
m
aber dann fragen wir: wenn der Goldpepin

in Folge von Krankheit auf ausgedehnten

Strecken, wo er friilier zur Bereitung des

Apfelweins angepflanzt wurde, jetzt niclit

mehr als freistehender Baum gedeihen wiU,

ist das keine Degeneration? Diese allgemeine

Verbreitung der Krankheit^ einer Krankheit;

die immer bosartiger wird^ ist ein unverkenn-

bares Zeiehen des Verfalls, Man konnte eben

so gut behaupten, dass die Eothhaute in Ame-

rika, oder die Ureinwokner Australiens niclit

degeneriren, weil ihr Untergang durch die

mit der Civilisation eingefiihrten Genusse,

Laster und Krankheiten beschleunigt wird.

Ans diescn Griinden verlangen wir im All-

gemeinen einen Walilspriicli zu Gunsten der

Ansicliten Knight's.

Dies sind die Worte des Scotch Garde-

ner. Wir bewundern^ dass ein so scharfsin-

niger Schriftsteller nicht gesehen haben sollte,

wie unvereinbar mit der Theorie des Herrn

Knight seine eigenen Beweisgriinde sind;

und wie ubereinstimmend mit physiologisch

feststehenden Thatsachen hingegen die von

Spiel-uns vorgebrachte Ansicht ist, Wenn
arten, von denen man annimmt; dass sie aus-

sterben niiissen, weil ihnen von Anfang an

nur eine gewisse Lebensdauer zugemessen

sei, unter andern Einfliissen dennoch wieder

mit erneuter Kraft gedeihen und so ihr Da-

sein auf sechshundert Jahre bringen, oder

mit andern Worten bis in eine unbegrenzte

Zukunft hinein fortsetzen ^ so scheint uns

daraus klar hervorzugehen, dass sie von An-

fang an keine festgesetzte Lebensdauer hat-

ten. Die beiden Aufstellungen widersprechen

einander und sind unvereinbar. Auf der an-

dern Seite

fen,

es sich physiologisch begrei-

dass eine Sorte er-

krankt und dahcr eingeht, so wie dass sie.

wenn wir sagen

so lange die m'sprungliche Ursache der Krank-

heit; ob schlechte Pflege, ungunstiges Klima

oder schlechter Bodcn fortdauert, kranker und

kriinker werde, bis sie ausstirbt, Denn da

jedes Keis, aus welchcni sich ein neuer Baum

entwickelt; die Eigenthiimlichkciten der Mut^

terpflanze an sich tragt, so wird es ebenso-

wohl Krankheiten wie andere Eigenschaften

mit in sein selbststandiges Dasein hiniiber

nehmen. Aber es kann die Krankhcit iiber-

winden und wieder gesund werden, wenn es

in ein giinstigcs Klima vcrsetzt wird. Neh-

men wir die Lebensdauer des Menschcn zu

neunzig Jahr an, so wird er nach Verlauf

dieser Zeit sterbcn, mag er sich hier oder

dort auflialteu; er wird sein Leben dadurch

nicht 5,auf das Dreifache bringcn," dass cr

etwa nach Montpellier, Nizza oder Funchal

gehtj obgleich er es vielleicht um einige

Jahre verlangem kann. Bei den Menschcn

ist die Lebenszeit in gewisse enge Grenzen

eingeschlossen. Bei den Baumen existh'en

solche Grenzen nicht.

(Gardeners' Chronicle.)

Naclisclirift zur Frage: Alterii die

Pfljiiizensorteiil

Man wn sich kaum wundem diirfen,

wenn Jemand, der mit der Geschichte der

Botanik nicht vertraut ist^ es unvertraglich

mit den vielgepriesenen Fortschritten in den

Naturwissenschaften findet, wenn man gegcn-

wiirtig noch gczwungen ist, die Frage zu er-

ortern^ ob die aus einem geschlechtlichen

Acte hervorgegangenen Pflanzenkeinie (Lidi-

viduen) und die vom PflanzensamHng in uii-

geschlechtlicher Weise entnommenen Yermch-

rungen (Sorte) in ihrer Existenzdauer be-

schrankt oder unbeschrankt sind. Erst vor

50 Jahren wurde der hier besprochene Punkt

durch den altcren de Candolle in Frage ge-

stellt; der mit der Behauptung hervortrat:

