ergriffen wird. In solchen Fllen hat man denn wohl geglaubt,

dass die Bume besonders prdisponiert dazu gewesen sein mssten
und zur Erklrung der Prdispo>ition die Sorten als altersschwach

hingestellt. Die Blutlaus fragt aber nicht danach
,

ob die Sorte alt

oder jung, der Baum aus einem Pfropfreis, einem Steckling oder

Samen gezogen ist, und so fallen denn auch hier alle Grnde fr das

Vorhandensein einer Prdisposition fort.

Auf die andern durch tierische oder pflanzliche Parasiten her-

vorgerufenen Krankheiten der Obstbume kann hier nicht eingegangen
werden. Es sei nur erwhnt, dass nach von Thuemen's Angabe'

2
)

der Apfelbaum 239, der Birnbaum 205 Arten von Pilzen beherbergt,

von denen freilich nicht alle besondere Erkrankungen bedingen. Wo
dies aber der Fall ist, da ist eben der Parasit auch der wirkliche

Krankheitserreger, niemals ist erwiesen, dass eine besondere Pr-

disposition fr sein Auftreten vorhanden zu sein braucht.

Somit liegen denn die Verhltnisse bei den Obstbumen nicht

anders als bei den vorher betrachteten Kulturgewchsen. Wir hoffen

auch hier nachgewiesen zu haben, dass die so lange Zeit befolgte

Methode der ungeschlechtlichen Vermehrung nichts bewirkt hat, was

als Altersschwche angesehen werden kann. Wir knnen daraus

schlieen, dass eine Abwendung der unsere Kulturpflanzen befallen-

den Krankheiten nicht von einer Aenderung in der Art ihrer Ver-

mehrung und Fortpflanzung zu erwarten ist, sondern dass dazu nur

1) Der Krebs erscheint in Form von Wundstellen an Zweigen und Aesten,

besonders der Kernholzbume. Diese Wunden schlieen sich nicht, sondern

vergrern sich immer mehr, weil immer neue Verwundungen an den Ueber-

wallungsrndern den Heilungsprozess stren. Auerdem findet an diesen Stellen

eine abnorme Holzbildung statt, indem an Stelle von echtem Holz ein weiches

parenehymatisches Gewebe gebildet wird. Durch diese Erscheinungen unter-

scheidet sich der Krebs von allen anderen mehr oder weniger in Heilung be-

griffenen Wunden. (Nach Frank, Pflanzenkrankheiten, S. 158.)

2) von Thu einen, Die Pilze der Obstgewchse. Namentliches Verzeichnis

aller bisher bekannt gewordenen und beschriebenen Pilzarten, welche auf unsern

Obstbumen, Obststruchem und krautartigen Obstpflanzen vorkommen. Wien

1887.
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die Anwendung spezieller, dem betreffenden Krankheitserreger an-

gepasster Mittel fhren kann.

Noch einige Punkte bleiben jetzt zu erwhnen, auf die wir aber

nur mit wenigen Worten hinzuweisen brauchen. Man schliet aus

dem Auftreten von Epidemien bei Kartoffeln und anderen vegetativ

vermehrten Kulturpflanzen auf ihre Altersschwche und sieht in

letzterer die Erklrung fr jene: wie steht es nun mit den Kultur-

pflanzen, die immer aus Samen gezogen werden? Es ist nicht zu

bestreiten, dass auch sie von Krankheiten in ausgedehntem Mae
heimgesucht werden. Auf diesen Umstand macht auch de Bary
aufmerksam und bemerkt 1

): Unter den Kulturgewchsen sind z. B.

die Getreidearten mindestens ebensosehr von Schmarotzern heimgesucht

als irgend eine durch Ableger, Knollen, Schsslinge vermehrte Art".

