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V o r w o r t .
D ie  vorliegende A rb e it w urde als D isse rta tionssch rift im  J u n i 1922 

der philosophischen F a k u ltä t der B reslauer U n iv e rs itä t eingereicht. 

Sie is t du rch  das liebenswürdige Entgegenkom m en von  P ro f. D r. F e d d e , 

dem ich  fü r  ih re  Annahm e und ungem ein schnelle D ruck legung  sehr 

v e rp flic h te t b in , in  n u r wenig gekürzter F o rm  wiedergegeben. F ü r das 

Zustandekom m en der A rb e it b in  ich  sehr verbunden H e rrn  G arten inspektor 

H e in z e ,  B reslau-Scheitn ig , und dem Botanischen G arten  B e rlin -D ah lem  

fü r  Überlassung von  U ntersuchungsm ateria l, den D ire k to re n  des S taats

a rch ivsu n d  S tad ta rch ivs  Breslau, G eheim rat W u t t k e  und  Prof. D r. W e n d t  

fü r  freund liche  H ilfe  be i a rch iva lischen S tud ien , und  in  hohem Maße den 

H e rre n  D r. B e h n k e  u n d  D r. K la p p e r  fü r  H inw eise au f handsch riftliche  

Aufzeichnungen, b e i deren gewiß m anchm al n ic h t le ich te r E n tz iffe ru n g  

le tz te re r m ir  g ü tigs t beistand. Besonderer D a n k  gebührt schließ lich meinem 

hochverehrten  Lehrer, H e rrn  G eheim rat F . P a x ,  der m ir  die Anregung 

zu diesen U ntersuchungen gab und  m ir  stets m it R a t und  T a t zu r Seite 

stand.

Breslau, im  J u l i  1923.

Kurt Meyer.
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Einleitung: Polymorphie der Gattung.
U n te r den 252 bisher bekannten A rte n  der G a ttung  Prunus befinden 

sich einige seit undenklichen Ze iten  als O b s tb ä u m e  und  Z ie r p f la n z e n  
k u lt iv ie r te  Spezies; dies t r i f f t  vo r a llem  zu be i zahllosen japanischen und  
chinesischen A rte n , die bere its v o r Beginn der ch ris tlichen  Ze itrechnung 
sich in  K u ltu r  befanden und  in  jah rhunderte lange r Z üch tung  und  du rch  
m annigfache K reuzungen sich d e ra rt w e it en tw icke lten , daß ih re  V e r 
w and tscha ft m it  den w ilden  S tam m form en n u r schwer bes tim m t werden 
kann. So fü h r t  M iy o s h i  a lle in  61 Form en von  Prunus serrulata L in d l. 
au f. E r  sucht a u f genetischem Wege K la r h e i t  in  die v e r w ic k e l t e n  
V e r h ä l tn is s e  d e r  ja p a n is c h e n  B e r g k ir s c h e n  zu bringen  und  h a t 
eine große A nzah l heute gezüchteter Form en als M u t a t io n e n  au f gef aßt, 
d ie  ebenso, p lö tz lic h  entstehen w ie  w ieder verschw inden können. Seine 
A ns ich t belegt er m it  Beispielen aus der japanischen L ite ra tu r  und  durch  
eigene Forschungen an je tz t  lebenden Rassen. —  W i ls o n  bezeichnet 
neben der Prunus serrulata als Sam m elart Pr. Lannesiana W ils ., von  der 
e r a lle in  49 in  J a p a n  k u lt iv ie r te  Form en untersche ide t. E ine  fas t gleich 
große Form enanzahl fin d e t sich bei Pr. Sieboldi W ittm . K och  zah lre icher 
s ind naturgem äß die Rassen bei den ob ihres Obstes k u lt iv ie r te n  Spezies, 
w ie bei Pr. Cerasus, domestica, Amygdalus, Pérsica, Armeniaca u. a. 
(u. a. w urden schon 1840 von  J . G. D i t t r i c h  137 P flaum en-, 62 P firs ich - 
und  22 A prikosensorten  e rm itte lt) . Selbst be i den w ild lebenden Spezies 
is t e in  deutliches V aria tionsverm ögen festgeste llt worden. P e n n y p a c k e r  
(1919) zäh lt von  der a tlan tisch-nordam erikan ischen Pr. maritima W ang. 
(der sog. „B each  p lu m “ ) 9 V a rie tä te n  auf, vo n  der süd- und  m itte la m e rik a 
nischen Pr. myrtifo lia  U rb . beschreibt K o e h n e ' 4 V a rie tä ten . Diese 
wenigen Beispiele, die belieb ig ve rm eh rt werden könnten, erweisen zu r 
Genüge die P o ly m o r p h ie  sogar inne rha lb  der einzelnen A rte n  der 
G a ttung . Ehe aber au f system atische und  pflanzengeographische Fragen 
eingegangen werden soll, möge versucht werden, eine k u l t u r g e s c h ic h t 
l ic h e  U n te r s u c h u n g  anzuste llen über die seit langter Z e it in  K u ltu r  
be find lichen  europäisch-asiatischen V e rtre te r der G a ttung  sowie e in iger 
schon frü h z e it ig  bekannten w ildwachsenden A rte n . Es sind dies Pr. Pad
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Mahaleb, Laurocerasus, * Lusitanica, Cerasus, avium, *Cocomilia, *fruticosa, 
*acida, spinosa, Amygdalus, *nana, Persica, Armeniaca, domestica, insiti tia, 
*prostrata, *cerasifera, *brigantiaca1).

U m  ein  m öglichst übersichtliches B ild  von  der ersten E n tw ick lu n g  
und  A usb re itung  der a lten  N u tzp flanzen  zu erha lten, sind verschiedene 
M ethoden be rücks ich tig t w orden: die l i t e r a r  h is to r is c h e ,  die k r it is c h  
die N ach rich ten  der einzelnen S ch rifts te lle r des A lte rtu m s  und  M it te l
a lte rs ve rg le ich t, d ie k o m p a r a t iv - p h i lo lo g is c h e ,  die Schlüsse z ieht 
aus der Namengebung der einzelnen A rte n  in  den verschiedenen Sprachen; 
die p r ä h is to r is c h e n  F u n d e  sind ve rw e rte t worden, und  v o r a llem  
gründen sich d ie dargelegten Anschauungen au f die r e in  b o ta n is c h e n  
F o rs c h u n g e n ,  die in  einschlägigen Reiseberichten und  den F lo re n 
w erken der in  B e trach t kom m enden Landschaften  niedergelegt sind.

l ) D ie  m it einem * versehenen Spezies finden nur gelegentliche E r
wähnung und sind kulturgesch ichtlich  von untergeordnetem Interesse; in 
obiger Aufzählung wurden a l le  in  Europa wachsenden A rten  angeführt.



Kulturgeschichtlicher Teil.
1. Die in Europa ursprünglichen Arten und ihre Areale.

A u f G rund botan ischer Forschungen sind in  E u r o p a  als in d ig e n  
anzusprechen folgende Spezies: Pr. acida, avium, Cocomilia, fruticosa, 
insitit ia, Laurocerasus, Lusitariica, Mahaleb, Padus und spinosa, deren 
A rea le  n u n  angegeben seien, um  von  ih rem  H eim atsgeb ie t aus ih ren  

E inzug  in  die K u ltu r  verfo lgen zu kö n n e n J).
Prunus acida C. K och  is t heim isch in  B o s n ie n  und  D a lm a t ie n ,  

ko m m t aber noch an einigen S te llen am R h e in  und in  T h ü r in g e n  (im  
Saalebezirk, s. A . Schulz) vo r. Die m it ih r  o f t  verwechselte, nahe v e r
w andte  Pr. fruticosa Pall. (Chamaecerasus Jacqu .) h a t in  D eutschland 
n u r in  der P r o v in z  P o s e n  einige ursprüngliche, nach N ordw esten v o r
geschobene S tandorte  bei K u lm , Schwetz und  T ho rn . Ih r  eigentliches 
V erbre itungsgebie t z ieh t sich von  B ö h m e n  und  M ä h re n  süd lich über 
N ie d e r - Ö s te r r e ic h ,  S ü d s te ie r m a r k  bis zum B a n a t ,  nach Südosten 
über S ie b e n b ü rg e n ,  R u m ä n ie n ,  P o d o lie n ,  die U k r a in e  bis zur 
K r im  u n d  ostw ärts  über S a ra to w ,  O r e n b u rg ,  K a s a n , den S ü d - 
U r a l  bis h in  zu dem A l t a i .  W oh l am w eitesten über M i t t e le u r o p a  
is t Pr. Padus L . v e rb re ite t: no rdw ä rts  bis zu r Baumgrenze, z .T . über sie 
hinausgehend, re ich t ih r  V orkom m en über M i t t e l -  und  S ü d r u ß la n d ,  
wo sie im  K a u k a s u s  bis in  die subalpine R egion aufs te ig t, durch  das 
ganze n ö r d l ic h e  A s ie n  bis K a m ts c h a tk a  und  S a c h a lin ,  südw ärts 

bis A r m e n ie n  und  bis zum B a ik a ls e e .
Pr. spinosa L . e rre ich t in  N o rw e g e n  schon bei 60° ih re  Nordgrenze, 

die sich w e ite r über den M ä la r -S e e , die la n d s - In s e ln ,  A b o ,  O e se l, 
L i v la n d  b is M o s k a u  e rs treck t. Südw ärts geht ih r  V erbre itungsgebie t 
bis an die n o r d a f r ik a n is c h e  K ü s te ,  dann über G r ie c h e n la n d ,  
T a u r ie n ,  K a u k a s ie n  bis N o r d - P e r s ie n  —  im  w esentlichen also 
E u ro p a ,  K le in a s ie n  und  das ö s t l ic h e  V o rd e ra s ie n  umfassend. 
In  die A lpen  ste ig t diese A r t  n u r b is gegen 100 m Seehöhe auf. i)

i)  Den Ländernamen liegen die politischen Grenzen der Vorkriegszeit 
(1913) zugrunde.'
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Pr. Mahaleb L . is t e in  s ü d e u r o p ä is c h - v o r d e r a s ia t is c h e r  Baum , 
dessen w ildes V orkom m en no rdw ä rts  bis S ü d d e u ts c h la n d  (Rheingebiet, 
E lsaß, Oberbaden und  B aye rn ), fe rne r bis N ie d e r ö s te r r e ic h  re ich t, 
w ährend er im  W esten noch in  M i t t e l f r a n k r e i c h  und  S p a n ie n  gedeiht, 
und  nach Osten sich seine V e rb re itu n g  über S ü d r u ß la n d ,  die K r im ,  
K le in a s ie n ,  A r m e n ie n  bis zum  K a u k a s u s  und  T u r k e s ta n  e rs treck t. 
A uch  er m eidet die Gebirge, ko m m t in  den A lpen  n u r bis 450 m  Seehöhe 
(nach W i l lk o m m )  vor, w ä h rende r im  D onauta l noch bei 7 0 0 m fo rtk o m m t.

Pr. avium L . is t in  ganz M i t t e le u r o p a  und  V o r d e r a s ie n  —  wenn 
auch n ich t übe ra ll —  w ild  au fzufinden. Ih r  V erbre itungsgeb ie t e rs treck t 
sich no rdw ä rts  bis N o rw e g e n , os tw ärts  über M i t t e l  - u n d  S ü d o s t r u ß 
la n d  bis zum  m i t t le r e n  U r a l  (bei Jeka te rinenburg ) und  südw ärts über 
I t a l i e n ,  G r ie c h e n la n d ,  K le in a s ie n  bis zum  K a u k a s u s .  A ls u r 
a lte  K u ltu rp fla n z e  is t ih r  Ind ig e n a t v ie le ro rts  angezweifelt, w orauf im  
Lau fe  der U ntersuchungen noc(i zurückzukom m en sein w ird . F ü r Pf. 
insititia L . w ird  als H e im a t ebenfa lls E u r o p a  und  V o r d e r a s ie n  a n 
gegeben. D ie  A r t  k o m m t nach L e d e b o u r  spontan v o r im  m i t t le r e n  
und  s ü d l ic h e n  R u ß la n d ,  besonders in  W o lh yn ie n  und  Podolien, fe rner 
in  Taurien , dem K a u k a s u s  und  K le in a s ie n ;  ih re  V e rb re itu n g  re ich t 
w estw ärts über T h r a k ie n ,  M a z e d o n ie n  b is L a k o n ie n ,  os tw ärts  bis 
zum  H im a la y a .  A ls  ty p is c h  südeuropäische Spezies sind noch zu e r
w ähnen: d ie in  den G e b irg e n  K a la b r ie n s  in  600 loOO m  gedeihende 
Pr. Cocomilia Ten., fe rne r d ie au f engbegrenztem A rea l an  der p o r t u 
g ie s is c h -s p a n is c h e n  G re n z e  und  au f den K a n a r is c h e n  In s e ln  
wachsende Pr. Lusitanica L . und  m it dieser v ika riie re n d  die m ed ite rrane 
Pr. Laurocerasus L ., eine Spezies, d ie w ild  wäehst au f dem  B a lk a n  (Süd
serbien, B u lgarien , Lakon ien), und  e in  zusammenhängendes V e rb re itungs
gebiet in  K le in a s ie n ,  K a u k a s ie n ,  T ra n s k a u k a s ie n  b is N o r d 
p e r s ie n  besitzt. Be i den e rw ähnten A rte n  is t als e ig e n t l i c h e  U r 
h e im a t  m ehr oder w eniger stets V o r d e r a s ie n  anzusehen und  e rs t in  
späteren Perioden der Erdgeschichte e in  E inw ande rn  nach dem W esten 
anzunehmen (w orauf später einzugehen sein w ird ). Am  deu tlichs ten  zeigt 
sich dieses .„H in ü b e rre ich e n “  nach Südeuropa bei Pr. prostrata Lab., 
deren H aup tve rb re itungsgeb ie t S y r ie n ,  K le in a s ie n  und  N o r d p e r s ie n  
is t, w ährend sie einst nach W esten über den B a lkan , D a lm a tien , K re ta , 
Sard in ien, Südspanien bis A lg ie r sich ausbre ite te  und  nach Osten in  ä h n 
lich e r Weise über T u rke s ta n  nach dem H im a layageb ie t. N u r den O s te n  
und  S ü d o s te n  E u ro p a s  erre ichend —  m it  geringfüg igen Ausstrah lungen 
nach Siebenbürgen, dem  V orlande  der W estka rpa then  (u. a. be i Kaschau) 
u n d  der D onauniederung in  N iederösterre ich  —  wächst Pr. nana Stokes 
hauptsäch lich  im  n ö r d l ic h e n ,  ö s t l ic h e n  u n d  s ü d l ic h e n  R u ß la n d ,  

von  wo aus sie bis O s t s ib i r ie n  sich ausgebreitet ha t.
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Diesen einheim ischen Spezies stehen fü n f n ich t in  E uropa u rsp rüng 
liche, h ie r aber seit hunderten  von  Jahren  k u lt iv ie r te  A rte n  gegenüber: 
Pr. Cerasus, domestica, Amygdalus, Armeniaca und Persica, deren e igent
liche H e im a t au f ku ltu rgesch ich tlichem  Wege zu e rm itte ln  b le ib t, w ie 
dann  w e ite rh in  die E in fü h ru n g  der einzelnen A rte n  in  die menschliche 
K u ltu r ,  oder besser gesagt: das B ekanntw erden des Menschen m it den 
V e rtre te rn  der G a ttung  Prunus überhaupt dargelegt werden soll.