„die Dauer der Gewachse sei im Raume der

Zeit eine •ankte (ewige). nur durcl 1

aussere, ungiinstige, zufallige Einflusse be-

schrankte"; wahrend vor dem Jahre 1807

wurde, dass AUes,allgcniein an2:enommen

was nach und nach entsteht, AUes das sich

aus sich selbst entwickelt, wie dies im Reiche

des Organischen (bei den Thieren und Pflanzen)

geschieht, mit der Zeit vergehen mtisse.^ Da

man jedoch keinen grossen wissenschaftlichen

Werth auf erne uberzeugende Beantwortun

dieser Frage legte, odgleich sie in praktisehcr

Beziehiing von ausserordentliclier Wichtigkeit

ist, auch vielleicht Anstand nahm, das Ge-

scliichtliche der Gewachse, von dem sehr

wenig zuverlassiges bekannt war, ia den Be-

reich der Wissenschaft aufzunehmen und sich

in Betreff der Dauer der Gewachse mit dor

Angabe: einjahrig, zweijiihrig oder percn-
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nirend begniigte; bildeten sich zwei Parteien,

welche die eine oder die andere Ansicht ver-

traten; zur wissenscliaftlichen BegTiindung

einer auf Thatsachen berulienden Antwort

kam es jedoch niclit. Aufmerksam gemacht

durch den Umstand^ dass ich einige im Hor-

tus Kewcnsis von Robert Brown als neue

Arten beschriebene^ diircli Pollenkreuzung in

einer englischen Handelsgartnerei erzeugte

Erikenbastarde sammt der davon genommenen
ungeschlechtlichen Vermehrung (der Sorte

iiberhaupt) aussterben sab, von denen ich

zwar noch getrocknete Exemplare im Konig-

lichen Herbarium zu Berh'n aufweisen kann,

von denen aber lebend nirgends etwas exi-

stirt, beobachtete ich nachher das Ausstei'ben

einiger in Holland aus Samen gezogener,

durch Schonheit ausgezeichneter Flyazinthen-

sorteuy und spater vom Jahre 1845 ab das

Aussterben mehrerer allgemcin cultlvirter

KartofTelsortcn. Zu Anfang des Jahres 1853

in Genieinschaft mit den Herren A. Braun
in Berlin und Nees von Esenbcck
Breslau zum Mito-liede dor Com mission

m
fur

die AufstcUung und Zuerkennung einer bo-

tanischen Preisfrage zur Deinidoif-Stlftung der
k. k. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher fiir 1854 berufen^ wiihlten

wir das in Rede stebende Thema zur Frag-
stellung und batten die Genugthuung^ eine
der eingegangenen Beantwortungen, verfasst

von dem Privat-Docenten und Lehrcr der
Naturwissenschaften an der Umdwirlhschaft-
licheu Akademie zu Eklena, Hcrrn Dr. Carl
Jes son, in welcher in fast iiberzeugender
"VVeise die Frairc daKin beantwortet

un-

wurde^
dass die Gewilchse in ihrer Existenzdaucr
beschriinkt seieu; den Preis zuzucrkennen.
Diese Schrift, die wolil verdient, gelesen zu
vverden, sclieint den beiden Streitenden, dcren
abweichende Ansicbton der geneiirte Leser
aus dem Voihergehendcn kcnncn lernte,

bekannt geblieben zu sein.

Ich fiir meine Person, von der besclirlinkten

Existenzdauer der Gewilchse ilberzeugt, habe
mich stets in diesem Sinne ausgesprochen,
und bin imraer bemiiht gewesen, diese An-
sicht zu verbreiten, weil es das Interesse des
Praktikers crheischt, ohne mich eigentlich
auf eine wissenschaftllche Bcgriindung der-
selben einzulassen. Heute bin ich durch Pe-
trachtungcn, die icli in dieser Streitfrage iibcr

r r
w

zwungen, den Versuch zu wagen, fiir meine

Anschauungsweise Belege beizubringen. Be-

vor ich mich jedoch dieser Aufgabe unter-

ziehe, soUen zum naheren Verstandniss einige

Erlauterungen vorausgehen, welche die hier-

auf beziiglichen Begriffsbestimmungen fest-

stellen, den Standpunkt bczcichncn, von dem
bei einer derartigen Beurtheikmg auszugehen

ist, und somit die FragsteHung priiclsiren.

Nur im organisirten Eeichc der Natur

(bei den Thieren und Pfl;inzen), das sich

dadurch charakterisirt, dass Alles, was dahin

gehort, sich aus sich selbst, von innen nach

aussen entwickelt, wlihrend die Entwickehmg
der unorganischen Korper von aussen nach

innen geschieht, finden wir in dem Icbcndigen

Organisraus die Indlvidualitilt ausgesprochen.