Epidemische Krankheiten finden sich ferner beispielsweise bei Runkel-

rben, Gurken und Melonen, die ich gerade deswegen erwhne, weil

sie auch von Jessen angefhrt werden. Bei den einmal blhenden

Pflanzen findet er eine gengende Erklrung ihrer Krankheit in zu

rascher Entwicklung, Missverhltnis in der Temperatur und Er-

nhrung"
2
). Die Pilze, wo solche nachgewiesen sind, wie beim

Weizen, der Runkelrbe und der Gurke sind bei ihm nur Begleit-

erscheinungen der Krankheit, welche immer vor den Pilzen da ist".

Der Standpunkt dieses Autors wird von den wenigsten mehr geteilt

werden : es verhlt sich vielmehr bei den einmal blhenden Gewchsen
wie bei den ausdauernden, sie werden von Pilzen und anderen Schma-

rotzern befallen und diese rufen die Krankheit hervor; die anderen

Umstnde beeinflussen nur die strkere oder geringere Heftigkeit

und Ausdehnung derselben, je nachdem sie der Entwicklung der

Schmarotzer gnstig oder ungnstig sind. Wie wrde es sich sonst

erklren lassen, dass in einem Getreidefeld kranke und gesunde

Halme, die doch alle den gleichen ueren Verhltnissen ausgesetzt

sind, neben einander stehen? Schon Payen hat im Jahre 1853 auf

diesen Umstand aufmerksam gemacht. Allerdings mssen wir ge-

stehen, dass wir nicht in allen Fllen genau ber die Natur und

Wirkung des Parasiten unterrichtet sind z. B. bei der sogenannten

Fulnis der Runkelrben
;
aber man mag die Ursache der Krank-

heiten suchen, worin man will: bei den durch Samen vermehrten

Pflanzen kann man keine Altersschwche zur Erklrung zu Hilfe

nehmen. Dies sollte doch schon zur Vorsicht mahnen, es bei den

Pflanzen zu thun, die auf vegetativem Wege fortgepflanzt werden.

Wenn beide Pflanzenformen in gleichem Mae von Krankheiten heim-

gesucht werden, so werden die allgemeinen Ursachen auch wohl bei

beiden auf demselben Prinzipe beruhen.

1) De Bary, Kartoffelkrankheit. S. 60.

2) Id. eod.
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Whrend sich das eben Gesagte nur auf die vom Menschen an-

gebauten Gewchse bezog, so knnen schlielich auch die wild-

wachsenden Pflanzen zum Vergleiche und zur Untersttzung der hier

verteidigten Ansicht dienen, denn bei ihnen treten ebenfalls Krank-

heiten, oft geradezu epidemisch, auf. Und zwar sind es nicht blo

ausdauernde, vielfach vegetativ sich vermehrende Pflanzen, sondern

ebensosehr ein- und zweijhrige, sich nur durch Samen vermehrende

Formen, welche von Krankheiten heimgesucht werden, so dass auf

keinen Fall von Alterschwche die Rede sein kann. Aut diesen Um-
stand legt auch de Bary ein besonderes Gewicht fr den Nachweis,
dass bei der Kartoffel keine Prdisposition durch Altersschwche

vorhanden ist. Er fhrt folgende Beispiele an l
): Zunchst von peren-

nierenden Pflanzen die Waldanemoue (Anemone nemorosa), auf der

drei bis vier Parasiten sehr hufig sind, besonders eine Peronospora

(P. macrocarpa), und bei der man oft auf weite Strecken kaum ein-

zelne Bltter findet, welche davon ganz frei wren. Der Wald-

meister (Asperula odorata), der gewhnliche Hhnerdarm (Stellaria

media) werden je von einer besonderen Peronospora so hufig und

massenhaft heimgesucht, dass man wiederum oft in weiter Aus-

dehnung die meisten Exemplare dieser geselligen Pflanzen befallen

und verunstaltet findet. Die Quecke (Triticum repens) wird von den

Kostpilzen gewiss mindestens so hufig und massenhaft wie die Ge-

treidearten, die Wolfsmilcharten (Euphorbia Cyparissias und andere)

werden von hnlichen Pilzen so sehr hufig bewohnt, dass man an

vielen Stellen wenigstens soviel pilzbehaftete und verunstaltete als ge-

sunde Stcke finden kann". Von wildwachsenden einjhrigen Gewchsen
werden das Tschelkraut (Capsella) von dem sogenannten weien
Koste (Ct/stopus) ,

der Bocksbart oder Haferwurz (Tragopogon) von

dreierlei oft miteinander auftretenden Pilzen, die Klatschrose (Pa-

paver Bhoeas), die Klappertopf- (Rhincmihus-) Arten von Peronospora

Papaveris und densa mindestens ebenso oft bewohnt und krank ge-

macht als irgend eine Kulturpflanze durch einen Schmarotzer."