2. Älteste Literaturangabe: die Bibel.
W oh l die ä lteste N a ch rich t in  der europäisch-orienta lischen L ite ra tu r  

über Prunus f in d e t sich in  der B ib e l  (nach R o s e n m ü l le r  p. 263), und 
zw ar im  P e n ta te u c h ;  Genesis 30, 37; 43, 11, N um eri 17, 23, Eccle- 
siastes 1 2 ,5  w ird  die M a n d e l e rw ähnt. D en Is ra e lite n 'w a r die w ilde  
w ie die K u ltu r fo rm  b e k a n n t; denn an e rs te rw ähnte r S te lle  w ird  berich te t, 
daß Jakob  in  die T rä n k rin n e n  der H erden neben geschälten Zweigen 
von  Pappeln und  Haseln solche von  „L u s “ 1) als Befruchtungszauber fü r  
das V ieh  gelegt habe, m it welchem arabischen W o rt nach U r te il gelehrter 
R abb inen  n u r der w ilde M andelbaum  gem eint sein ka n n ; fü r  dessen 
F rüch te  und  die k u lt iv ie r te n  Rassen finden  w ir  im  U r te x t das hebräische 
W o rt ..Shaked“ . P lu ra l .,Shakedin“ , das S tam m w ort von  ,,wachen". 
v e ilig  sein“ . D ie  hebräische Bezeichnung n im m t also Bezug auf das frühe 
B lühen  von  Pr. Amygdalus. I n  diesem Sinne w ird  an le tz te rw ä h n te r 
S te lle  die M andel z i t ie r t ;  „G edenke an deinen Schöpfer in  der Jugend . . ., 
w enn der M andelbaum  b lühet und  die Heuschrecke beladen w ird . Aus 
G e n e s is  43 ersehen w ir, daß M andeln  zu den kostbars ten  F rüch ten  bei 
den Is ra e lite n  zählten, w ird  doch B e n ja m in  zu Jakob  nach Ä g yp ten  
gesandt und  ih m  vo n  Is rae l aufge tragen: „N e h m t von  des Landes besten 
F rü ch te n  in  eure Säcke: e in  wenig Balsam , und  H on ig , und  W ürze, und 
D a tte ln , und M ande ln .“  Im  relig iösen R itu s  sp ie lt der B aum  N u m e r i  18 
eine R o lle ; von  den 12 S täben der Stäm m e Israe ls fand  Moses „d e n  Stab 
Aarons, dos Hauses L e v i grünen, und  die .B lü te  aufgegangen und  M ande ln  
tra g e n “ . Demnach ha t die M andel schon frü h z e it ig  eine n ich t u n b e trä ch t
liche R o lle  bei den Is ra e lite n  gespielt. Auch in  den späteren Büchern 
der B ibe l w ird  sie des ö fte ren  als einer der edelsten Bäume auf ge füh rt, 
ja  die F ru c h t d iente  in  späterer Z e it als V o rb ild  fü r  die Leuch te r der 
Tabernake l (nach T r i s t r a m  p. 333). Is t  sie so w ohl m it R echt als die 
erste in  der europäisch-orienta lischen L ite ra tu r  erw ähnte A r t  der G a ttung  
Prunus anzusehen, so w ürde doch ein zahlenmäßiges S ich-Festlegen-

i)  Das in  verschiedenen Bibelübersetzungen an Stelle von „Lus“  stehende. 
W o rt Kastanie is t ungenau übertragen.
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W o lle n  au f e in bestim m tes D a tu m  in  der W eltgesch ichte  als e in  müßiges 
U n te rfangen  anzusehen se in 1).

Die griechische Zeit.

Das is t e rst m öglich bei den W erken  griechischer S ch rifts te lle r.
Jedoch vo r A R I S T O T E L E S ,  den Begründer der B o ta n ik , zu rückzu

gehen, fü h r t  bestenfalls zu m ehr oder w eniger w ahrschein lichen H ypothesen. 
In  diesen Bereich gehört eine des ö fte ren  (u. a. von  B u s c h a n  und  L e n z ) 
z itie rte  S te lle  bei H E R O D O T  (4, 23), wo von  d e n A r g ip p ä e r n  be rich te t 
w ird , daß sie die F rüch te  des Baumes ,,Pontikum :‘ als „ a s c h y “  zu
be re ite ten ; sie gewannen aus in  Tücher gew icke lten und  gepreßten F rüch ten  
die so bezeichnete schwarze F lüss igke it, die ohne Z u ta te n  oder m it M ilch  
genossen wurde. Aus dieser heute noch bei den B a s c h k ir e n  üb lichen 
S itte  der Verw endung der A h lk irschen früch te  id e n tif iz ie r t m an den Baum  
P o n tiku m  m it Prunus Padus, eine durchaus anfechtbare Annahm e. 
Ebenso hypo the tisch  is t die angeblich erste Bezeichnung der K ir s c h e  
m it xsqüGov be i dem im  7. Ja h rh u n d e rt v. Chr. lebenden griechischen 
Philosophen X E N O P H A N E S  aus Colophon (nach dem Onom asticon 
des P o l lu x  von  N a u c r a t ia s ,  W erke  V I .  46). Dagegen steh t fest, daß 
der Name der M a n d e l (afivyödX^) zuerst von P H R Y N I O H U S ,  einem 
a ttischen  K om öd iend ich te r des 5. Jah rhunde rts  gebraucht w u rde ; auch 
X E N O P H O N  (450— 363) erw ähnt ih n  in  seiner Anabasis ( IV . 4. 8 ). 
F e rne r fü h r t  der nüchterne, jeder hypo the tischen  S peku la tion  ab
geneigte griechische A rz t H IP P O K R A T E S  (459— 369) die M andel in  
einer kom m entarlosen P flanzenliste  a u f (W erke 484, 10), von  der e r die 
süße w ie  d ie  b itte re  F o rm  ke n n t (cc/J.vyddXiov), e in  Zeichen, daß sie in  
dam aliger Z e it bere its eine bekannte K u ltu rp fla n z e  w a r; dies w ird  uns 
e in  Ja h rh u n d e rt später in  den naturw issenschaftlichen B e rich ten  über den 
A le x a n d e r z u g  (334— 330), die fre ilic h  größ tente ils  ve rlo ren  gegangen 
sind, bes tä tig t. N ach H u g o  B r e t z l  (1903) fand  der A d m ira l A lexanders 
des Großen, A N D R O S T H E N E S ,  au f den B ahre in -Inse ln  M andel w ie  

P firs ich  in  K u ltu r .
Z u r selben Z e it lic h te t sich das D unke l, das b is dah in  über den n a tu r 

w issenschaftlichen Forschungen des A lte rtu m s  lagerte. M it  T H E O -  
P H R A S T U S  v o n  E re s io s  (371— 286), dem gelehrten und  vie lse itigen

i)  C h a rle s  P ic k e r in g  ha t in  seiner C h ro n o lo g ic a l h is to r y  o f 
P la n ts  ein solches versucht und fü r Prunus Amygdalus nach den eben an
geführten Stellen das Jahr 1506 v. Chr. angegeben. Doch halte ich, tro tz  
des anerkennenswerten Fleißes, m it dem der A u to r einen großen 4 e il des 
Pflanzenreiches auf erstmaliges Erwähnen in  der L ite ra tu r bearbeitet h a t, 
ein genaues datenmäßiges Zurückgehen bis in  das 2. vorchristliche Jahr
tausend fü r n ich t einwandfrei nachweisbar, wenn n ich t gar verfehlt.
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Schüler des A ris to te les, beg inn t die eigentliche m edizinisch-botanische 
R ich tu n g  der H ellenen. Seine „ H i s t o r i a  n a t u r a l i s  , d ie au f uns 
überkom m en is t, e n th ä lt u. a. einige e inw andfre ie  Beobachtungen aus 
der G a ttung  Prunus, ebenso sein W e rk : D e  c a u s is  p la n ta r u m .  Die 
K ir s c h e  —  nach seinen Angaben (h is t. p l. 3. 13, 1; 9 .1 , 2; 3 .12 , 1; 4. 15, 1) 
is t ungewiß, ob er von  Pr. avium oder Oerasus sp rich t —  is t ihm  v e rtra u t, 
desgleichen die W e ic h s e lk i r s c h e ,  Pr. Mahaleb, von  der e r als S tando rt 
besten Gedeihens a n g ib t: gaudet vehem enter um brosis; e iner seiner Z e it
genossen, D I P H I L U S  V O N  S IP H N O S ,  fü h r t  sogar mehrere K irs c h 
sorten auf, so daß diese schon dam als eine a ltbekann te  und bew ährte  
F ru c h t w ar. Theophrast e rw ähnt w e ite r (H is t. p l. 3, 7) die S c h le h e  und 
von  n ic h t heim ischen K u ltu rp fla n z e n  is t ih m  beka n n t: d ie P f i r s ic h  als 
firiXea jirqmxr'i- die er eine frem dländische F ru c h t nennt (4. 4, 2), und  die 
M a n d e l als einzige Pflanze, deren B lü te n  vo r den B lä tte rn  erscheinen 
und  als deren H e im a t er M edien und  Persien ang ib t. L e tz te re  erw ähnt 
er m ehrfach (H is t. p l. 1. 18, 21 u. 23; 2. 8 ; 7, 12; de caus. 1, 21; 2, 20;
3. 23; 5, 24; 7, 12), e in  Beweis, w ie be lieb t im  4. vo rch r. Ja h rh u n d e rt 
diese F ru c h t w ar. Schließ lich ke n n t e r die gewöhnliche P f la u m e ,  Pr. 
domestica (H is t. p l. 9. 1), ohne von  ih r  eine ausführliche Beschreibung zu 
geben und Pr. prostrata scheint seinem S charfb lick  auch n ic h t entgangen 

zu sein (H is t. p l. 3. 13, 3).
A m  nachha ltigsten  w irk te  aber -—  bis ins 18. Ja h rh u n d e rt h ine in  

das fün fbänd ige  W e rk  eines anderen griechischen A rz tes : die A n a z a rb e i 
de  m a te r ia  m e d ic a  vo n  P E D A N IU S  D IO S C O R ID E S  aus 
Anazerbus in  C ilic ien , der um  C h ris ti G eburt b is zur M itte  des e is ten  
nachchris tlichen Jah rhunderts  lebte . Zahlre iche m edizineile  Anweisungen 

finden  sich bei ihm  über jede der behandelten P flanzen. Im  ersten Bande 
der C. Sprengelschen Ausgabe von  1829 werden u. a. der M a n d e l fo lgende 
H e ilw irkungen  zu geschrieben: n ich t w eniger denn gegen Sommersprossen, 
Kopfschm erzen, Geschwüre, Puste ln, Magenbeschwerden, H usten^ B lu t 
speien, Gallensteine und  verschiedene sexuelle Le iden sind die F ru ch te  
a lle in  oder ih r  D e ko k t zusammen m it M ilch , H on ig , M ehl, Essig oder 
Rosenwasser als M ed iz in  h e ilk rä ftig . E inen Aufguß  aus den B lä tte rn  des 
P f la u m e n b a u m e s  (lib . I  cap. 174) em p fieh lt er außer gegen Magen- 
leiden, bei Zahnfle ischentzündungen und geschwollenen M andeln, die 
F lü ch te  selbst seien dem Magen beköm m lich, jedoch besser noch die 
P flaum en aus Dam askus. Im  selben K a p ite l un terscheidet er die e in 
heim ischen P flaum en (Pr. insiti tia) von  der xoxy.rptjht Syriens, w om it 
w oh l die Pr. domestica gem eint is t. W e ite r werden bei D ioscorides e r
w ä h n t: Pr. spinosa (cap. 174), Armeniaca (cap. 165), diese „k le in e r als 
die P firs ich , gebe eine gesunde Speise und  heiße röm isch praecom um  . 
Am  Ausgange des Hellenenreiches sind demnach eine s ta ttlich e  Reihe
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vo n  A rte n  als bekann t und  z. T . als in  K u ltu r  b e fin d lich  anzusehen (Pr. 
spinosa, prostrata, Mahaleb bzw. insitit ia, domestica, avium, Cerasus, 
Amygdalus, Persica, Armeniaca).

Urheimat der Kulturspezies.

N u r Pr. spinosa, prostrata und insit it ia  w urden als in d ig e n  in  
E u ro p a  bezeichnet. U be r die H e im a t der übrigen  Spezies Schlüsse zu 
ziehen, is t  je tz t der O rt. N u r im  fe rnen Osten in  K u ltu r  b e find lich  —  fe h lt 
doch auch ein Name fü r  die P f i r s ic h  im  S anskrit und  H ebräischen (nach 
D eC ando lle ) — , m uß sie frü h z e it ig  aus O s ta s ie n  e inge füh rt w orden sein. 
In  den re lig iösen Gebräuchen der Chinesen w ird  sie näm lich  schon im  
10. vo rch r. Ja h rh u n d e rt und  von  C O N F U Z IU S  (5. J a h rh .) als ,,Tao“  
erw ähn t (nach T s c h ir c h ) .  E in  w ildes V orkom m en von  ih r  is t n ic h t be
kann t, wenn auch L e d e b o  u r  sie fa s t w ild  Von T au rien  und  dem Kaukasus 
ang ib t. D a Pr. Persica die tem perie rten  Gebiete besonders Zusagen, in  
den subtropischen dagegen d ie K u ltu r  au f größere S chw ie rigke iten  stößt, 
w ird  v ie lle ich t n ich t zu U n rech t als U rsprungsland das n ö r d l ic h e -  C h in a  
ve rm u te t.

D ie  A p r ik o s e ,  Pr. Armeniaca, is t w oh l ebenso lange in  K u ltu r  
wie P. Persica, doch fin d e t sie sich noch w ild  im  K a u k a s u s  (in  der 
P rov inz Terek), T u r k e s ta n  und  außerdem in  der M o n g o le i und 
M a n d s c h u re i ;  so daß N o r d c h in a  und  T u r k e s ta n  oder eines dieser 
Gebiete als ih re  H e im a t w ird  anzusprechen sein, w enn sie auch nach
weislich schon u n te r K a is e r  J ü  (2205-—2198) im  Reiche der M itte  als 
beliebte F ru c h t g a lt (nach D eC ando lle  w ie die fo lgenden Angaben). Auch 
fü r  sie fe h lt e in Sanskritnam e.

Prunus Amygdalus dagegen w ird  e inw andfre i w ild  gefunden in  den 
W ä lde rn  des A n t i l i b a n o n ,  in  M e s o p o ta m ie n ,  T u r k e s ta n  und 
K u r d is t a n ,  als ih re  H e im a t is t demnach, zum al sie in  In d ie n  und  dem 
östlichen Asien u rsp rüng lich  ganz fe h lt, das m i t t le r e  und  s ü d l ic h e  
K le in a s ie n  anzusprechen, von  wo aus sie sowohl nach W esten w ie dem 
Osten in  a lle rfrühes te r Z e it in  die menschliche K u ltu r  E ingang gefunden 
h a t; denn zahlre ich sind, w ie schon e rw ähnt, fü r  sie hebräische Namen.