Das lebendige Thier oder die lebcnde Pflanzo

verliert die Individualitat mit dem Tode.

Die Individualitat ist mithin an ein Leben
gebunden, das

terialismus, die gewohnt sind, den lebenden
Organismus wie eine Maschine zu bctrachtcn,

geleugnet wird. Die Pflanzc, die sich da-

durch vom Thiere untcrscheidct, dass Alles,

was zu ihrer Erhaltun<r und

von den Anhiingern dc8 jMa-

vom

Entwickclung
nothig ist, sich im umgckchrtcn Verhaltniss

zu dem des Thieres vorfindct, duss alle den
Thieren zur Ernahrung, Entwickclung und
Bcfruchtung dienenden analogen Organc nach
aussen gerichtet sind, besitzt die den Thieren
erhiiltnissmassig seltener zukommendc Eigcn-

schaft, sich zu vcrjungcn, und somit auf un-

geschlechtlichem Wege mittelst Sprossblldung
zu vermehren. Man kann daher die Summe
der Unterschicdc, welche das Thier-
Pflanzenrciche trennt, in der Ausglcichung,
in dem gcgenseitlgen Bedingcn und Erglinzen
nachweiscn. Das Thicr athmet den Sauer-
stofF ein, den die Pflanze ausscheidet. Umge-
kehrt nimmt die Pflanze die Kohlcnsaure auf,
welche das Thier durch den Verhrennungs-
prozess auszuathmen gczwungen ist. Die
Pflanze bildet ihren Leib aus dem Kohlcn-
stoff, den sie durch Zersetzung der Kohlcn-
saurc erhlilt. Das Thier verbindet den Sauer-
stofF der Luft mit dem im eigenen Leibe
entwickelten Kohlenstoff, urn diese Vcrbin-
dung in Gasgestalt von sich zu gebcii. Nur
iler Keimungsprocess der jungcn Pflanze aus
dem Samen zcigt hiervon abweichende Er-

'
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scheiiiungen und maclit darin eine Ausnahme.

Hier wird bei der verlialtnlssmassig grossen

Mengc des im Samen aufgespeiclierten Kolilen-

stofFs die hinzutretende Feuchtigkeit in ihre

Urelemente zerlegt; der Kohlenstoff des Keim-

lings vereinigt sich mit dem Sauerstoff und

entweicht durch die Action des Lebens^ ver-

bunden mit der Einwirkung der Warnie^ als

ein iiberfliissiger Stoff in Form von Kolilen-

siiure,

Wir haben dalier zunachst den Unter-

schied in's Auge zu fassen, der z\Yischen einer

geschlechtlichen und einer ungeschlechtlichen

Vcrmehrung bestebt. Dieser Unterscbied ist

darin zu sucben, dass durch den gescblecht-

licben Act neue Individuen ei'zeugt werden,

wahrend durcli Sprossbildung das Individuuui

uur zur Zertbeilung geLangt, und in seiner

i\rebrbeit mit der treffenden Bezeichnung

jjSorte" belegt wjrd. Besasse z. B. der Menscb

die Reproductionskraft^ aus ciuem ihm ab-

gelosteu Organe einen vollig entwickeltcn

Mcnscben zu bilden, so theilte dersclbe die

Eigenscbaft einer ungescblecbtlicben Vcrmeh-

rung mit den Pflanzen und einigeu andercn

Thiercn.

Nacbdem ich bemiiht gewesen bin zu

zcigen, dass das Individuum das Product

cincs geselilechtlichen Actes ist, will ich bei-

Uiufig erwahnen; dass die Producte der jung-

fraulichen Zeugung (Parthenogenesis) oder

die Bibbing von Goscbopfen, die ihr Ent-

stchen keinem djnamischen Einfluss zweier

Geschlecbter danken, wie sie i:iach von Sie-

bold im Thicrreiche bei der HonigbicnC; den

Sacktragerscbmctteilingen und dem Seiden-

spinner, im Pflanzenreiche bei Cannabis sa-

tiva nach vSpallanzani^ bei Spinacia ole-

raceu nacb Lccocq, bei Coelebogyne iUci-

folia nacb J o li n Smith, bei Mercurialis

nach Naudin^ bei Pistacia nach Tenore
und B c c n i , bei Bryonia dioica nach

Naudin^ bei Datisca cannabina nach Fre-

s e n i u s und bei Chara crinita nach Alexan-
der Braun stattfinden soli, nicht als Indi-

viduen betrachtet werden diirfen , sondem

der ungeschlechtlichen Vermehrung zugerech-

net werden miissen.