Dass uns die Krankheiten der wildwachsenden Pflanzen weniger
in die Augen zu fallen pflegen, als die der angebauten, ist nicht zu

verwundern. Denn wir beachten die letzteren natrlich viel mehr,
weil das Gedeihen unserer Kulturpflanzen von viel grerem Interesse

fr uns ist als das der meisten nicht kultivierten. Sodann aber ist

es vor allem der Umstand, dass selten dieselbe Pflanzenart so gleich-

mig ber groe Flchen verbreitet ist, wie es sich bei den Kultur-

pflanzen findet, dass also ein Pilz oder anderer Schmarotzer seine

Nhrpflanzen so dicht neben einander wachsend antrifft und ihm

dadurch die Ausbreitung so leicht gemacht wird. Wo jedoch eine

wildwachsende Art eine Bodenstrecke so dicht bedeckt wie die Kul-

1) Kartoffelkrankheit, S. 60.
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turpflanzen unsere Aecker, da findet sich gar oft dieselbe gleich-

mige Verbreitung des Parasiten ber alle ihre Individuen wie bei

jenen; die angefhrten Beispiele von der Anemone und dem Wald-

meister knnen das jedem Aufmerksamen zeigen ')."

So dienen denn hoffentlich auch die hier ber die Erkrankungen
der spontan wachsenden Pflanzen gemachten Bemerkungen dazu, die

Ansicht, dass bei den Krankheiten von Kultursorten ausdauernder

Gewchse die Altersschwche eine Rolle spielt, zu entkrften. Und
noch eines sei denjenigen, welche darauf dringen, dass man die alten

Sorten durch Zucht aus Samen autbessere", zu bedenken gegeben:
Hat nicht auch diese Kulturmethode ihre Schwchen und Gefahren

und bietet Nachteile, welche bei der Vermehrung durch Knollen,

Stecklinge und dergl. nicht in demselben Mae vorhanden sind?

Stecklinge und Knollen sind doch von Anfang- an weit robuster als

die jungen Smlinge, sie erscheinen widerstandsfhiger gegen die

Witterungsverhltnisse und knnen auch dem Eindringen von Schma-

rotzern vermge der Ausbildung ihrer Gewebe einen greren Wider-

stand entgegensetzen: es ist deshalb zu erwarten, dass sie leichter

anwachsen werden, als die Smlinge. Dass es besondere Keimlings-
krankheiten der Kulturpflanzen gibt, ist mehrfach beobachtet worden 2

).

Die betreffenden Krankheiten zeigen sich stets in hohem Grade ver-

derblich, ihr Auftreten ist immer epidemisch und niemals kann an

eine Rettung auch nur gedacht werden, weder auf kurativem Wege
noch mit Hilfe der eigenen, dem betreffenden Gewchse selbst inne-

wohnenden Lebenskraft". So werden die Keimpflanzen von Zea Mais,

Panicum miliaceum, Camelina sativa, Trifolium repens, Spergula arvensis,

Sinapis nigra und anderen oft von einem, Pythium de Baryanum Hesse

genannten Pilze befallen und erliegen demselben in einem sehr jungen
Zustande der Entwicklung.