Prunus Cerasus is t von  L e d e b o u r  w ild  bei E lisabe thpo l und  E riw a n  
in  A r m e n ie n  aufgefunden worden, von  H o h e n a c k e r  be i Lenko ran  

■ nahe dem  K a s p is c h e n  M e e re  und  vo n  Ci. K o c h  in  den W ä ld e rn  im  
N o rd o s te n  K le in a s ie n s ,  so daß seit dieser Z e it als ih r  U rsprungs
land d ie Landstriche  vom  Kaspischen M eer b is K le inas ien  als sicher 
ve rb ü rg t anzusehen sind. Ebenso lange in  K u ltu r  b e fin d lich  is t Prunus 
domestica. F ü r  sie n im m t A. D e  C a n d o lle  als H e im a t die Gebiete des 
m i t t le r e n  K a u k a s u s ,  des E ib u r s g e b ir g e s  und  ganz A n a to l ie n  an, 
wo diese A r t  scheinbar w ild  w ächst; doch is t noch ungewiß, ob diese
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V orkom m en n ic h t von  v o r langen Ze iträum en ve rw ild e rte n  P flanzen her- 
rüh ren . So w ird  z. B . auch b e rich te t (nach T s c h ir c h ) ,  daß der G arten 
des K ön igs  N e b u k a d n e z a r  P flaum en- w ie K irschenbäum e e n th ie lt. 
B rstere  werden „ achwanyjot“  genannt (A lfa b e t des Ben S ira ).'

Die römische Zeit.

V erg le ich t m an d ie röm ische L ite ra tu r  m it  de r griechischen, so kann 
m an m it  ziem licher S icherheit die E inw anderung der Obstbäume nach 
dem Im p e riu m  R om anum  verfo lgen. D ie  älteste N a ch rich t über Prunus 
f in d e t sich be i A R C H IL O C H U S ,  der im  7. J a h rh u n d e rt leb te  (nach 
P o llu x  I .  234, Ausgabe 1824) und  die P f la u m e  erw ähnt. Diese w ar 
also, zumindestens ih re  F ru ch t, schon v o r der B lü te ze it Roms bekannt.

Das erste zusammenhängende, bo tan isch -landw irtscha ftliche  W e rk  
schrieb der bekannte Censor M A R C U S  P O R C IU S  C A T O  P R IS C U S  
(234— 149) u n te r dem T ite l:  D e  re  . r u s t ic a .  Von Obstbäumen is t d ie 
P flaum e n u r e in  einziges M a l angeführt, so daß sie scheinbar zu seiner 
Z e it noch re la tiv  selten in  I ta lie n  w ar. Dagegen beschreibt er die M a n d e l 
des ö fte ren  als ,,nux graeca“ , zum Zeichen, daß sie aus G riechenland 
im p o r t ie r t  wurde. D ie  K ir s c h e  ke n n t e r noch n ich t. Diese fin d e t sich 
erst 100 Jahre  später in  dem dre ibändigen la n d w irtscha ftlichen  W e rk : 
D e  re  r u s t ic a  des M A R C U S  T E R E N T IU S  V A R R O  (116 27), 
w o rin  dieser Anweisungen zum P frop fen  der Spezies w ährend der kürzesten 
Tage des Jahres g ib t (1. 39. 2). Selbst in  einer der S ch riften  C IC E R O  s 
(106— 42), d e rA ra b e is ,  w ird  e inm al (V. 178) vom  P frop fen  gesprochen. 
E r  em p fieh lt als M u tte rp flanze  fü r  B irnenzuch t Prunus sylvestris, die 
S c h le h e , die als w ild e r S trauch allgem ein bekann t w ar. D a ru m  is t es 
n ic h t ve rw underlich , daß auch bei anderen röm ischen D ich te rn  die Pruni 

erw ähn t werden.
D ie  S c h le h e  fin d e t sich bei M A R O  V E R G I L I U S  (70— 19) d re i

m al in  seiner G e ó rg ic a  (11 .34 .39 ; IV ,  145), die P flaum e in  seinen 
E k lo g e n  ( I I ,  53), als „pruna cerea“ , ebenso w ie  H O R A Z  (65— 9) le tz te re  
in  seinen E p is to la e  (1, 16. 8) und O V ID  (43 v . Chr. b is 17 nach C hr.) 
sie in  den M e ta m o rp h o s e n  (13. 817) nennt. B e i O vid  fin d e t m an fe rner 
die M andel das erste M al als „ Amygdalum“  angegeben (A rs am andi . 
3, 18. 3) und  einige Jahre  spater m acht S C R IB O N IU S  L A R G U S  als 
e rster R öm er in  den „C o m p o s i t io n e s  m e d ic a m e n tu m  den U n te r
schied zwischen ,, Amygdala amara“  und  ,;A. dulcía" ,  welche Bezeichnungs- 
weise in  der M ed iz in  sich bis heute e rha lten  ha t. ■—  F ast zur gleichen 
Z e it en tstand ein anderes medizinisches W e rk , d ie : „ D e  m e d ic in a  
l i b r i  o c to “  von  A U L U S  C O R N E L IU S  C E L S U S  (25 v . Chr. bis 
50 n. C hr.). F re ilic h  fu ß t dieser m it  seinen K enntn issen auf den S chriften  
der griechischen Ä rz te  der A lexanderze it; da rum  sind seine k la re n  und
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knappen Angaben m it  dem nötigen V o rbeha lt aufzunehm en. E r  fü h r t  

d a r in  d ie , ,Amygdalae“  und  den „Cerasum“  als H e ilm it te l an.
Das umfassendste röm ische botanische W e rk  k ra n k t an ähnlichen 

N achte ilen , w ie das von  Celsus, da in  ih m  n u r S to ff zusammengetragen 
w urde, wenn auch m it ungeheurem F le iß  und  seltener Ausdauer, so doch 
u n k r itis c h . Von 32 Bänden der „ H is t o r i a  n a t u r a l i s “  des ä l te r e n  
P L I N I U S  (23— 79n .C h r . ) s in d B d . l l— 27 der B o ta n ik  gew idm et. B d.13 ,10  

sp rich t e r von  der ,,Pruna damascena“ , die er 15, 12 auch „p runa  in 
damasco monte nota“  nennt, und  einige K a p ite l w e ite r (15, 41) cha rak te 
r is ie r t er diese A r t  d a m it, daß sie eine große Menge von  V a rie tä ten  be
sitze (ingens postea tu rb o  p runo ru in ), e in anderm al nennt er sie ,,brabyla 
(17, 32). V on K ir s c h e n  be rich te t e r an m ehreren S te llen  (z. B . 16, 54). 
15, 25 sp rich t er von  P. avium als „ cerasa sylvestria“ ; dieser s te llt er die 
einheim ische „pruna sylvestris“  (15, 13. und  19, 7), die S c h le h e , gegen
ü b e r. Prunus fruticosa (15, 30) kennzeichnet e r als „Macedonia cerasa 
parvae arboris, raroque tr ia cubita excedentis“ , aus deren H o lz  S töcke h e r
geste llt werden (23 ,68  silvestrium prunorum baccae); Pr. Mahaleb w ird  
15, 25 erw ähnt und  schließ lich g ib t e r .genauere Angaben über die A us
b re itu n g  von  Pr. Cerasus. W ill ig  g ib t e r d ie bekannte pa trio tische  Legende 
zu Papier, daß e rs t L u k u l l  die K irsche  nach B o rn  gebracht habe. In  
W irk lic h k e it  is t sie d o rt als F ru c h t schon länger bekann t gewesen, nu r 
eine edlere, saftre ichere K u ltu r fo rm  mag durch  ih n  im  Im p e riu m  bekannt 
geworden sein. W ic h tig  fü r  die spätere V e rb re itung  der A r t  sind seine 
Angaben (15, 102 und  104), daß Pr. Cerasus schon bis B rita n n ie n , zum 
R he in  und  nach Belg ien ve rp fla n z t worden sei, wo sie se it einem J a h r
h u n d e rt bere its  gedeihe und  außerdem süßere F rü ch te  be i den B arbaren 
he rvorb ringe . D ie  M a n d e l ke n n t e r (17, 7), die P f i r s i c h  g ib t ex als
v o r d re i Dezennien von  Ä g yp te n  aus e inge füh rt an (15,12 u n d  13); auch die

A p r ik o s e  (praecocia minora et malus armeniaca) bezeichnet e r (15, 12) 
als hä u fig  k u lt iv ie r t ,  wenn auch selten in  edlen Sorten. T ro tz  der ge
s tre ifte n  Mängel, die dem W e rk  dieses großen röm ischen G elehrten an 
ha ften , is t dessen W e rt n ich t zu verkennen, zum al P lin iu s  die ungefähr 
g le ichze itig  erschienenen S ch riften  des D ioscorides n ic h t gekannt ha t. 
Z u r selben Z e it e rw ähnt P L U T A R C H  (geb. 49 n. C hr.) in  seiner S y m - 
p o s ia c a  ( I .  6 ) die M a n d e l.  E in  Zeitgenosse von  ih m  is t der berühm te 
N aturw issenscha ftle r J U N I U S  M O D E R A T U S  C O L U M E L L A  aus 
Gades (Cadix), der als der gelehrteste und  sachkundigste A gronom  des 
A lte rtu m s  g ilt .  E inem  zw ölf bändigen W e rk  über den A ckerbau  (D e re  
r u s t ic a )  is t als Anhang ein Band  „ d e  a r b o r ib u s “ , über die B aum zucht, 
heigegeben. Von Prunus-A rte n  e rw ähnt er fa s t die gleichen w ie P lin ius , 
d ie  S c h le h e  als „p runa  silvestris“  (2, 20), die M a n d e l u n d  A p r ik o s e ,  
le tz te re  häu fig  in  K u ltu r  (5, 10), und  die P f la u m e .  V on  dieser u n te r
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scheidet er d re i scharfgetrennte S o rten : „ cereolum, Damasceni“  und  

„onychium  prunum “  (10. 405).
D a m it is t die Zah l der bo tan isch -lite ra risch  tä tig e n  R öm er aus der 

B lü te ze it des Ka iserre ichs erschöpft. Im  folgenden mögen noch einige 
W erke E rw ähnung fin d e n  von  S ch rifts te lle rn  des 2. b is 4. nachch ris tlichen  
Jah rhunde rts , d ie in  d ie G erm anenzeit h inübe rle iten . U n te r M arc A u re l 
und  Luc ius  Verus legte C L A U D I U S  G A L E N U S  aus Pergam on, der 
berühm teste  griechische A rz t seiner Z e it, seinen re ichen E rfahrungsschatz 
in  82 B üchern  nieder, deren eines: „ D e  a l im e n t o r u m  f a c ú l t a t e “ , 
e in  U r te il  über die B e köm m lichke it von P f i r s i c h  und  A p r ik o s e  abg ib t 
(20, 20). V on der P f la u m e  g ib t er als Bezeichnung ,,kokkumelea“  (2, 38) 
fü r  die k u lt iv ie r te  A r t ,  fü r  die asiatische „ promnon“  an. E tw a  hu n d e rt 
Jahre  später schrieb G A R G I L I U S  M A R T I A L I S  (um 250) e in  gä rtn e 
risches W erk , von  dem gerade B ruchstücke zweier K a p ite l über M a n d e l 
und  P f i r s ic h  e rha lten  sind. In  beiden F ä llen  werden genaue A n 
weisungen über die A r t  des Pflanzens, d ie  Pflege und  W a rtu n g  der 
Bäum chen, die Behand lung der B lü te n  und  F rüch te  gegeben, z. B. A b 
sch n itt X I :  „P e rs ic i pom um , n is i cond itum  m uria , e t oxym elle , asservari 
d iu  non po tes t; v ixque  hoc modo pe rve n it in  a lte ra m  aestatem. C utis 
ex ilita s , et carn is squa llo r consentanu p ro d ib u n t ad pars im on iam  ve tusta tis . 
P lerum que te m ta ru n t ossibus de trac tis  more fico ru m  in  sole siccare, atque 
in  r ig id o  servanda suspendere: v ix  in  his a liq u id  suci ines t; cuius admonere 
inane v id e tu r .“  —  In  den A n fang  des d r it te n  Jah rhunderts  werden 
neuerdings die S ch riften  von  A T H E X A E U S  N A U C R A T I T E S ,  des 
schweigenden Gelehrten, v e r le g t; in  seinen D ip n o s o p h is ta r u m  l i b r i  X V , 
in  der er den größ ten T e il der K u ltu rp fla n ze n , deren V e rb re itung , Syno
nym ie  und  O rthograph ie  behandelt, e rw ähn t er (2, 10 und  49) die P f la u m e ,  
die M a n d e l (2, 39), die P f i r s ic h  (3, 24), und  von  „ Kamaekerasos“  (Pr.  
prostrata), die ih m  aus Ä g yp te n  und  B ith y n ie n  bekannt w a r ( I I ,  11), be
haup te t er, daß die genossene F ru c h t e in  U nw ohlsein, e in „Benehm en 

des K op fes “  verursache.
A ls  le tztes der röm ischen sei e in unbedeutendes W e rk , das aus Colu- 

m ella und  G arg ilius M a rtia lis  schöpft, die „ D e  re  r u s t ic a  l i b r i  X I \  
des R U T I L I U S  T A U R U S  A E M I L I A N U S  P A L L A D IU S  an 
ge füh rt, da es sich bis ins M itte la lte r  h ine in  einer großen B e lieb the it e r
freu te . W ieder fin d e t m an d ie M a n d e l ( I I .  15. 20) und  die A p r ik o s e  
( X I I .  7. 6) behandelt. V on  dieser be rich te t er, daß sie im  Januar auf die 
P flaum e ge p fro p ft w ürde. Schließ lich nenn t er die S c h le h e  als ,.prunus 
sp in ije ra “  (X IV ,  63. 81. 113). E ig e n tlich  schon in  die abendländische 
K u ltu r  zu zählen sind die S ch rifte n  des im  5. Ja h rh u n d e rt lebenden 
T H E O D O S IU S  M A C R O B IU S ,  in  dessen S a tu r n a l ie n  (2, 14) die 

M andel ebenfalls e rw ähnt w ird .
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Ergebnisse.