Aber nicbt bloss der Ausdruck fiir Sorte,

der im Thicrreiche keine Anwendung findet^

war in der Avissenschaftlicheny wie ange-

wandtcn Botanik der Missdeutung prcisge-

1

geben; auch der aus dem Thicrreiche ent-

nommene Terminus tecbnicus „Race" wurdc
haufig wie das Original uber die Frage : altern

die Pflanzensorten ? zeigt, mit der Mehrbeit

des Individuums (Sorte) vcrwcchselt. Die

Racen im Thierreiche vermehren sich jedocl

in gcscblecbtlicher Weise, und bestehcn dar-

um aus deutlich unterschcidbaren Individuen.

Das Analogon der Race ^\'urdo daher im

Pflanzenreiche in der Varietiit oder Ablin-

derung; die durch haufig wicderholte Samen-

regcneration unter bestimmten Kulturverhiilt-

nissen ebcnfalls typisch constant wird , zu

suclien sein.

Die Ucbereinstimmung der Pflanzenindi-

viduen in alien unveranderlichen Merkmalen

giebt den Begriff der Art (species). Ein

Probierstein fiir das, was wir im Pflanzen-

reiche als Art anzusprechen baben^ wird uns

durch die Pollenkreuzung gebotcn.

Naiulicb zwei in der Natur wirklicb be-

griindete, wenn scbon mit einander verwanclte

Arten liefern durch Pollenkreuzung Bastarde,

die sich durch inproductlven Pollen auszeich-

neUj der zur Befruchtung untauglich ist, wah-

rend Abanderungen einer und derselben Art

mit einander gekreuzt, Producte mit dureh-

fruchtbarem Pollen ergeben, Letztere

nennt man Mischlinge. Da die Fflanzen-

bastarde nur im Pollen^ nicht in ibrem weib-

liclien Organismus unfruchtbar sind, so lasst

sich hieraus schon schliessen; dass auch sie,,

wenn gleich nur mittelst Kreuzung zur Pro-

duction keimfahigcr Samen benutzt werden

konncn; wie dies in der That der Fall ist.

Man ist bei den Pflanzen durch wiederholt

fortgesetzte Pollenkreuzung im Stande, die

Art in die anderc liberzufuhren, oder

eine Art in die andere aufgehen zu sehen.

dies Experiment veran-

scbaulichen. Gesetzt, man kreuzt unsere

erne

Ein Beispiel mag

Winter-Levkoje )

mit dem Pollen der biiclitigen Levkoje (Mat-

thiola sinuata R. Brown), so erliillt man einen

im Pollen unfruehtbaren Bastard, der mit

seiner zweijalirigen Existenzdauer sein Uasein

beschliesst. Befruchtet man aber die weib-

lichen Bluthenorgane dieses Bastardes mit

dem Pollen der miitterliclien Stammpflanze,

also mit dem der Winterlcvkoje, so erhiilt

als Product eine Tinctur, die in ihren

Antheren neben vielen unfruehtbaren oder in-

man

^
S.^
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productiven Pollen, Bchon etwas fruclitbaren,

dcr zur Fortpflanzung tauglich, mitbin zur

eigenen Bcfruchtung befilhigt ist, enthiilt.

Das Product dieser gekreuzten Tinctur wieder-

um mit dem Pollen der Winter -Levkoje ge-

krcuzt, ergiebt als Product eine Pflanze mit

mebr productivcm Pollen als die Tinctur ibrer

Muttcrpflanze ; sie pflanzt sich sebon leicbter

als jene auf gescblecbtlichera Wege fort, und

wird dann mit Unrecbt von den Sjstcmatikern

hiiufig fiir eine wirklicbe Art angeseben, weil

sie durcb Pollenkreuzung mit einer ibrer

Stamrapflanzen productive Pollen - Producte

Hefert.