Wenn nun auch diese Erscheinung direkt nichts mit der Frage
nach der Altersschwche der Kultursorten zu thuen hat, so ist es

doch vielleicht von gewisser praktischer Bedeutung zu zeigen, dass

man nicht glauben soll, mit der Zucht aus Samen wre jeder Gefahr

fr die Kulturen vorgebeugt. Wir sehen dabei ganz ab von den

Schwierigkeiten, welche es bei vielen angebauten Pflanzen haben

wrde, keimfhige Samen zu erlangen und Smlinge aus ihnen zu

ziehen. Dies gilt ja ganz besonders fr das Zuckerrohr, wie Dr. Be-
il ecke in seiner Schrift Over Suikerriet uit Zaad" in vortrefflicher

Weise auseinandergesetzt hat 3
).

1) De Bary 1. c.

2) von Thu einen, Ueber zwei fr die Landwirtschaft wichtige Keim-

lingskrankheitcn. (Fhling's landwirtschaftliche Zeitung, 1885, Jahrgang 34,

S. 513-517.)

3) Mededeelingen van het Proefstation Midden-Java" te Semarang, 1889.
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Wir gehen auf diese Verhltnisse nicht weiter ein, sondern fassen

nur noch die im Vorstehenden gegebenen Ausfhrungen kurz zu-

sammen.

Dass die Altersschwche der auf geschlechtslosem Wege ver-

mehrten Kulturpflanzen nur in der Einbildung gewisser Autoren und

Zitchter, in Wirklichkeit aber nicht besteht, haben wir aus theoreti-

schen Grnden zu beweisen gesucht. Wir bestritten, dass die ganze

,,Sorte" als ein fortgesetztes Iudividuum zu betrachten ist und dass

die Vermehrung durch Stecklinge, Ableger, Knollen etc. eine unnatr-

liche ist. Bei der Besprechung der unsere Ansicht besttigenden
Verhltnisse haben wir zuerst gezeigt, dass auch in der Natur viele

Pflanzen auf die Dauer sich vegetativ vermehren, ohne dass sich nach-

weisen lsst, dass das Fehlen der sexuellen lleproduktion eine minder

krftige Entwicklung der Pflanzen bewirkt. Ferner wurde angefhrt,
dass es Kulturpflanzen gibt, die seit sehr langer Zeit ausschlielich

vegetativ vermehrt werden und zum Teil nur so vermehrt werden

knnen, nichtsdestoweniger aber noch vollkommen gesund und krftig
sind. Von den kultivierten und vegetativ fortgepflanzten Gewchsen

aber, die von Krankheiten zu leiden haben, konnten wir den Nach-

weis fhren, dass die Krankheit berall durch andere Ursachen her-

vorgerufen wird als durch Altersschwche und dass wir diesen Pflanzen

auch keine Prdisposition zu Krankheiten zuzuschreiben brauchen.

Es wurde sodann darauf hingewiesen, dass auf dieselbe Weise wie

die soeben angefhrten Pflanzen auch die fortwhrend aus Samen

gezogenen Kulturpflanzen von Krankheiten befallen werden und dass

Epidemien selbst bei wildwachsenden Pflanzen, einjhrigen wie mehr-

jhrigen, auftreten knnen. Demnach sind die Erkrankungen der

durch Knollen, Stecklinge etc. vermehrten Kulturgewchse keine diesen

eigentmlichen Erscheinungen, sie treten nur aus leicht begreiflichen

Grnden bei ihnen auffallender hervor und verbreiten sich schneller.

Die Protoplasmaverbindimgen zwischen benachbarten Gewebs-

elementen in der Pflanze.

Kienitz-Gerloff hat unter obigem Titel in der Botanischen

Zeitung (Nr. 1 5, Jahrgang 49) eine einlsslichere Abhandlung ver-

ffentlicht, der wir nachfolgende Angaben entnehmen.

An 60 Arten, welche den verschiedensten Abteilungen des Pflan-

zenreiches augehren, Lebermoosen, Laubmoosen, Farnen, Schachtel-

halmen, Nadelhlzern, Monokotyledonen und Dikotyledonen ,
wurden

Plasmaverbinduugen in verschiedensten Geweben, namentlich im

Parenchym des Markes und der Rinde nachgewiesen. Die Verbin-

dungen bestehen ferner nicht nur zwischen den Angehrigen eines
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