A u f G rund der vorangegangenen D arlegungen und  m it  B e rü cks ich ti
gung der allgemeinen K u ltu rgesch ich te  der Griechen und  R öm er lassen 
sich zusammenfassend folgende Ergebnisse über die behandelten K u ltu r 

p flanzen festste llen :
I .  A ls  U r h e im a t  is t anzunehm en fü r :

1. Pr. Amygdalus: Mesopotamien, K u rd is ta n , lu rk e s ta n ,

2. Pr. Persica: Kaukasus oder N ordch ina ,
' 3. Pr. Armeniaca: O st-Turkestan  oder N ordch ina ,

4. Pr. Cerasus: K le inasien,
5. Pr. domestica: m öglicherweise der Kaukasus.

I I .  D ie  E in f ü h r u n g  in  d ie  m e n s c h lic h e  K u l t u r  des O rien ts

erfo lg te  von  den U rsprungsländern etw a in  fo lgender W eise. ^
1. A ls  B ib e lp f la n z e  geht die K u ltu r  der M a n d e l a llem  im  O rien t 

bis ins zweite vo rch ris tlich e  Jahrtausend zurück. So h a t sie in  G riechen
land  frü h ze itig  E ingang gefunden, und  zwar schon in  m ehreren H andels
sorten : am geschätztesten , waren die ,,Naxia  amygdala (nach B i l l e r 
b e c k ), weniger die sog. „ C y p r i a denen eine p rophy lak tische  W irku n g  
bei A lkoholgenuß zugeschrieben wurde. Aus der B lu te  sagte der L a n d 
m ann den E rn te e rtra g  voraus (nach V i r g i l ) .  I n  das R öm erre ich  w urde 
die F ru c h t —  als „n u x  graeca“  im p o rt ie r t —  etw a im  d r itte n  v o rc h r is t
lichem J a h rh u n d e rt bekann t, u n d  zwar beide V a rie tä ten , die süße w ie 
die b itte re . D em  verw öhnten  Geschmack, dem L u xu s  und  der W o h l
habenheit der R öm er kam  die F ru c h t entschieden entgegen: als A ro - 
m a tiku m  w ar sie sehr begehrt, be rühm t waren besonders die M ande ln  
von  T a ren t, ih re  Farbe g a lt lange Z e it als L ieb lings fiftbe  fü r  die K le id e r, 
M ande lö l und  M ande lm ilch  waren im  Im p e riu m  R om anum  sehr geschätzte 
L u xu sa rtike l. I n  den R u inen  von  P o m p e j i  h a t m an zw eim al b ild liche  
D arste llungen  der M andel gefunden: eine M osa ika rbe it am  Hause Jauno , 
die einen Zweig m it re ifen  F rüch ten  da rs te llt, und  am M erkur,tem pel m  
einem als H a lb re lie f aus M arm or ge fe rtig ten  Fruchtgehänge, wo zu 
sammen m it  der W einbeere e in k le ine r Zweig nebst B lü te  und  F ru ch t 
na tu rge treu  wiedergegeben is t, Schließ lich sei eine Fabel angefugt, die 
sich an den a lten  Sagenkönig der P h ryg ie r, M i d a s , an lehn t, w o rin  die 
H e rk u n ft der b itte re n  M andel e rk lä r t w h d : Sem Sohn habe sich, v e r
zw e ife lt über den Tod seiner B ra u t, um gebracht. W ährend  das B lu t 
sich in  e in  P u rpu rve ilchen  ve rw ande lt habe, habe sein Le ichnam  em 
E rd re ich  n u r die B it te rk e it  überlassen, die sich dem gerade aufkeim enden

Mandelsamen m itg e te ilt habe. T ,
2/3. D ie  P f i r s ic h  is t scheinbar schon im  v ie rte n  vo rch ris tlichen  J a h r

hu n d e rt in  W estasien in  K u ltu r  und  w ird  erst ungefähr m  dieser Z e it 
den H ellenen bekannt ; nach R om  gelangte sie ungefähr g le ichze itig  m it
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der A p r ik o s e ,  deren E in fü h ru n g  nach H ellas v ie lle ich t im  ersten v o r
ch ris tlichen  Ja h rh u n d e rt anzunehmen is t, zu B eginn unserer Zeitrechnung. 
R ührige  G ä rtne r e rkann ten  b a ld  die Güte der F rüch te  und  spekulierten 
günstig  au f diese neue ertragre iche E innahm eque lle ; denn die „persischen 
Ä p fe l“  und  „arm en ischen P flaum en “  w aren ba ld  sehr begehrt. I n  
P o m p e j i  finden  w ir  die P firs ich  ebenfalls abgebildet, und  zw ar die F ru c h t 
und  B lä tte r  ge trenn t auf einem W andgem älde des Hauses S irico. A n  
einer S te lle  is t das E xo ka rp  e n tfe rn t, so daß der S te inke rn  und  das F ru c h t
fle isch s ich tbar sind. D e r einzeln dastehende F und  fin d e t w oh l am  besten 
die E rk lä ru n g , die Comes ih m  g ib t:  das H aus S irico  w ar eines der be
kann testen  Handelshäuser Pom pejis und  zeigte gleichsam als S innb ild  
seiner W oh lhabenhe it das Gemälde einer F ru c h t, die zu jener Z e it noch 
rech t selten w ar.

4 . D ie  E in füh rungsze it und  den Gang der K u ltu r  von  Pr. Cerasus 
zu entscheiden, fä l l t  ungemein schwer, da bei den griechischen S c h r ift
s te lle rn  höchstw ahrschein lich das- W o rt xsqaßov fü r  Pr. Cerasus und  
Pr. avium gebraucht wurde. So beschreibt T h e o p h r a s t  beide zusammen 
als m änn liche u n d  w eib liche F o rm  einer Spezies. Is t  so d ie Z e it des E in 
dringens in  die griechische K u ltu r  kaum  sicher nachweisbar, so is t gewiß, 
daß sie nach R om  als gezüchteter K u ltu rb a u m  erst um  die M itte  des zw eiten 
vo rch ris tlichen  Jah rhunde rts  gekomm en is t, dann aber ba ld  ih re n  Sieges
zug auch jenseits der A lpen  a n tra t, wo sie bessereW achstumsbedingungen 
fand. Z u  P lin iu s ’- Ze iten g a lt gar die sogenannte lusitan ische K irsche 
als die beste Sorte.

5. Ebenso schwer is t d ie E inw anderung  von  Pr. domestica zu e n t
scheiden, zum al auch sie anfangs m it ih re r einheim ischen Verw andten, 
Pr. insiti tia, stets verwechselt und  beide A rte n  als ßQaßßvha bezeichnet 
w urden. D a m an ih re  e igentliche H e im a t n ic h t kenn t, is t sie als eine 
der ä ltesten K u ltu rp fla n z e n  anzusehen, die v ie lle ich t zu B eginn der 
griechischen Z iv ilis a tio n  nach dem O rien t ih re n  E inzug  h ie lt u n d  frü h 
ze itig  auch in  I ta lie n  a u ftra t, a llw o sie erst in  geringerem Umfange, später, 
zu P lin iu s ’ Zeiten, aber in  zahllosen V a rie tä te n  gezogen wurde.

3. Die Besiedelung von Deutschland.
Prähistorische Funde.

I in  folgenden soll nun  w e ite r die B e s ie d e lu n g  n ö r d l ic h  d e r  
A lp e n ,  inbesondere D eutschlands m it den V e rtre te rn  der G a ttung  Prunus 
dargelegt werden. H ie rzu  werden alle die eingangs erw ähnten H ilfs m itte l 
zu R ate gezogen werden müssen, zum al die fo lgenden Jah rhunde rte  l i te 
ra risch  fas t n ich ts  aufzuweisen haben. W e rtvo lle  ku ltu rgesch ich tliche  
Aufschlüsse geben die im  le tz ten  halben J a h rh u n d e rt gemachten p rä -

F. F e d d e ,  R e p e rto r iu m  specierum  nova rum . B e ih e ft X X I I .  2
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h is to r is c h e n  F u n d e , besonders d ie P flanzenreste, die m an in  den 
P fa h lb a u te n  der Schweiz ausgegraben h a t. H ie rb e i is t bemerkens
w e rt, daß die bei R öm ern und Griechen geschätztesten O bstsorten Mandel, 
P firs ich  u n d  A prikose b isher —  m it zwei Ausnahm en —  nie p räh is to risch  
gefunden worden sind, weder in  der germanischen Z e it, die m an etwa 
von  500 vo r bis 500 nach C h ris ti annehmen kann, noch in  der slavischen 
(vom  6 . bis 11. Jah rh .), ein Zeichen, daß, fa lls  diese übe rhaup t den G er
manen bekannt gewesen sind, so doch n u r als seltene, keineswegs als la n d 
läu fige  Obstsorten. Dagegen finden  sich häufig , was m it der naturgemäßen, 
einfachen Lebensweise unserer A ltv o rd e rn  g u t in  E in k la n g  zu bringen 
is t, K e rne  einheim ischer O bstarten. So sind am häufigsten  die S te in 
kerne der S c h le h e  gefunden w orden. N e u w e i le r  g ib t sie a lle in  aus 
6 Topfresten  m it über 30 E xem plaren von  Ausgrabungen am  A lpenqua i 
zu Z ü rich  an (1918, p. 633— 639), fe rne r von  W allishofen, 1866 h a tte  sie 
schon H e e r  (p. 26 28) in  P fah lbau ten  von  Robenhausen, Moosseedorf,
G reinz und  W angen —  säm tlich  Schweizer O rten  —  festgeste llt. Ih re  
F rüch te  Waren also sicher ein beliebtes G enußm itte l bei den P fah lbauern  
und  sind w oh l als Mus oder M arm elade ve rzehrt worden. A n  denselben 
O rten  —  in  der Schweiz von N euw eile r a lle in  in  7 Topfresten —  sind 
die S te inke ine  von Pr. Padus aufgefunden w orden und  H e e r  n im m t 
w oh l m it R echt an, daß die A h lk i r s c h e  ebenfalls e ifr ig  genossen wurde. 
N u r  in  den Robenhausener Funden wurde festgeste llt Pr. ins ititia , avium 
und  Mahaleb, die demnach als Obst weniger Zuspruch gefunden zu haben 
scheinen. Dagegen sind von n ichtheim ischen Pflanzen a lle in  einige Funde 
von  Pr. domestica zu nennen, die demnach —  w i c schon angedeutet -  
re ch t frü h  sich in  M itte leu ropa  angesiedelt ha t. A ußer le ich t v e r
ständ lichen  Angaben aus Ita lie n  (M ercurago, Casale, S t. A m brog io ) und 
in  'P fah lbauten zu Castione bei Parm a und  i n dieser S tad t selbst, is t 
sie in  solchen am Bodensee (bei S teckborn und  Schweizerh ild) e in 
w a n d fre i festgeste llt worden (nach H o o p s  p. 539).. E in  prähistorisches 
V orkom m en von Pr. avium  aus der B r o n z e z e it  von  der ,de rram are “  
von  Parm a is t n u r ein w e ite rer Beweis fü r  die fo rtschre itende Besiede
lung  Ita lie n s  m it der Süßkirsche. W eniger ve rb ü rg t scheint e in e p a lä -  
o l i t h is c h e  Fundangabe von  Pr. Cerasus aus S üd frankre ich , wenn auch 
eine F ru ch tü b e rfü h ru n g  au f u ra lten , noch ungewissen Handelsstraßen 
n ic h t g la tt  in  Abrede geste llt werden kann.

Einflüsse Roms.
D enn du rch  die Feldzüge der R öm er in  Germanien, durch  ih re  

Kolon isationsbestrebungen in  Süddeutschland sind ja  langsam H andels
beziehungen nach den Gebieten jenseits der A lpen  entstanden und Obst 
is t sicher frü h  e ingeführt worden, an einigen besonders günstigen Stellen
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auch die K u ltu r  der Obstbäume in  A n g r if f  genommen worden, w ie es 
P l in iu s  uns ü b e rlie fe rt ha t. Im  großen Ganzen aber kann ten  die 
Germanen w oh l n u r d ie e rw ähnten w ilden  O bstarten, d ie T a c i t u s  tre ffe n d  
(G erm ania 23) als agrestia pom a bezeichnet und  d a m it andeutet, daß 
sie w oh l n u r als K ochobst genossen w urden. Be i dem fast vö lligen  Fehlen 
von  lite ra rischen  Angaben in  den ersten ch ris tlichen  Jah rhunderten  be
wegen sich die A nnahm en über die w eitere  Besiedelung Germaniens auf 
durchaus hypothetischem  Gebiete, so daß au f diesem Wege keine sicheren 
Schlüsse gezogen werden können. A ls Sprachgeschichtler n im m t K lu g e  
an, daß d ie K ir s c h e  v o r dem 7. Ja h rh u n d e rt in  D eutsch land schon v o r 
handen sein müsse, da ih r  Nam e damals schon E ingang in  den deutschen 
W ortscha tz  gefunden habe. In  jene Z e it re ichen die Anfänge der in 
te lle k tu e lle n  T ä tig k e it der Burgen und  K lö s te r zurück, die in  späteren 
Jah rhunde rten  ja  e in  H o r t  des Geisteslebens w urden. E ine  Ausgrabung 
a u f der Saalburg zäh lt in  diese Periode, d ie zahlreiche O bstkerne von  
Pr. domestica, insitit ia, avium, Cerasus, ja  auch von P firs ich  und  Aprikose 
zutage fö rd e rte  (H o o p s  p. 534), deren F rüch te  demnach in  Germ anien 
bekann t, wenn sie auch dah in  n u r als seltene G enuß m itte l im p o rt ie r t 
w u rd e n ; das w ird  noch gewisser aus einem anderen F und  in  P fah lbau ten  
zu D im ser O rt bei M ainz, wo Steine der P f i r s ic h  zahlre ich gefunden 
w urden (nach U n g e r ,  S tre ifzüge zur K u ltu rgesch ich te , 1857, p. 219). 
D e r F u n d  is t le ich t e rk lä rb a r: M a inz w ar e inst e in bekann te r O bstm ark t 

de r Röm er.

Das frühe Mittelalter.
L ite ra risch  finden  w ir  die M andel in  einer K lo s te rh a n d sch rift von 

C o rb ie ,  die aus dem Jahre  760 s tam m t (nach T s c h ir .c h ) , was aber 
n ich ts  besagen kann  über ih re  w oh l mögliche K u ltu r ;  denn das w ich tigste  
D okum en t aus dem ersten Ja h rhunde rt, das sog. C a p i t u la r e  de v i l l i s  
K A R L S  D E S  G R O S S E N , fü h r t bere its  eine A nzah l zu k u ltiv ie re n d e r 

O bstsorten auf. Ob sie w irk lic h  angepflanzt w orden sind, s teht dah in, 
zum al es au f Geheiß des um sichtigen, au f gedeihliche E n tw ick lu n g  seines 
Reiches bedachten H errschers von  Bened iktinerm önchen m it  H ilfe  von  
C o lu m e l la s  D e  re  r u s t ic a  ve rfa ß t w urde. Nach P e r tz  cap. 70 
ordnete K a r l der Große an: „D e  a rboribus vo lum us quod habeant pom auos 
d ive rs i generis, p ira rios  d ive rs i generis, p runa rios  d iv . gen. . . . persicarios 
d iv . gen., amandalarios, . . . ceresarios d iv . gen.“  N och w ich tige r is t 
e in Anhang, das B r e v ia r iu m  re r u m  f is c a l iu m ,  in  dem die au f ka ise r
lichen G ü te rn  w irk lic h  gebauten P flanzen angegeben sind, w o run te r sich 
Cerisarii, Persicarii und  Prunari i befinden, einen Obstbestand, den u. a. 
auch der noch vorhandene G rund riß  des K los te rga rtens  von  S t. G a lle n  
aus dem Jahre  820 aufw eist (nach P e r tz ) .  Dem nach steht fest, daß um
800 in  W estdeutschland und  N o rd frankre ich , dem Geltungsbereich obiger

2*
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V orsch riften , die K u ltu r  der Pr uni, selbst von  M andel, P firs ich , A prikose  
eingesetzt, und  zw ar sicher fa s t ausschließlich au f dem Handelswege über 
I ta lie n  und  die Schweiz. Besonders die M andel wurde in  Süddeutschland 
m it seinem m ilden  K lim a  ba ld  heim isch.