]\Ian libersiebt alsdann, dass dies Ueber-

gangsformen einer Species zur anderen sind,

die eben die Eigentbiimlicbkeit besitzen, sicb

durcb sicb selbst; auf gescblecbtlichem Wege
fortzupflanzen , wie dies bei der in Garten

cultivirten Funcbal- Levkoje (Mattbiola Ma-
derensis Hcer), nicbt der auf Porto -Santo

vorkomnienden (Mattbiola Maderensis Lowe),

welche eine Uebergangsstufe der Winter-Lev-

koje zur bucbtigen Levkoje bildet, -svabrend

die Funcbal -Levkoje von Heer den Ueber-

gang der bucbtigen Levkoje zur Winter-Lev-

koje bewerkstelligt , wirklich der Fall ist.

Kreuzt man nun die zuletzt erwahnte Tinctur,

welcbe den Uebergang zur Winter -Levkoje
zeigt, in nocb 2 oder 3 Generationen mit dem
Pollen der Winter-Levkoje, so scbwindet die

Einwirkung der urspriinglicben Pollenkreuzung
durcb die bucbtige Levkoje dermassen, dass

davon keinc Spur mebr vorbanden ist, und
man is* alsdann berecbtigt anzunebmen, eine

Art in die andere ubergefiihrt zu sebcn.

Es beweist fiir die ununterbrocbene ewige
Dauer der Gewacbse Nicbts, wenn icb mit
dem Gegner des scbottischen Gartners an-

nebme, dass Noa's Olive, die Asa dulcis

auf den ]Munzen von Gyrene, und die Eicben,
deren Friicbte sicb unter den Bildwerken
Nimrod's nacbgeabmt vorfinden, aucb nocb
gegenwartig in derselben Kraftigkeit wie da-
mals vorbanden sind. Sie haben sicb in ge-
scblecbtlicber Weise durcb Eegeneration ibrer

Samen erbalten und fortgepflanzt. Nocb nie
babe icb die Bebauptung aufstellen horen,

dass Pflunzenarten, die der jetzigen Scbopfungs-
periode angehorcn, ausgestorben sefen. Die
Streitfrage, um die es sicb bier bandelt, drebt
sicb lediglicb um die bescbrlinkte oder un-

bescbrankte Existenzdauer der Lidividuen,

oder der aus einem gescblecbtlicben Acte

hervorgegangenen Sorten- Hier sind Beweise

fur die bescbrankte Existenzdauer, die sicb

beim Affenbrodbaum (dem sogenannten Bao-

bob) nacb Zablung der Jabresringe am Stamme
auf 6000 Jabre, bei der zweizeiligen Ciben-

cypresse ( Taxodium disticbum ) auf 4500

Jabre, bei der Riesen-Weilingtonia in Kali-

fornien auf 4000 Jabre, bei unserem Weine,

den Corintben und Rosinen, auf ebenfalls

Jabrtausende, bei der Eicbe auf 1000— 1200

Jabre, bei dem Birnbaum auf 600—700 Jabre,

beim Apfelbaum auf 400—450 Jabre, bei der

Birke auf 100—150 Jabre, bei der KartofFel

und der Stacbelbeere auf 60 Jabre, bei der

Erdbeere auf 60 Jabre,- und bei vielen an-

deren Gewacbsen nur auf 2 Jabre oder 1 Jabr

beizub Nur muss man bier-

bei erwagen, dass ein Unterscbied der Exi-

stenzdauer des urspriinglicben Samlings und
der vora Samling geuommenen ungescblecbt-

licben Vermebrung sebr wobl stattfinden kann.

Aeussere ungiinstige cliraatiscbe Verbaltnisse,

Mangel an Nabrung aus dem Boden konnen
die wirklicbe Existenzdauer eines Gewacbses
eben so gut abkurzen, wie giinstige Verbalt-

nisse, eine angcmessene Lage und ein geeig-

neter Nabrboden dieselbe zu verlangern im
Stande sind. Konnte man einen Baum wie
ein Topfgewiicbs bandbaben und ibm durcb
Umpflanzen neue Nabrung verscbaffen, so

w^urde dies nicbt der Fall sein; so ist es an-

ders. Wir seben, dass Baumc, die im Freien
nur wenig Frucbtertrage liefern, auf rascb-

wiicbsige Unterlage des Wildlings gepfropft,

oder als SpalierbaumQ gezogen, nocb luiJ-

licbe Ertrage liefern, bis aucb sie zuletzt dem
unvermeidlicben Ende alles Organiscben, dem
Tode verfallen.

