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Andeutung jener Geholze gebcn werde, welche

jch in den nachstliegenden Teilen Wiirttembergs,

beschadigt wurden, oder ausgehalten haben, und

ren Beobachtungen diesbeziiglicher

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

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

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

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

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

Papier eingewickelt, so durchgekommen sind, dafs dieselben aus dem untem alten
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in dem Sr5fsten Teil der ' Zweige erfroren oder stark beschadigt

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

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

Wu
Exemplai

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

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

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

'

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

Wenn wir die Wirkungen nach strengen Wintern an unseren Geholzen be-
trachten, so 1st es ein Punkt, der uns sofort in die Au en fallt- es ist die Ver-
schiedenartigkeit der Ausdauer oft ganz gleicher pL^X so dais
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also Pflanzen
gleicher Art, gleichen Alters, gleicher Hohe, gleichen Wachstums und wie es uns
schemt gleicher Gesundheit, oft nur wenige Meter von einander stehend, ver-
schiedene Widerstandskraft gegen die Winterkalte zeigen. So beobachtete ich z. B.

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

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

"

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

einer im Halbscha
ahnlicher Lage, nur gebraunt wurden/
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• Pflanzen, gebraunt, beschadigt,' ja getotet wurden, wahrend c

mtakt gebliebem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Temperaturschwankungen, ganz besonders, wenn hervorgerufen durch intensive

Insolation und dadurch rasche Wiedererwarmung der Pflanzenteile, denn hierdurch

werden selbst in vollstandig widerstandsfahiger Verfassung befindliche Pilanzen hin-

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

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

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

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

ie Beobachtung
8
gemacht, dafs ein hoher, voriibergehender

^

Kaltegrad die Pflanze

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

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

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

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

g
der aufseren

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

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

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

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

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

ellularraumen angesammelte Eis wieder zu schmelzen und die hierdurch wieder

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

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



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

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

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

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

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

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

- Pflanze wohl stets gerettet. Tritt aber eine sehr

etwa noch eine Insolation mit ein, (und diese

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

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

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

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

wenn wir'
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eingetretene Kalte letztere getotet hat. Dafs hiebei austrocknende Winde auch

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

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

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

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

dann, wenn er noch schwach widerstandsfahige Pflanzen vorfindet. Ahnlicher

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

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

Als Beispiel der Einwirkung der Temperaturschwankungen will ich nur fol-

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

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

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

nannter Osterberg, in einer ziemlich freiliegenden forstlichen Pflanzschule 3 Stuck

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

gleicher Hohe mit genanntem Osterberg, schone Exemplare.

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

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

der dort herrschenden klimatischen und Standortsverhaltnisse. Eine Reihe pfianzengeo-

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

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

diese Angelegenheit behandeln.
^

Und doch ist die Beobachtung dieser Sache bei

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

Schmerzenskinder, — von grofster Wichtigkeit.

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

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

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

beziehungsweise minder trockenem Standorte als in ihrer Heimat, entbehren die

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

Wir versuchen fortwahrend Pflanzen aus warmeren Landern bei uns einzu-

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

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

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

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

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

noch sonstige mifsliche Temperatur- und Bodenverhiiltnisse schadlich entgegenstehen.

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

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

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

nach der Pflanzenart.

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

kurz behandelt, doch nicht unbesprochen lassen wollte.

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

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

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

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



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

aber dies wiirde viel zu weit fuhren.

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

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

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

holze treffen, zu ermoglichen.

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

holze, besonders gegen die Unbilden des Winters geschehen?

Vieles! und doch fur die Praxis verhaltnismafsig Ersprielsliches wenig.

Wir haben wirklich bewundernswerte Arbeiten von Fachgelehrten, ich mochte hier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sprochenen Angelegenheiten noch sehr wenige, grofsere, wirklich ausgiebige und

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

Weil wir uns durch die sich entgegenstehenden Erfahrungen verbliiffen liefsen und

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

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

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

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

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

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

ganz begriffen.

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

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

sodann in Rubriken geordnet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h

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

K^imrtologie"

611 Eur°pa
'

BeitraSe zur PAanzengeographie und vergleichenden

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

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

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

oei den bchwiengkeiten solcher Arbeiten erklariich ist. Eine wesentliche Anregung

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

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

auch nthi
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m
^
chte: »Zur Erreichung unseres Zieles ist nicht weniger, aber
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'
als dafs wir ganz Deutschland mit einem Netz iiber-

det anlw
n Masd»« das Vorkommen der einzeinen Nadelholzer begrenzen. Auf
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nfachsten Weg ~ schachbrettformig - wird die Frage nicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— 30,5° C. zeigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prunus Laurocerasus etwas gebraunt).

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

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

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

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

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

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

Mitteilungen herrschte u. s. w.

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

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

Kalte zu wissen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entpuppen.

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

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

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

falligem Aushalten solcher Pflanzen innerhalb mehrerer milder Winter die Besitzer

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

mangelhafter Angabe iiber die geherrschte Kalte oder sonstigen giinstigen Einflussen,

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

erhalten sich lange Jahre und veranlassen weitere Interessenten zur Anpflanzung,

wodurch dann bei eintretenden kalteren Wintern eine Unmenge Pflanzen geopfert

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

Wir haben unter unsern Geholzen so viele, ganz winterharte Pflanzen

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

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

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

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

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

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

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

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

sempervirens, Kalifornien selbst, jedoch nur mit Cupressus macrocarpa
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