Das eigentliche Mittelalter.

300 Jah re  später geben Zeugnis über die Pr uni zwei B ücher der 
Ä b t i s s in  H i ld e g a r d ,d e r  sogensnnten „ H E I L I G E N  H I L D E G A R D “  
(1090— 1180); in  dem „ S u b t i l i t a t  u m  D iv e r s a r iu m  N a t u r a l i u m “  
w ird  n u r die K ir s c h e  erw ähnt, in  der bekanntesten ih re r m edizinischen 
S ch riften , der P h y s ic a ,  fin d e n  w ir  den P f la u m e n b a u m  als Pruni-  
Baum , die V a rie tä t „roszp runen“ , die Gartenslehen und  K riechen, fe rne r 
die M a n d e l (amygdalus) und  die P f i r s ic h  (persichbaum ) ange füh rt, 
säm tlich  als H e ilm it te l Verw endung fin d e n d ; von  le tz te rem  ke n n t sie 
scheinbar schon e in  m ed iz ine ll verwendetes H a rz ; denn sie sp rich t e inm al 
(nach T s c h ir c h )  von  einem G um m i de Pérsico, w ie denn nach dem 
selben A u to r im  12. Ja h rh u n d e rt der K irschgum m i technisch schon v e r
w e rte t wurde.

D ie  fo lgenden Jah rhunde rte  bis h in  zur B uchd rucke rkunst geben nu r 
spärliche und  unsichere Angaben über die w eitere  V e rb re itu n g  der Obst- 
pflanzen. Eigene Beobachtungen fehlen fas t ganz, was in  K lö s te rn  ge
le is te t w ird , s ind m eist Pflege der S ch rifts te lle r des A lte rtu m s , Zusam m en
ste llung des W ortschatzes der K lass ike r, a llm äh lich  auch der heim ischen 
Sprache in  V okabu larien , Glossarien und ähn lichen handsch riftlichen  
Sammelwerken. So gingen die Pflanzennam en des P lin iu s  rech t zah l
re ich in  die Pflanzenglossare über, w urden von  A po theke rn  w illig  a u f
genommen und  haben sich ja  te ilw e ise bis in  die M oderne erha lten.

Eigene Beobachtungen sind n u r e rha lten  von  dem V is ita to r  
A L B E R T U S  M A G N U S  (1183— 1250), der in  seiner „ E x  o rd in e  
p r a e d ic a to r u m  de V e g e ta b i l ib u s  l i b r i  V I I “  einige kurze N otizen  
über die Obstbäume a n fü h rt. N u r der Name Cerasus f in d e t sich 6, 88 ; 
fe rner ke n n t er verschiedene Pflaum en, die er als Prunarios zusammen-, 
faß t, vom  P firs ichbaum  sp rich t er als Persicus (6, 199), von  der F ru c h t 
als persicum, von  der A prikose als Prunum armenum (6 ,201), von  der 
M andel als amygdalum (nach F is c h e r -B e n z o n ) .

Ausgang des Mittelalters.

E r s t . nach E rfin d u n g  der B uchdruckerkunst' beg inn t die B lü te , w ie  
a lle r, so auch der botanischen L ite ra tu r  und  W issenschaft, die sich fre ilich  
noch einige Z e it au f den eben gezeichneten P faden bewegt. D ie  K r a u t  e r - 
b ü c h e r  des 16. Ja h rhunde rts  geben neben ungenauen Beschreibungen, 
z. T . aber re ch t gu ten  H o lzschn itten , die a lten  Rezepte w ieder, fügen
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aber da und  d o rt eigene Beobachtungen h inzu. B e i äen Patres der B o ta n ik  
überw iegen dann schon die eigenen Forschungsresultate, wenn sie sich 
auch noch n ich t ganz fre im achen können von  den aristodäischen E inflüssen 
des zeitgeistigen M ilieus. So fin d e n  w ir, um  aus der F ü lle  der S ch riften  

einige m arkan te  herauszugreifen, in  dem
H e r b a r u m  v iv a e  ic o n e s  von O T T O  B R U N F E L S  (geb. 1488),

in  dem
K r e u te r b u c h  v o n  H IE R O N Y M U S  B O C K  (T R A G U S )  (1498 

bis 1554), in  der
D e  H is t o r ia  s t i r p iu m  (1542) von  L E O N H A R D  F U C H S , in.
A N D R E A E  M A T T H I O L I ’s ausführlichen K o m m e n ta r  zu  

D io s c o r id e s  (1551), in  dein
H o r tu s  m e d ic u s  e t p h i lo s o p h ic u s  von  J O A C H IM  

C A M E R A R IU S  (1500), in  dem
C O N R A D I  G E S N E R I  o p e ra  b o ta n ic a  (um 1570) und  in  dem
P in a x  T h e a t r i  B o t a n ic i  (1596) von  C A S P A R  B A U H I N

(1560__1624) m ehr oder weniger dieselben Angaben über die Obstpflanzen,

wenn auch zum T e il schon in  deutscher Sprache.
N ach V A L E R I U S  C O R D U S  w urde die M andel zuerst um  Speier 

gezogen; w ic h tig  is t die Angabe von  M a t t h i o l i  über dieselbe P flanze.
Tn D eutsch land am R ein, fü rn e m lich  um b Landau, fin d e t m an ih r  

gar v ie l und  werden fü r  die besten in  D eutsch land  geha lten .“
E in  genaueres E ingehen auf die k u rz  skizzierte, du rch  die zahlreichen 

K rä u te rb ü ch e r s ta rk  angewachsene L ite ra tu r  w ürde zu endlosen W iede r
holungen führen, zum al v ie le  der A u to ren  sich d a m it begnügen, im m er 
w ieder die gleichen A nsich ten  k r it ik lo s  nachzuschreiben und  einer 
staunenden, le ich t zufriedenzustellenden M itw e lt aufzutischen. Daß 
die M a n d e l vo r a llem  im  M itte la lte r  e in e ifr ig  gehandelter A r t ik e l war, 
ze igt u. a. eine noch erhaltene P r e is l is t e  a u s  D a n z ig  vom  Jahre  1410. 
1598 und  1658 finden  w ir  die am brosianischen M andeln  in  den B r a u n 
s c h w e ig e r  I n v e n t a r ie n  ange füh rt und  1689 in  der sogenannten F r a n k 
f u r t e r  T a x e  (nach T s c h ir c h ) .  Auch in  den D r o g e n l is te n  kehren 
sie naturgem äß stets w ieder, so z. B . in  dem „ L i b e r  de m e d ic a m e n t i-  
b u s  s im p l i c ib u s “  (M ediolan 1473) in  der D rogenliste der A lp h i t a  

(13. Jah rh .), in  der „ L i s t e  des S e r a p io n “  (1525).
A ls Abschluß der L ite ra tu r  des 16. Jah rhunde rts  möge eine ta b e lla 

rische Ü bers ich t dienen, die D ie r b a c h  über die in  D e u ts c h la n d  
k u l t i v i e r t e  K ir s c h s o r te n  g ib t. E r  s te llt aus jener Z e it zusammen:

1. Cerasus avium Moench m it den V a rie tä te n  melanocarpa und

erythrocarpa.
2. Cerasus Duracina D .C . m it den V a rie tä te n  melanocarpa, erythro

carpa und ochroleuca.
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3. Cerasus Ju liana  D . C. m it den V a rie tä ten  melanocarpa, erythro-
carpa und ochroleuca.

4. Cerasus Caproniana D. C. m it den V a rie tä ten  melanocarpa und
erythrocarpa.

5. Cerasus semperflorens B orkh .
6 . Cerasus Chamaecerasus: a) silvestris, b) sativa.

4. Besiedelung von Schlesien.
Dieser kurze Ü b e rb lick  ze ig t die a llm ähliche A usbre itung  der K u ltu r  

der Pruni. Sie in  der Fo lgeze it genauer fü r  ganz D eutsch land zu verfo lgen, 
w ürde über den R ahm en dieser A bhand lung  hinausgehen; deshalb sei 
als Beisp ie l die H e im a tp ro v in z  S c h le s ie n  herausgegriffen und  gezeigt, 
w ie innerha lb  ih re r Grenzen sich die K u ltu r  vollzog. —  Z u  B eginn sei 
gesta tte t, den ä ltesten  Quellen nachzugehen und  den Versuch zu wagen, 
etwas L ic h t in  die Z e it des ersten A u ftre te n s  der Pruni in  Schlesien zu 
bringen. P r ä h is to r is c h  sind zwei Funde in  Oberschlesien von  F . C o h n  
1884 beschrieben, zu K reuzbu rg  und  zu Potischbach b. D eutsch-N eukirch , 
K re is  R a tib o r, d ie P flaum en- und  K irschke rne  enth ie lten . In  den Ge
fäßen von  Potischbach fanden sich Reste von  Pr. spinosa, avium und 
Padus, deren F rüch te  also sicher ebenso genossen w urden, w ie  es bei 
der Besprechung der P fah lbaufunde der Schweiz e r lä u te rt wurde. D ie 
S te inkerne, die neben Urnenscherben bei K reuzbu rg  en tdeck t wurden, 
gehören zum  T e il Pr. avium an und  sind an der Spitze durch löchert, was 
au f eine B earbe itung der F rüch te , v ie lle ich t ein E in legen in  trockenem  
Zustande schließen läß t. Das gleiche d a rf m an v ie lle ich t fo lge rn  aus den 
Resten einer anderen Prunus-Art, deren K e in e  längs durchspa lten  sind 
und  deren Zugehörigke it (ob zu insit it ia  oder domestica) w oh l s t r i t t ig  
b le iben w ird . D ie  K reuzbu rge r Funde gehören nach den U rnenfragm enten 
dem Laus itze r T ypus der B r o n z e z e it  an und d ü rfte n  e tw a ins erste 
J a h rh u n d e rt zu verlegen sein. Aus ihnen au f vorgesch ichtliche H andels
straßen zu schließen, e tw a nach dem Schwarzmeergebiet bzw. dem Bern- 
steingebiet de r Ostsee, wäre ein müßiges U nterfangen.

Das folgende, vo lle  Jahrtausend, die s la w is c h e  Z e i t ,  b ie te t tro tz  
m ühevo lle r Forscherarbe it n u r wenig A nha ltspunk te  zur K lä ru n g  h e im a t
geschichtlicher Fragen, so daß auch die geschichtlich-botanische E r 
forschung kaum  je  wesentliche E rfo lge  ze itigen w ird . Das Vorkommen, 
von  P flaum e, Schlehe und  Süßkirsche in  ä ltesten Ze iten is t aus den eben 
dargelegten präh istorischen Funden ers ich tlich . Im  frühen  M itte la lte r 
können n u r andere denn botanische Fakto ren , zu R a te  gezogen werden. 
U m  1300 tre te n  ers tm a lig  mehrere s c h le s is c h e  O r ts n a m e n  auf, die 
Beziehungen zu P flaum en- und K irsch a rte n  aufweisen. Nach D a m r o th
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(p. 177) u n d  H ä u s le r  (p. 200) sind von  dem poln ischen „s liva “  (Schlehe 
oder P flaum e) abzu le iten  die N am en der O rte  S c h liw a  (K r. L u b lin itz )  
und S c h le ib i t z  (K r. Neiße und  K r .  Oels). Das erstere Sch le ib itz  w ird  
um  1305 als S lyw ieze, das andere 1288 als Slewicz angegeben. Zw ei 
andere schlesische Orte, W is c h n i t z  (K r. G le iw itz ) und W is c h ü tz  
(K r. Ohlau) sind (nach b rie flich e r M itte ilu n g  von  P ro f. W e n d t)  au f das 
polnische „w isn ia“  (K irsche) zurückzuführen, w o m it w ohl die Sauer
kirsche (Pr. Cerasus) gem eint is t. E thym o log isch  hat dieses W o rt den
selben Sprachstam m  w ie das littau ische  „wyszna“ , das persische ,,wisnah , 
ta rta rische  „ wischna“  und  tü rk ische  „Wischern“ . D er deutsche Name 
K ir s c h e  dagegen geht zurück (nach T s c h ir c h )  au f das m itte lh o c h 
deutsche „kirse“ . das alemannische „ c h r i e s i das a lthochdeutsche „ kirsa 
welches W o rt w iederum  n ich t m it  dem griechischen und la te in ischen 
cerasum, sondern von  einem m itte lla te in ischen  ceresea abstam m en soll. 
Es is t ja  bekann t, daß die S ta d t C e ra s u n t ö fte rs  irrtüm liche rw e ise  m it 
der la te in ischen Bezeichnung der K irsche, cerasus, in  V e rb indung  ge

b ra ch t w ird .
D e r häufige Name B a u m g a r te n  is t zu a llgem ein, als daß m an aus 

ihm  ersehen könn te , was fü r  O bstsorten an diesen L o k a litä te n  gepflanzt 
worden sind. D ie  Nam en R o th -  und  W e iß k i r s c h d o r f  (K r . Schw eidn itz) 
sind durch U m deutungen aus C hris tiansdo rf (K y rs ta n sd o rf) entstanden. 
D e r O rt P f la u m e n d o r f  (K r. T re b n itz ) hieß 1204 W angrinovo , 1462 
W angrzinaw , und  es is t frag lich , ob sich dieser Name auf die polnische 
Bezeichnung der sogenannten ungarischen P flaum en: ,,wegierka“  zu rück 
füh ren  läß t, ja  eher w ahrschein lich , daß m it  dem polnischen W o rt die 

Pr. domestica gem eint is t.
A ls  ältestes lite rarisches D okum ent aus Schlesien, das zusammen

hängende A bschn itte  über K irsche  und P firs ich  e n th ä lt, is t w oh l das 
, ,B re s la u e r  A r z n e ib u c h “  anzusprechen, das in  den Jahren  1310— 1320 
entstanden is t. I n  ih m  werden w ie a llgem ein in . den m ediko-botanischen 
S ch riften  des M itte la lte rs  und  A lte rtu m s , Anweisungen fü r  Gebrauch der 
Drogen und  H e ilm it te l gegeben. Im  a lphabetischen R egister is t genannt 
fo l. 119 b Persicum '—  p firsken , und an mehreren S te llen finden, sreh 
Rezepte zum  Hausgebrauch. D am it is t aber n u r e rs ich tlich , daß die F ruch te  
in  d ie  A po theken  und den häuslichen M edikam entenschatz Schlesiens 

Aufnahm e gefunden ha tten .