Die Kalmuspflanze mag Jabrtausende dau-
ren, sie wird und muss in den nordlicben
Gegenden von Europa einmal aussterben, wcil
sie daselbst niemals reife keimfabige Samen
entwickelt. \XQnn Zuckerrobr durcb das Um-
legen der Stamme aus seinen Gliederungen
neue Scbosslinge von Wurzeln trcibt, Avcnn

iebel-zwidie Tigerlilie in ibren Blattwinkeln
artige Knospen trcibt, die, nacbdcm sie sicb

von selbst gelost, auf den Erdboden fallen

imd wacbsen, so ist dies nicbts als eine.un-
gescblecbtliche Vermclu'ung, eine Vervielfal-
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tigung des IndividuumS; welcLe an die Exi-

stenzdauei' desselben^ und sollte sie bei ciner

guten Pflege und unter sonst giinstigen Verhalt-

nissen erne Dauer von JaLrtausenden erreichen,

gebunden ist. Unscrc Erdbeersorten, die aus

dem Acte der Befruchtung hervorgehen und

sich auf ungeschlechtlichera Wege durch Aus-

laufer 60 Jahre lang erbalten^ machen liiervon

keine Ausnahme; sie sterben zuletzt aus, wie

dies altere priimiirte Sorten, von denen nur

noch Abbildungen existireU; beweisen. Wenn
sich die Jerusalem-Artischocke (im Jahre 1617

in Europa eingefiihrt) bis jetzt bios durch Knol-

len vermehrt erhalten hat^ so beweist dies wohl,

dass dieselbe gegcmvartig ein Existenzalter

von mehr als 240 Jahren erreicht hat, aber

nicht, dass sie eine unbeschrankte Lebens-

dauer bcsitzt. Von den Quecken kann man

in Deutschland nicht behaupten, dass sie kerne

keinifahigen Saraen entwickeln und sich da-

ungestort

dies allerdings.

durch fortpflanzen ; da, wo sie

wachsen konnen, thun sie

Die Achimenen, es ist wahr, sind, scitdem

wir sie cultiviren, meist in ungeschlechtlicher

Weise vermehrt worden ; allein es ist so sehr

lange noch nicht her, dass sie uns iiberhaupt

zugefiihrt wurden, Es ist nicht zu laugnen,

dass die Ilyacinthcnsorten ein ziemlich hohes

Existenzalter erreichen miissen und sich filr

^'

Zwiebelbrut zu erhalten daruravermogen

;

doch nicht eine un-

Wo, frage ich,

kann aber ihre Dauei

begrenzte genannt werden.

sind die alien beruhmten hoUandischen Hya-

cinthensorten geblieben? Existirt auch nur

noch

diescr Ilinsicht gewiss zuverUlssigen und com-
eme derselben? Man frage den in

petenten Bcurtheilcr, den Kunst- und Handels-

gartner Louis Mathieu sen. in Berlin, der die

friihcr cultivirten Sorten sehr wohl kannte

und zu unterschciden wusste. Er wird zu-

gestehen miissen, dass diese genannten Sorten

durch eine Krankheit der Zwiebeln, die man

den weissen Rotz nannte, in Holland Avie in

Berlin zu Tausenden weggerafft wurden, und

dass diejenigen Sorten, welche wir gegen-

wartig cultiviren, das Ergebniss neuerer Zilch-

tungen durch Samenregeneration sind. Auch

die Kartoffel ^vird als Beweis einer unbe-

grenzten Existenzdauer angefuhrt. Diese Be-

hauptung driingt mich zu der Frage, wo sind

die hoUandischen Zuckcrkartoffeln, die platten

-.