Handschriften der Staatsbibliothek zu Breslau.
W e ite r befinden sich in  der S taa tsb ib lio thek  zu Breslau eine A nzahl 

H a n d s c h r i f t e n  a u s  d e m  E n d e  des 14. b is  z u r  M i t t e  des 
15. J a h r h u n d e r t s ,  die P flanzennam en entha lten . Es sind zum  T e il 
nach S toffen geordnete Sachvokabulare, te ilweise selbständige, m itu n te r
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m edizinische Einzelglossare, zum T e il a lphabetisch geordnete V okabu larien  
von  Pflanzennam en, oder solche, wo zusammenhängenden, m eist m ed iz i
nischen T exten  Glossen be igefügt sind. N ach B e h n k e , der in  seiner 
D isse rta tion  (1920) die Breslauer H andsch riften  sprachgeschichtlich auf 
ih re  Pflanzennam en un te rsuch t ha t, s ind fas t a lle Verzeichnisse A b sch rifte n  
aus solchen anderer-deutscher Gegenden, die, w ie allgem ein die H a n d 
sch riften  westeuropäischer Länder jener Z e it, in  ih re r E n ts tehung  auf 
lateinisch-griechische Verzeichnisse aus dem ersten Ja h rh u n d e rt zu rü ck 
gehen. W enn demnach n ich t gesagt is t, daß die angeführten  P flanzen 
in  dem betre ffenden Lande wachsen, so tragen  die in  Frage stehenden 
ausgesprochen ostm itte ldeu tschen  C harakte r, besonders die Einzelglossare 
und  Glossen. Es is t also dies als sicher anzunehmen, daß die betre ffenden 
Pflanzen dem Schreiber g u t v e r tra u t waren.

16 dieser H a n d sch rifte n 1) w urden eingesehen, und  zw ar:

3 aus der A ugustine r-C horhe rrscha ft zu Sagan I  Q 134 (? ) ; I  F  93 (? ) ;
IV  Q 97 (? ).

1 aus dem K o lle g ia ts t if t  zu Sagan;
1 aus dem K o lle g ia ts t if t  zu G logau IV  Q 104 (? ) ;
1 aus dem C iste i zienserkloster zu H e in richau  I I I  F  24 (? );
1 aus dem K lo s te r Sanctae M ariae in  Rosis zu Neisse I I I  F  14 (? ) ;
1 aus dem K a rm e lite r-K lo s te r zu G roß-S trenz I I I  Q 5 (? ) ;
3 aus der K o rp u s  C h ris ti-K irch e  zu Breslau I I  F  94 (1397); I V  F  24 (? ) ;

IV  F  78 (1409);
4 aus der D om in ikane rk irche  zu Breslau I  F  216 (? ) ;  I  Q 412 (? ) ;

IV  F  86 (1451); IV  Q, 101 (1422);
1 unbekann te r H e rk u n ft IV  Q, 93 (1459).

A n g e fü h rt werden in  ihnen von  P ru n i :
1. Pr. avium  und Cerasus,
2. Pr. ins ititia ,
3. Pr. domestica,
4. Pr. spinosa,
5. Pr. Amygdalus,
6 . Pr. Persica,
7. Pr. Armeniaca.

1. D er Kirschbäum is t in  den H andsch riften  la te in isch  bezeichnet als
cerusus, die K irs c h fru c h t als cerusum, ceresa oder cerusa, w ährend die 
deutschen N am en fü r  ersteren kirshbown, kirshboveti, kirschbawn, kirsbovm 
oder schließ lich kirschen, fü r  le tz te re  kirsch, kirsche, kyrse oder kersche 
lau ten.

*) S ignatur der S taatsbib lio thek zu Breslau; in  K lam m ern das Jahr 
der N iederschrift'; die T ite l sind im  L iteraturverzeichnis aufgeführt.
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2 . P r u n u s  in s i t i t i a  w ird  la te in isch  stets als cinus angeführt 
( I  F  93 ; I  F  2H i; IV  F  78; I V F 8 6 ; I V  Q 104), die F ru c h t als cinum 
( I  F  93; I  F  216; IV  F  86 ; IV  Q, 104), w ährend die deutsche Bezeichnung 
fü r  den Baum  krichel oder krichil bown lau te t, fü r  die F ru ch t krichel, 
krichil oder kriche (1. c.). Be i dieser K u ltu rp fla n z e  sind lingu is tisch  v e r
w andtschaftliche  Beziehungen kaum  festzustellen, was re in  botanisch durch 
ih re  U rsp rü n g lich ke it in  Europa und  Vorderasien e rk lä rb a r w ird , sind doch 
die Bezeichnungen fü r  sie ve rm u tlich  im  Sprachschatz der einzelnen 
Sprachen m ehr oder weniger neu geb ilde t worden, w ie das englische 
wheaten plum (W eizenpflaum e), das bretonische belosse oder bolosse und 
das französische prunier sauvage zeigen.

3. P r u n u s  d o m e s tic a  w ird  in  den H a n d sch rifte n  einfach als prunus 
oder prunellus angegeben, die P flaum e selbst als pruna, prunellum oder 
prunum. D ie  entsprechenden deutschen N am en la u te n : phflum, phflum 
bawm —  oder bom, häu fig  auch phlawm bom und  fü r  d ie F ru c h t: pflume 
oder phlawme (säm tliche H andsch riften  m it Ausnahme .von I V  F  24).

4. D ie  Angaben über die Schlehe erscheinen sehr unsicher, zum al 
an den 5 eingesehenen S te llen ( I I I  F  24; I I I  Q 5 ;  IV  Q 9 3 ; IV  Q 97; 
I V  F  24) stets als la te in ischer Name accacia angegeben is t. D iesem W o rt 
w ird  in  den A p h o r is m i  H ip p o c r a t is  e x p l i c a t i  fo l. 250, 346, 375 
aber als Ü bersetzung carpenus w ie accacia fü r  das deutsche sie bowm 
gegenübergestellt, so daß scheinbar im  frühen  M itte la lte r  die H a in b u c h e  
(Carpinus betulus) und  die S c h le h e  im  La te in ischen  denselben Nam en 
trugen, oder gar beide m ite inander verwechselt w urden. A u ffä llig  ist 
I V  Q 93 p. 5 die S te lle  „acasius est a rb o r . . . eyn  slebom“ , dagegen 
bezieht sich das im  V okabu la rium  I V  Q 97 angeführte  „accasius . . . 
sleedoin bow m “  und  ,,'accacium . . . e in slee“  eher a u f Pr. spinosa.

5/6. Mandel und Pfirsich finden  sich häu fig  ( I  F  93; I  F  216; I I  
F  216; I I  F  94: I V F 7 8 ;  IV  F  86 ; IV  Q 101; I V  Q 104; I V  Q 93). 
I n  Q 134 is t n u r amigdaly . . . madil bowm, amygdalu . . . madil bon, 
ebenso I I I  F  14 amigdalus . . . mandel bown und in  IV  Q 97 n u r persicus 
. . . phirsch bown erw ähnt).

D er M a n d e lb a u m  w ird  besonders als amigdalus, die M andel als 
amygdala oder amygdalum angegeben, der P f i r s ic h b a u m  als persicus, 
die F ru c h t als persicum oder persica. Die deutschen N am en sind e n t
sprechend: mandilbowm =?= bawm, fe rne r mandelkern und phirshbovn, 
phirshbon, phirshbawm, phirskebowm, phirshbawm und schließlich die 
P firs ich fru ch t : phirske oder phirsche.

7. Endlich fin d e t sich re la tiv  selten die Aprikose ( IV  Q, 97) a ls 
Amarellus zu deutsch amarellen bowm und die F ru ch t als amarellum . . . 
ein amarelle. Das im  16. Ja h rh u n d e rt fü r  die A prikose übliche W o rt 

Marille, le ite t sich von amarellus ab.
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Zeigen schon diese Beispiele der deutschen Benennungen den typ isch  
ostm itte ldeutschen Sprachcharakter der H andschriften , so bezeugen die 
deutschen A d je k tiv fo rm e n  der S ubstantive  (nach m ünd liche r M itte ilu n g  
von  H e rrn  D r. K la p p e r )  den echt schlesischen S prach typus; z. B .:

a m ig d a l in u m .................mandilbowmen, hd. zum  M . gehörig,
c e r u s in u m .....................kirschbownien, hd. zum K . gehörig,
prun it ium  . . . . . .  pflowmbowmen, hd. zum  P fl. gehörig,
c i n i n u m ......................... kriechenbowmen, hd. zum  K r .  gehörig.

K önnen auch keine pos itiven  Schlüsse über ein w irk liches Vorhanden- 
und  Gepflegtsein ob iger K u ltu rp fla n z e n  in  Schlesien gezogen werden, so 
steht du rch  diese D okum ente fest, daß sie um  die W ende des 15. J a h r
hunderts inne rha lb  von  Schlesiens Grenzen g u t bekann t waren.

Kunstgärten.
Dazu tru g  n ich t unw esentlich bei, daß u m  jene Z e it die P f le g e  d e r  

G a r t e n k u l t u r 1), die schon um  die Wende des 13. Jah rhunde rts  in  I ta lie n  
begonnen ha tte , auch in  Schlesien ih re n  E inzug h ie lt. M itg lie d e r des K le rus  
w aren es insonderhe it, die fü r  die Anlage von  K u n s tg ä rte n  v o rb ild lic h  
w irk te n , w ie der K anon ikus  B A R T H O L O M A E U S  M A R IE N S Ü S S ,  
der 1489 einen solchen auf der D om insel zu Breslau anlegte. Ob er Pruni 
angepflanzt, is t ungewiß, ebenso wie eine P flanzenliste  über den G arten  
seines na tu rku n d lich e n  Zeitgenossen, des Geheimschreibers P E T E R  
E S C H E N L O E R ,  fe h lt. E rs t in  dem n u r durch  G e s n e rs  S ch riften  
bekanntgewordenen K U N S T G A R T E N  W O Y S S E L ’s, dessen B lü te 
ze it in  die Jahre  1541— 1560 fä l l t ,  fin d e t m an bestim m te Angaben über 
k u lt iv ie r te  P ru n k  In  den „ H o r t i  G e r m a n ia e “  G e sn e rs  (S traßburg  
1561) s ind ange füh rt als im  Woysselschen G arten  gezogene Spezies (nach 
T h . S c h u b e  1896) M andel, P firs ich , Aprikose, P flaum e und K irsche :

Cerasia ungarica dulcia, signa cordis (Pr. avium).
Persica Ungarica tr ium g euer um.
Pruna Ungarica praestantissima.
Mala Armeniaca ex Ungaria.
Mala Armeniaca candicantia et alia longe maxima.
Pruna alia Ungarica aurei vel cerei coloris.

T yp isch  is t d ie Bezeichnung fast a lle r Obstpflanzen als Ungarica, 
ein botanischer Beweis, w ie s ta rk  in  jener Z e it die Handelsbeziehungen 
Schlesiens nach dem Südosten w a re n * 2), so daß also manche edle F ru ch t

x) D er e rs te  b o ta n is c h e  G a r te n  wurde zu S a le rn o  unter M a tth a e u  s 
S y lv a t ic u s ’ Le itunge rö ffne t, 1333 der erste öffentliche in  V e n e d ig  un ter 
geistlicher Le itung  geschaffen (nach A. W . C. H e n s c h e l) .

2) W ar ja  doch B re s la u , in  dessen Bereich Ende des 15. Jahrhunderts 
die Renaissance ihren Einzug h ie lt, ein V o rp o s te n  d e r H a n s a , die damals 
Niederlassungen un te rh ie lt bis K ra k a u  und K ie w .



aus den N achbarstaaten, besonders U ngarn, ja  aus dem O rien t e ingeführt 

wurde.
Ausbreitung der Baumzucht.

U nd  n ich t nu r nach Breslau selbst geschah der Im p o rt. Auch 
des Landes Herzoge konn ten  sich die seltenen F rüch te  und  Gewächse 
zulegen. Aus dem B r ie fw e c h s e l G e o rg s  I I .  v o n  B r ie g  (S taats
a rch iv  Breslau E  39) is t deu tlich  ers ich tlich , w ie auf seinen Besitzungen 
eine in tens ive  K u ltu r ,  m eist durch  V e re d e lu n g  m i t  P f r o p f r e is e r n ,  
betrieben w ird . So schreibt e in C A S P A R  S E B I T Z 1) am  4. M ärz 1561 

an seinen H e rrn :
„N a ch  dem E .F .G . . . . p f r u f f  reysern von  ungaryschen pflaum en, 

tzschwetzschken und  anderen zu schikken haben werden, So w olden 
E .F .G . auch im  G arten  zu Schkalicz und h ie r und zu N ym p tsch  genedigt 
bedacht seyn, den zu Schkalicz fo rde rlich  ser v ie l von  ungrysc.hen 
pflaum en und  zschwetzschen kennden gep fh ru ffe t werden, auch eyn 
w enigk k rychen . D enn schtemme von  p flaum en fo rd e rlich  v i l  v o r 

handen .“
Derselbe C a s p a r S e b itz  w il l  nach einem B rie f vom  24. 2. 1571 

„d ie  P fru tz re ise r von  ungrischen K irschenbaum en zu rechte Z e it brechen 
lassen“ , und  am 4. 7 . 1579 be rich te t G e o rg  an seinen Sohn J o a c h im  
F r ie d r ic h  in  L a n d e c k  von  den gesandten K irschen : „S o  seindt uns 
auch die Ungrischen K irschen  von  D .L . ganz wol gekom m en.“

Schließlich sei eine S te lle  aus der H A N D S C H R IF T  K L O S E 2) 
(35 der S ta d tb ib i. Breslau p. 369) angeführt, aus der hervorgeht, daß 
die P f la u m e n  b e l ie b te  H a n d e ls a r t ik e l  waren. A n  besagter Stelle 

ve rb ie te t der Breslauer R a t den V e rkau f von  „ R o ß p f la u m e n “ , die er 

neben anderen N ah rungsm itte ln  fü r  schädlich h ä lt.
Aus den z itie rte n  S te llen e rg ib t sich, daß um  die Wende des 16. J a h r

hunderts die K u ltu r  des Steinobstes in  Schlesien eine ausgedehnte w ar. 
LTnd wenn auch die P flanzen lis te  des L A U R E N T I U S  S C H O L Z  
(1552— 1599), der den berühm testen G arten  in  Breslau um  1590 besaß 
(nach dem C a ta lo g u s  a rb o r u m ,  f r u t i c u m  ac p la n t a r u m  ta rn  
in d ig e n a r u m  q u a m  e x o t ic a r u m  h o r t i  m e d ic i  L a u r e n t i i  S c h o lz i i ,  
Breslau, 1594 von  G e s n e r herausgegeben), keine P ru n i3) aufw eist, so 
w ill das n ic h t v ie l besagen; denn S c h o lz  r ich te te  ja  sein H auptaugenm erk 
auf eine m öglichst vo lls tänd ige  Sam m lung exotischer Gewächse und  eine 

feenhafte Aufm achung im  Renaissancestil.

1) Der B ruder des Leibarztes des Herzogs, F r ie d r ic h  S e b itz  in  Neisse.
2) Aus den Jahren 1555— 1582.
3) T e ic h e r t  g ib t aus S c h o lz ’ s Garten an (p. 126): P firs ich, 2 horten 

Aprikosen, 4 Sorten Kirschen, 10 Satanspflaumen. Doch feh lt bei ihm  die
, Quellenangabe.
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W ie  die K u ltu r  der Pruni selbst, so b lü h te  in  jener Z e it auch in  
Schlesien der H e i lm i t t e lh a n d e l  m i t  d e n  D ro g e n  d e r  G a t tu n g ;  
ja  spintis ierende K öp fe  ste llten  ganze W erke zusammen, in  denen in  einer 
A r t  ph ilosophierender N a tu rb e tra ch tu n g  jede Pflanze u n te r die Lupe 
genommen wurde und  zu m anchm al rech t d ro lligen  Vergle ichen m it dem 
m enschlichen Leben herha lten  m ußte. Ü ber die P firs ich  fin d e t sich u. a. 
e in solcher A b sch n itt in  einem wenig bekannten Buche, dem  H o r tu s  
p h i lo s o p h ic u s ,  G o r l ic e n s is  1597, das e in G ö rlitze r Leh re r M . M A K -  
T IN U S  M Y L IU S  geschrieben h a t (p. 196/197).

Beginn der wissenschaftlichen Botanik.
Im  Jahre 1600 setzt m it  C A S P A R  S C H W E N C K F E L T  die re in  

botanische E rfo rschung Schlesiens ein. T ro tzdem  er in  seiner: S t i r p iu m  
e t f o s s i l iu m  S ile s ia e  au f F u c h s ,  H . B o c k ,  M a t t h io lu s ,  C lu s iu s ,  
C a m e ra r iu s  und  den S ch riften  der A lte n  fu ß t, b r in g t seine Beschreibung 
der Pruni manches Interessante. V on w ilden  V e rtre te rn  fü h r t  er auf, 
L ib e r I :

Pr. avium als Cerasus sylvestris,
Pr. Padus als Cerasus montana racemosa,
Pr. spinosa als Prunus sylvestris, als Synonym ,
Acacia germanica (s. H andsch riften  p. 25).

V on K u ltu rfo rm e n  g ib t er L ib e r 2: 15 A rte n  an.

Im  17. Ja h rh u n d e rt beg inn t, w ie a lle ro rten , auch in  Schlesien eine 
im m er in tens ive r werdende O b s tku ltu r. Anweisungen fü r  G ä rtne r und 
O bstzüchter erscheinen in  schneller Folge, m it m ehr oder w eniger ge
diegenem In h a lte , so daß zahllose Seiten g e fü llt w ürden, so llten  a lle in  
die schlesischen W erke bis zu r N euze it v e rfo lg t werden. W enige B e i
spiele über den F o r ts c h r it t  der K u ltu r  aus den le tz te n  Jah rhunderten  
mögen diese veranschaulichen. A lle in  im  G arten  des K a m m e r g u te s  
K o r ,s c h l i t z  O.S. w urden 1692 angebaut (nach G o e p p e r t  1832):

3 Aprikosensorten,
8 P firs ichsorten ,

10 P flaum ensorten,
12 K irschsorten .

Im  Jahre  1690 w urde ebenda (nach G. H e rb s te n )  der seit C lu s iu s ’ 
Z e it (1587) in  K u ltu r  be find liche Pr. Laurocerasus, der K ir s c h lo r b e e r ,  
das erste M a l in  Schlesien angepflanzt.

E in  Ja h rh u n d e rt später fin d e t sich in  F R I E D R .  A L B E R T  
Z IM M E R M A N N :  B e y t r ä g e  z u r  B e s c h r e ib u n g  v o n  S c h le s ie n  
1783— 1785, Brieg, nach Beschreibung der einzelnen K re ise fü r  jeden 
die Gesamtzahl der Obstbäume angegeben. Außerdem  liegen von  zwei
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D ezennien später aus dem S taa tsarch iv  B reslau die am tlichen  „  G e n e ra l-  
T a b e l le n  v o n  d e n  im  L a n d e  b e f in d l ic h e n  O b s t-b ä u m e n  p ro  
1 8 0 2 “  (Schles. Geh. R egist. Rep. 199. M .R .V . 53h) vo r, aus welchen 
beiden abschließend übe r die K u ltu rb ä u m e  der G a ttung  in  Schlesien eine 
tabe llarische kreisweise Ü bers ich t über die Zah l der angepflanzten Spezies 

gegeben werde:

G e n e x a lta b e l le n  Z im m e rm a n n

B euthen ....................................

Pflaumen 

2 055

Kirschen 

1 555 22 205

B o lk e n h a in ............................... 41 941 11 781 196 350

B r ie g ....................................• ■ 37 668 14 638 100 507

Breslau .................................... 66 674 34 607 —

C o s e l....................................• • 9 825 3 544 50 347

C re u tz b u r g ...................... • ■ 7 733 1 929 22 617

F a lk e n b e rg ...................... • - 14 784 2 155 —

F ra n k e n s te in ........................... 32 087 10 483 116 957

G la z ............................................ 48 957 4 617 —

G r o t t k a u ................................... 33 225 7 451 91 740

L e o b s c h ü tz .................. 48 179 16 482 60 164

L u b l in i t z .................................... 7 871 1 702 9 403

M ünst erber g ........................... 26 753 5 635 105 180

N a m s la u .................................... 24 005 4 551 —

N e is s e ........................................ 30 867 15 843 167 448

N e u m a rk t . . ....................... 69 502 20 260 ■ ’ —

N e u s ta d t .................................... 26 990 7 827 70 669

N im p ts c h .................................... 63 091 13 362 134 516

O e ls ............................... .... 52 327 9 989 \
193 381

T re b n itz  . . . . . . . . . 92 493 33 3831

O h l a u ........................................ 25 712 12 828 66 012

O p p e ln ............................... 39 910 5 549 45 811

P le ß ............................................. 9 031 1 591 —

R a tib o r .................................... 20 474 4 788 33 499

R e ic h e n b a c h ........................... 25 025 13 302 97 165

R o s e n b e r g ............................... 2 410 1 875 9 462

Schw eidn itz  ........................... 47 463 23 887 188 683

S t r e h le n ............................... .... 24 344 7 093 80 030

G ro ß -S tre h litz ........................... 10 908 4 481 101 263

S t r ie g a u .................................... 19 312 8 018 56 000

T o s t ............................................. 7 931 3 878 22 250

W a r te n b e rg ............................... 17 298 4 264

Summa to ta lis 986 745 314 448 2 042 659
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D ie  Summe fü r  säm tliche k u lt iv ie r te n  Obstbäume in  den „G e n e ra l
ta b e llen “  is t 3 437 254. V e rg le ich t m an die Endsum m en be ider Tabellen 
m ite inander, so e rg ib t sich eine einigerm aßen gute Ü bere instim m ung der 
p riv a te n  m it der am tlichen  Zählung, wenn m an dabei be rücks ich tig t, 
daß die beiden S ta tis tike n  20 Jahre  auseinanderliegen und  in  ersterer 
n u r die P flaum en und  K irschen, in  le tz te re r säm tliche Obstbäume an
ge füh rt sind.

Ergebnisse.

E in  R ü ckb lic k  möge die gewonnenen Ergebnisse über die Besiedelung 
D eutschlands u n d  Schlesiens m it den O bst-P run i zusammenfassen:

1. D ie  F u n d e  p r ä h is to r is c h e r  P f la n z e n r e s te  in  M i t t e l 
e u ro p a  bestätigen und bekrä ftigen  die eingangs dargelegte U r s p r ü n g 
l i c h k e i t  von  Pr. spinosa, avium , ins ititia  in  D eutsch land und  in  be
schränkterem  Maße von  Pr. Mahaleb n ö rd lich  der A lpen.

In  Schlesien geben die p räh isto rischen Funde von  Pr. spinosa, avium 
und Padus g le ich fa lls  eine S tütze fü r  die Ans ich t ihres indigenen V o r
kommens.

2 . D ie  B e s ie d e lu n g  D e u ts c h la n d s  m it den K u ltu rp fla n z e n  der 
G a ttung  erfo lg te  zum T e il s c h o n  z u r  R ö m e rz e it  über Süddeutschland. 
W ährend  K irsche  und  Pflaum e in  den ersten ch ris tlichen  Jah rhunderten  
schon in  bre ite re  Volkskreise als Obstbäume E ingang fanden, beschränkte 
sich die K u ltu r  von M andel, P firs ich  und Aprikose H underte  von  Jahren  
au f die gärtnerisch in teressierten, gebildeten Stände, im  frühen  M itte l-  
a lte r  au f die K lö s te r, d ie H öfe der H errscher und  wenige L iebhaber, im  
Ausgange des M itte la lte rs  ve rm eh rt du rch  die botanischen G ärten  o ff i
z ie lle r und  p r iv a te r A r t .  E rs t zu Beginn der N euze it fanden auch diese 
Spezies übe ra ll da, wo sie in  m ildem  K lim a , an geschützten L o ka litä te n , 
e in  gedeihliches F o rtkom m en fanden, eine stets wachsende Pflege.

3. F ü r  S c h le s ie n  gelten fü r  die einheim ischen Spezies ä h n l ic h e  
V e r h ä l tn is s e  w ie  f ü r  g a n z  D e u ts c h la n d .  E in ige O rtsnam en
benennungen machen eine K u ltu r  als Obst bis 1300 zurück zur Gew ißheit. 
D ie  E in fü h ru n g  von  S a u e rk ir s c h e  und  P f la u m e  geht m öglicherweise 
b is in  d ie  s la w is c h e  Z e i t  zu rück und  kann  in  Zusammenhang gebracht 
w erden m it a lten, ungenau bekannten Handelsstraßen nach dem O rien t. 
Aus B reslauer Pflanzenglossaren und  ähnlichen handsch riftlichen  A u f
zeichnungen is t e in V e rtrau tse in  der schre ibkundigen Volkskre ise m it den 
edleren Obstpflanzen, zumindestens deren F rüch ten  e rs ich tlich . Im  15. bis
17. Ja h rh u n d e rt begann, ve ran laß t durch  den E inzug ' der Renaissance 
in  Schlesien, der Im p o rt von  P run i aus dem Südosten, und  U ngarn  lie fe rte  
ba ld  zahlreiche Sorten. E ine K u ltu r  von  M a n d e l,  P f i r s ic h  und  A p r i 
ko se  fin d e t sich e inw andfre i erst im  W o y s s e ls c h e n  G a r te n  ku rz
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v o r  1500. Im  17. Ja h rh u n d e rt b re ite t sich diese dann schneller aus, auch 
Z ie r p r u n i  (1690 zu K o rsch litz  Pr. Laurocerasus) fin d e n  ih re n  E ingang 
in  die G ärten. Zu F rie d iich s  des Großen Ze iten  w urden genaue Zählungen 

säm tlicher Obst bäume durchge führt.

Neuzeit:

Den F o r tg a n g  d e r  K u l t u r  der G a ttu n g  i» D e u ts c h la n d  oder gar 
in  Europa während der' le tz ten  Jah rhunderte  zu verfo lgen, w ürde eine 
A bhand lung  fü r  sich beanspruchen, sind ja  doch seit der E n tdeckung 
A m erikas von  d o rt und  seit der Aufnahm e von  Verkehrsbeziehungen m it 
dem fernen Osten aus Japan und China z a h l lo s e ,  besonders Z ie r p r u n i  
e ingeführt worden. Diese haben in  die Parks, G ärten  und andere K u n s t
anlagen E ingang gefunden. Jä h rlich  werden in  den A rbo re ten  K u ltu r 
versuche m it w e ite ren  Spezies angestellt, diese d o rt angezogen, neue 
Rassen, Form en und  H yb rid e n  gezüchtet und  in  den H andel gebracht. 
I n  einer großen Zah l gärtnerischer und dendrologischer Z e itsch riften  
—  deren bekannteste die Revue H o rtico le , Gardener s Chronicle, Garden, 
M itte ilu n g e n  der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft sind —  w ird  
m an in  keinem  Jahrgange vergebens nach neuen A rtik e ln  über Ergebnisse 

der Prunus-Forschung suchen.

5. Außereuropäische Erdteile.
W ie in  Europa w urden auch in  anderen E rd te ile n  V e rtre te r der 

G a ttung  in  K u ltu r  genommen, weniger als Obstbäume denn als Z ie r
p flanzen ; in  O s ta s ie n  is t rech t frü h  außer der schon frü h e r erw ähnten 
Aprikose und  P firs ich  (p. 12) die M andel in  K u ltu r  genommen worden, 
desgleichen K irsche  und  Pflaum e. E ine w ich tige  O bstpflanze is t P t. 
Pseudocerasus L in d l. In  J a p a n  tre te n  die Z ie rk irschen als w ichtiges 

ku ltu rgesch ich tliches M om ent s ta rk  in  den V ordergrund.
,.K e ine  andere P flanze sp ie lt eine so bedeutende R o lle  im  Volksleben 

w ie die K irschen. Sie werden als N a tiona lb lum en  be trach te t, in  ihnen 
e rb lic k t m an die S ym bo lik  der ästhetischen Schönheit und  idea lis ie rt 
m it  ihnen die Seele des japanischen R itte rtu m s  (Bushido). M iy o s h i  
g ib t in  dem eben z itie rte n  W e rk  (p- 7 u. f f . )  eine anschauliche Schilderung, 
w ie  eng der Japaner m it  diesen verbunden is t, w ie sehr der N a tio n a l - 
ch a ra k te r m it der K irsche, besonders der B lü te , ve rkn ü p ft is t. U ra lt sind 
nach ih m  die K u ltu rrassen , deren E ntstehen in  der Ze it des F e ldhe rrn  
Y o s h in i t s u  A s h ik a g a  (vor ca. 500 Jahren), ja  zum T e il in  der N a ra - 
Periode (vo r ca. 1000 Jahren) angenommen w ird . So sqll die A np flanzung  
in  der berühm testen K irschengegend Japans, zu Y o s h in o  in  der P r o v in z  
Y a r n a to ,  bis in  jene Ze iten zurückre ichen. W ie  h ie r an den H ängen des
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Flusses Y o s h in a g a w a  eine unübersehbare Menge von  K irschbäum en 
steht, so b ilden  andere P flanzungen lange A lleen, is t in  K o g a n e i bei 
T o k io  eine solche von  8 km  Länge angelegt worden und g ilt  seit 200 Jahren 
als die größte und  eine der schönsten.

Systematischer Teil.
1. Systematische Geschichte der Gattung.

A ls  erster S ystem atiker, noch in  der vorlinnéschen Periode, s te llt 
T o u r n e fo r t  (1700) in  Anlehnung an die B o ta n ike r des M itte la lte rs  
und  die K rä u te rb ü ch e r au f die G attungen : I .  Prunus, I I .  Armeniaca,
I I I .  Pérsica, IV .  Cerasus, V. Amygdalus, V I.  Laurocerasus.

L in n é  z ieh t diese 1737, zu zwei G attungen zusammen (p. 336). In  
Genus 848 s te llt  er Amygdalus und  Pérsica als Subgenera g le ichw ertig  

nebeneinander :
Amygdalus: cu jus drupa  sicca, u t  corium .
Pérsica: cu jus drupa  m ollis , u t bacca.