tige Anwendung der dafur

Weissen, die rothen Polnischcn, die Avoisse

Berliner Niere u. a. m. geblieben? Von den-

jenigen Sorten, welche vor 60 Jahren culti-

virt wurden , existirt jetzt auch nicht eine

einzige, Wcxin der herabhangende Zweig

eines Baumcs den Erdbodcn erreicht, darm

wurzelt und zuletzt zur Selbststiindigkcit ge-

langt, indem er sich vom Muttcrstamme l()st,

so erlangt er doch darum noch keine beson-

dere Individualitat, sondern er zertheilt nur

das Individuum. Auf eine kurze Lebcns-

dauer der Schalotten kann sich schwerlich

irgend Jemand berufen, der die wahre Exi-

stenzdauer derselben nicht kcnnt. Die Art

Allium ascalonicum mag den Arbeitcrn an

den Pyramiden zum Wtirzen oder als Nah-

rung gcdient haben ; die aus einem geschlecht-

lichen Acte hervorgcgangencn Schalottensortcn,

welche wir jetzt cultiviren, waren den Ar-

bcitern an den Pyramiden unbekannt. Der

Vertheidiger der unbegrcnzten Lebensdauer

der Gcwachse meint, man nehme an, dass

die wilde KartofFelpflanze eine unbegrenzte

Lebensdauer besitze, dass aber die Lebens-

kraft ihrer cultivirten Spielarten in enge

Grenzen eingeschlossen sei. Uierauf muss

ich entgegnen, dass das, was von der cuhi-

virten Spielart oder Sorte gilt, auch mass-

gebend fiir die wildwachsende Pflanze ist*

Derselbe behauptet ferner, dass Logik und

Erfahrung gegen die Annahme der begrcnztcn

Lebensdauer der Gewachse sprechen. Es ist

Aveder erfahnmgsgcmass, noch liegt eine Logik

darin, Apfelsorten, wie es der Vertheidiger der

unbegrcnzten Lebensdauer der Pflanzeh thut,

als Arten (species) zu betrachten. Ich gebe zu,

dass der Pflanzenphjsiolog, der als Stubenge-

lehrter herangebildet wurde, ausser Stande ist,

mittelst desMikroskopsPflanzensorten zu unter-

schciden 5 der praktisch geiibte Botaniker ver-

steht die Unterschiede, die zwischen denSoHen

bestehen, sehr wohl hervorzuheben. Begriffs-

verwirrimgen in diesem Zweige der Botanik

entstehen nicht durch die Annahme von Sorte,

Snielart und Art, sondern durch die unrich-

gewahlten Kunst-

ausdrucke. Dass ein Unterscliied in der

Lebensdauer unter den perennirenden Ge-

wiichsen, gleichviel, ob sie wild vorkommen

Oder cultidrt ^yerden, existirt, beweisen die

Birkcn, an deren altesten Stammen me uber

IGO Jahresringe gezliblt wurden, wilbrcnd an
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den Stammen sehr alter Eicben 1200 Jahres-

riri^c nachgewiesen worden sind. Die Lebens-

oiicrgie der Gewiichse durchaus von ausseren

Einflfissen abliiingig machen wollen, hcisst

den Entwickelungsnntcrschied iibersehen, der

zwischcn dem anorganischen und organischen

Reiclie herrscht. Wenn der Gegner der be-

schriinkten Lebensdauer der Pflanzen keinen
Untcrschied zwischen der geschlechtlichen und
ungeschlechtlichen Fortpflanzung macLt, so

kann er anch nicht von der individuellen

Lebensdauer der Gewachse uberhaupt sprechen,

denn er verlicrt den Boden fiir jeden sicbcren

Anhalt. Den Beweis fiir die Unbeschrankt-
hcit der Lebensdauer der Corinthen, die, da
sie kelnc Samen reifen, seit ihrer zufalligen

Eutstehung nur in ungeschlcchtlicher Weise
vermehrt werden konnten, kann ich unmoo--

nahren und ausbilden soli, Lelzterer kann nun, so- =f
bald er angestoclien isr, sich nicht gehOrig entwickeln, 6
verkrijppelt and geht auch in der Regel ein. 1st eiii

junger Fichten-Slamm mit solchen GaHen uberladen,
so verkiimmerl derselbe, wenn man nichts dafur thut.

Die Gallen von Chermes coccineus haben die Schup-
pen lilla und grun carrirt, von Chermes viridis hinge-
gen schon griin, mit rolhen sammetartigen Auswilchsen
und Riindern. Chermes coccineus kriecht im Juni^

Chermes viridis im August aus. — Man muss die Gal-
len recht zeitig abschueiden und verbrennen. Das
Weibchen, welches in weisser Wolle einffehiillt am
Fichlenstamnie uberwintertj ist im ersten Friihjahre

*

1

t

durch KIopFen and Riiiteln desselhen zu entferneuj wo
moglich aiif ausirebreiteten Tiichern zu sammein und
dann zu vertilgen. Auch suche man die Pflauzung zu
kriiftigen, denn an uppigen Stammen habe icli iniiner

nur wenige, fast gar keine dieser Insecten gefundeii.

Ausfiihrliche Belelirung liber schiidliche nnd niitz-

liche Forst- und Garlen-Insecten findet man in dem
zwar elwas theuren, aber sehr schonen nnd fiir den

lieh als gultig anerkennen. Warum soil eine
^""'^""^nn "ntl Fonbesitzer fast unentbehrlichen Werke

\^'einsorte, mit der Eigenschaft ausgeriistet,

Jakrtausende zu existiren, nicht schon zu
riinius Zeiten vorhandcn gewesen sein kon-
nen? Sie wird aber aussterben, sobald sie
ihr Existenzaiter erreicht haben wird. Lie"-t
ein Wunder darin, wenn die aus Portugal
stammende, vom Grossherzog Cosmo ni. nach
To.scana verpflanzte Pero cento doppie gegen-
wartlg eine Existenzdauer von 250 Jahren nach-
weist? wahrend Bu-nsorten bekannt sind,
deren Existenzalter tiber 6(X) Jahre hinaus-
reiclit. Es ist ein ziemlich augenfalliger \Vi-

uber Forst -Inseclen von Ratzeburg. Auch hat P.

Fr. Douche d. A. die Garten -Insecten systematisch
georduet und aiifgeziihlt, auch die Verlilgungs weise
angegeben und beschrieben. Aber dennoch kiinimern
sich die wenigsten Gartner urn das Studium der Garten-
Insecten. Diejenigen namentlich, welche Garten- und
Parkanlagen vervvalten, sollten sich aber stets be-
inijhen, jedes schadliche und niilzliche Garten-Insect
kennen zu lernen, das letztere zu hegen nnd zu
schonen, das erstere hingegen zu vertilgen wissen.
Und man wurde nicht so haufig in den Garten kalil

gefressene Biiume, wie namentlich es bei Viburnum
Opulus roseum oft durch die Larven von Chrysomela
Viburni der Fall ist. Leider habe ich seit Jahren Ge-

dmnruchd.rA
^"gentamger VM- iegenheit gehabt, selbst in berUhnUen und grossende.spruch der Argumentation, erst iiber Knight's |3Srten dergleichen Verwustungen zu sehen. - (Gadau

Bemuhungen zu eifern, dasa
zwischen dem Thiere und

er Analogien

r Pflanze nach-
zuwcisen versuchte, und dann selbst so weit
zu gehen, Lungen- und Asthmabeschwerden

in der Berliner allgemeinen GartenzeitungJ

Die Schadlichkeit des Hochsalzes fur
die Vegetation, sobald es derselben iiber einen

Mar der Ce-
des Menschen mit dem
w-ichse vergleichen und mit glcichcn Mitteln
heilen zu wollen.

Fr. Klotzsch.

Veruihchtes.

Chermes coccineus und riridis, die rotheand Kriine Fichten-Binden-Laus. Diese I„-
jekten kOnnen, sobald »ie in Masse vorkommen, ganze
Iflanzungen von Fichfen (Abies excelsa) verheeren -
Ratzebu rg beschreibt zwei Arlen von Fichlen-Hinden-
Lbusen, Chermes coccineus „„d viridis. Beide selzten
.hre Brut a« Fichten und z.nr an junge Triebe, wo

') sie A ahiiiiche Gallen, bervurrufen. Die Lar-s^n Icben von dem Saile, der den j„ngen Trieb er-

gewissen, sehr geringen Grad hinaus zugefiihrt wird,
zeigt sich eben jetzt noch an einem, vor dem Bnde-

bause des Urn. Rol.ns stehenden Wallnnssbaume : da
zebu Schrilte vom Slamme entfernt anfw.'irts auC dem
elvvas geneiglen Terrain seit zwei Jahren oflers Fiisser
halzsoole zu Salzbiidern abgezapft werden und diess nicht
ma Vermeidung des Beizntropfelns und Verscbuttens der
!>ooIe geschiebt. Sonst der schonste und iippigste Baum
"> der Reihe mehrer mannsdicker Slauime bat er scho«
vorigen Sommer, gerade seildem so nahe l,ei ihm Soole
abgezapft wird, gekrankell und jetzt bereits mit seinen
sehr spiirlichen, vergilbten BliUlern ein dem Verscheiden
nahes, klagliches Ansehen bekommen, wiihrend ein
gleich grosser anderer, zuniichst der Entleerungssteile
der Salzfasser gestandener, Wallnussbaum
der siiirkeren Einwirkung entsprechend
vongen Jahre dndurch getod.et und ansgerodet wurde.
«och auffallender ist ein anderer, von Herrn Rohns
selbst beobachteter, mir mi.getheilter Fall: dass nam-
l«ch znnachst seiner Saline abstandige Soole fruherhin
•n e.nen n.hen Wassergraben gelassen, bier von der

I

genau

schon im

V,
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