Säm tliche v ie r restlichen G attungen Tou rne fo rts  werden zu Genus 
849: Prunus zusammengezogen. J u s s ie u  (1789) tre n n t Armeniaca u n d  
Cerasus ab und  fü h r t  demnach in  seiner 7. U n te rfa m ilie  der Rosaceae, 
den Amygdaleae, w ieder v ie r  G attungen au f: Cerasus, Prunus, Armeniaca, 
Amygdalus. A ls Begründung fü h r t  er an : Armeniacam et Cerasam Pruno 
consociavit L innaeus, congeneres qu idem  sed vu lgo e t a n tiq u itu s  d is tinc tes 
signis conspicuis ideo adm ittend is  (p. 341). E in  J a h r später te i l t  N e c k e r  
die von  ihm  geschaffene G a ttung  Sarcodiphytum (p. 717— 720) in  die 
U n te rg ruppen : Amygdalophora, Trichocarpus, Prunophora und  Ceraso- 
phora. D ie  E in te ilu n g  is t erwähnenswert, w e il noch heute Prunophora 
als U n te rg a ttu n g  e x is tie rt, fre ilic h  als anderer, engumrissener B e g riff. 
1794 fü h r t  M o e n c h  den später fü r  eine besondere U n te rg a ttu n g  ge
brauchten B e g riff Padus (p. 671) in  d ie L ite ra tu r  ein. B o e m e r  (1797) 
g ib t zu, daß es „se lbs t zwischen Prunus und Amygdalus ke inen s tand
ha ften  U nte rsch ied“  gäbe. Deshalb entschließt er sich, von  L in n é  ab 
weichend T o u rn e fo rt zu fo lgen, und  g ru p p ie rt die 26 zu seiner Z e it be
kann ten  A rte n  in  6 Genera: A . Armeniaca, B. Pérsica, C. Amygdalus, 
D . Cerasus, E. Padus, F. Prunus.

R a f in e s q u e  (Schm altz) (1817) kann  übergangen werden, da ja  seine 
a llen tha lben  abweichende N o m e n k la tu r nirgends A n k la n g  und  E ingang 

gefunden hat.
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D e  C a n d o l le  (1825) ve rsucht eine andere G liederung, indem  er die 
beiden heutigen (Jreges Calycopadus und  Gymnopadus als Subsektionen 
der Sectio Ceresophora gegenüberstellt und  so in  5 G attungen  alle Spezies 
e ino rdne t: Amygdalus, Pérsica, Armeniaca, Prunus, Cerasus.

1843 ste llen S ie b o ld  und  Z u c c a r in i  den noch je tz t als Subsektions
nam en gü ltigen  B e g riff Ceraseidos fü r  eine neubeschriebene P flanzen
ga ttung  auf (p. 743). Im  gleichen Jahre  scha fft W a lp e rs  die Subsectio 
Microcerasus ( I I ,  p . 911) und  schließ lich erscheint g le ichze itig  die M o n o -  
g r a p h ia  g e n e r is  Amygdalus von  E d u a r d  S p a c h , in  der der A u to r 
in  zwei. Serien: Isocandriae und  Dodecandae und weitere E in te ilu n g  in  
Sectiones: Spartioides, Chamaeamygdalus bzw. Lycioides, Scorpius, die 
heute te ils  zu Microcerasus, te ils  zu Chamaeamygdalus und  Amygdalus 
geste llten A rte n  g ru p p ie rt. D ie beiden ersten Sektionsnam en haben sich 
e rha lten  als Bezeichnungen von  Subgenera.

1847 versucht M . J . R o e m e r eine n ich t ha ltba re  E in te ilu n g  von 
Laurocerasus und  Microcerasus.

1854 beschreibt J o h n  T o r r e y  als novum  genus: Emplectocladus, 
ein Name, der später als Subgenus Verw endung fin d e t.

K a r l  K o c h  gebraucht diesen noch n ic h t (1869, p. 77— 126). E r  
n im m t zwei G attungen Amygdalus und Prunus an und  g lie d e rt in  sechs 
„G ru p p e n “ : Armeniaca, Prunus, Microcerasus, Cerasus, Padus, Lauro

cerasus.
F o c k e  g liede rt 1888 d ie ,G a ttu n g  Prunus in  sieben U n te rga ttungen : 

1. Prunophora (e inschließlich Armeniaca), 2. Amygdalus, 3. Emplecto
cladus, 4. Chamaeamygdalus, 5. Microcerasus, 6, Cerasus, 7. Padus (m it 
Laurocerasus), eine' G rupp ierung, die von  D ip p e l  1893 m it  wenigen 

Änderungen übernom m en w orden is t. E r  g ru p p ie rt ebenfalls in  sieben 
U n te rga ttungen , fa ß t Armeniaca und Chamaeamygdalus zusammen als 
eigene „Z w e ige“ , denen er als d r itte n  Pérsica zugesellt, s te llt eine neue 
U n te rg a ttu n g  Pseudoprunus auf, te ilt, Cerasus in  die „Z w e ige “  Eucerasus 
und Mahaleb, Prunophora in :  Armeniaca und  Eu-Prunus, und Padus 
in :  Padus und Laurocerasus.

A ls m oderner G liederungsversuch sei das System  von  C. K . S c h n e id e r  

(1906) noch angefügt; er n im m t d re i G attungen an: Prunus, Padus, 
Laurocerasus, te i l t  erstere w e ite r in  d re i Subgenera (den B e g riff Euprunus 
um grenzt er enger) und diese in  Sektionen w ie fo lg t (wobei er bei Sub
genus Amygdalus Spachs E in te ilu n g  zum  Te il a u fn im m t):

1. Subgenus: Amygdalus: Sect. I .  Spartioides, Sect. I I .  Euamygdalus, 
Sect. I I I .  Emplectocladus, Sect. IV .  Chamaeamygdalus, Sect. V . Lycioides.

2. Subgenus: Cerasus: Sect. I .  Microcerasus, Sect. I I .  Pseudocerasus, 
Sect. I I I .  Eucerasus, Sect. IV .  Mahaleb.

3. Subgenus: Euprunus: Sect. I .  Prunophora, Sect. I I .  Armeniaca.
F . F e d d e ,  R e p e rto riu m  specierum  nova rum . B e ih e ft X X I I .  3
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Das m odernste und je tz t a llen tha lben  anerkannte System h a t E m i l  
K o e h n e  in  jahre langer A rb e it, zu der e r in  seiner D e n d r o lo g ie  1893 
(p. 302) den G rundstock legte, geschaffen und  den gerade im  le tz ten  
Jah rzehn t zahlre ichen neuen Funden der Subgenera Padus und Cerasus 
R echnung tragend  eine bis ins einzelne gehende m uste rgü ltige  G liederung 
gegeben. N u r die U n te rg a ttu n g  Prunophora is t ih m  durch  seinen p lö tz 
lichen  T od  n ich t vergönn t gewesen zu spezialisieren.

Im  folgenden sollen die system atisch e inw andfre i feststehenden A rte n  
(ohne Synonym a und  V a rie tä ten ) nebst ih re r L ite ra tu rangabe  und  ih rem  
Verbre itungsgebie t, nach diesem System geordnet, fo lgen:

2. Systematisches Verzeichnis der Spezies.
I. Subgenus: P a d u s  Moench.

Grex 1: C a l y c o p a d u s  Koehne.
Sectio I :  N e o c a ly c in ia  Koehne.

1. Prunus rhamnoides Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 279
bis 333). —- Guatemala.

2. Pr. barbata Koehne (ib idem )- —  Guatemala.
3. Pr. cornifolia Koehne (ib idem ). —  Costarica.
4. Pr. urotaenia Koehne (ib idem ). —  Venezuela.

Sectio I I :  C a ly c in ia  Koehne.

5. Pr. Buergeriana M iq . (Ann. Mus. B o t. Lugd. B at. I I  [1865/66]
p. 92). — Ja p a n : H ondo.

6. Pr. undulata H am . (in  D . Don, P rodr. E l. Nep. [1825] p. 239. —

Ost-Bengalen b is  Nepal.
7. Pr. stellipila Koehne (Sarg. P l. W ils . I I  [1913] p. 61. C h ina :

W est-H upe li.
8. Pr. perulata Koehne (ib idem ). —  C h in a : W est-S zechuan.
9. Pr. Cavaleriei Koehne (Fedde, Rep. X I I  [1913] p. 134). —- China.

Sectio I I I :  I teo ceras US Koehne.

10. Pr. capulí Cav. (Ann. h is t. na t. M a d rid  I I  [1800] p. 110. —  M exiko.
11. Pr. serótina E hrh . (Be iträge I I I  [1788] p. 20). —  N ordam erika ,

S üd-O ntario  bis F lo rida , D ako ta , Texas, Kansas.
12. Pr. alabamensis M ohr (B u ll. T o rr. B o t. C lub X X V I  [1899] p. 118.

N o rd a m e rika : A labam a.
13. Pr. Cuthberti Sm all (B u ll. T o rr. B o t. C lub [1901] P- 120. —  N o rd 

am erika  : Georgia.
14. Pr. australis Beadle (B iltm . B ot. S tud. I  [1901] p. 662. - N o rd 

am erika : Süd-A labam a.
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Grex I I :  G y m n o p a d u s  Koehne.

Sectio I V :  L a u ro c e ra s u s  Schlechtend.

Subsectio 1: M a la c o c ra s p e d o n  Koehne.

15. Pr. acuminata (W a llr .) I ) .  D ie tr . (Syn. I l l  [1843] p. 42. - Asien:

Nepal-Assam.
10 pr, pygeoides Koehne (Engl. B o t. Ja h rb . L I I  [1915] p. 297. 

Bengalen.
17. Pr. javanica M iq . (El. In d . B o t. I ,  I  [1855] p. 365). • Java.
18. Pr. Forbesii Koehne (Engl. B o t. Ja h rb . L I I  [1915] p. 297).

Sum atra.
19. Pr. Martabanica K u rz . (FI. B r i t .  B u im . I  [1877] p. 434). B ritisch -

B urm a, Inse l Andam .
20. Pr. nit ida  Koehne (Engl. B ot. Jah rb . L I I  [1915] p. 298. Süd-

Cochinchina.
21. Pr. Junghuhniana M iq . (E l. In d . B a t. I ,  I  [1855] p. 366). Java,

W est-Sum atra , P h ilipp inen .
22. Pr. Scortechinii Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 298). -

M alayische H a lb inse l: Perak, L a ru t.
23. Pr. papuana Koehne (Engl. B ot. Jah rb . L I I  [1915] p. 300). —

N eu-G uinea: Kohariberge.

Subsectio 2 : S c le roc raspedon  Koehne.

24. Pr. spinulosa Sieb, et Zucc. (Abhandl. A kad . M ünch. I I  [1843]
p. 122). —  Japan : K iusch iu .

25. Pr. Jenkinsii H ook. f. (FI. B r i t .  In d . I I  [1878] p. 317). Assam.
26. Pr. marginata D um . (Joum . B o t. X L V  [1907] p. 402). C hina.

K w an tung .
27. Pr. phaeosticta M ax. (B u ll. A kad. Petersb. X X I X  [1884] p. 110). —

C h in r : K w ang tung , Y ünnan , Form osa; O stind ien : Ost- 

Bengalen, K hasia , M an ipur.
28. Pr. Balansae Koehne (Engl. B o t. Ja h rb . L I I  [1915] p. 301).

T onk in .
29. Pr. Fordiana D um . (Joum . of B o t. X L V  [1907] p. 402). -  C hina:

S üd-K w angtung.

Subsectio 3: M esocraspedon  Koehne.

I .  A l t e  W e lt .

30. Pr. Lau ro ce rasu s  L . (Sp. PI. [1753] p. 474). -  Süd-Serbien, B u b
garien. Lakon ien , K le inasien, Transkaukasien, Kaukasus, 

Nord-Persien.
31. Pr. lusitanica L. (Sp. PI. [1753] p. 473). -  Spanien, P ortuga l,

Kanarische Inse ln .
3*



*32. Pr. Maackii R upr. (B u ll. Phys. M ath . Acad. Petersb. X V  [1857] 
p. 361). —  Ost-M andschurei (Am urgebie t).

33. Pr. laxiflora  Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 70). —  C hina:
W est-H upeh.

34. Pr. semiarmillata Koehne (Engl. B o t. J a h r6 . L U  [1915] p. 303). —-

C h ina : Y ünnan .
35. Pr. macrophylla Sieh, et Zucc. (Abh. A kad . M ünch. IV  [1843]

p. 122). —  C h ina : K w ang tung , Y ünnan , S’zechuan, Japan.
36. Pr. microbotrys Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 62). —  C h ina :

W est-S ’zechuan.
37. Pr. hypotricha R ehder (ib idem  I I I  [1917] p. 425). —  C hina: W est-

S ’zechuan.
38. Pr. adenopoda K oo rd . e t V a le t (Meded. S. Lands. P lan ten t. X X I I I ,

p. 347). ■—  Südküste  Javas.
39. Pr. pseudo-adenopoda K o o rd . (B u ll. Ja rd . B u it ., 3. ser., vo l. I ,

fase. I  [1918] p. 84— 85). —  Java.

I I .  N o r d a m e r ik a .

40. Pr. caroliniana A it .  (H o rt. K ew ., ed. I ,  163).—  N ordam erika :
N ord -C aro lina -F lo rida , A labam a, Texas, M issouri, Louisiana..

41. Pr. Lyon ii  Sarg. nov. comb. (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 73). —

C hina: S ’zechuan.
42. Pr. i l ic ifo l ia  W alp . (Rep. I I  [1843] p. 10). —  C alifo rn ien .

I I I .  W e s t in d ie n .

43. Pr. occidentalis Sw. (PI. In d . Occ. I I  [1800] p. 925). —  K u b a ,
Jam aica, T rin id a d , St. D om ingo, H a it i,  P o rto rico , Guade

loupe.
44. Pr. Dussii K ru g , e t U rb . (U rb . L ym b . A n t i l l .  V , 2 [1904] p. 350). —-

Guadeloupe, M a rtin iq u e , Grenada.
45. Pr. myrtifo lia  U rb . (ib idem  I V  [1904] p. 260). —  K u b a , Jam aica,

H a it i,  St. Dom ingo, P o rto rico , St. Eustache, S t. K it ts ,  

S t. V incen t.
46. Pr. acutissima U rb . (Sym b. A n t i l l .  V , 2 [1904] p. 349). —  Guade

loupe.

IV . M i t t e la m e r ik a .

47. Pr. cortapico Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 309). ‘

M exiko.
48. Pr. samydoides Schlecht. (L innaea X I I I  [1839] p. 92, 404). —-

M exiko .
49. Pr. tuberculata Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 308). —

M exiko.

36
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SO. Pr. annularis Koehne (ib idem  p. 308). —  Costarica.
51 Pr. tetradenia Koehne (ib idem  p. 309). —- M e x iko : V era Cruz.
52. Pr. erythroxylon Koehne (ib idem  p. 310). —  M e x iko : Colim a.
53. Pr. brachyobotrya Zucc. (Abh. A kad . M ünch. I I  [1837] p. 348). -

M exiko.

V. V e n e z u e la .

54. Pr. Moritziana  Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 310).

Venezuela : Caracas.

V I .  C o lo m b ie n ,  E c u a d o r .

55. Pr. recurvifolia Koehne (ib idem  p. 311). —  Colombien.
56. Pr. rugosa Koehne (ib idem  p. 311). —  Ecuador.
57. Pr. opaca W alp . (Rep. V  [1845/46] p. 646). —  Colombien.
58. Pr. ocellata Koehne (Engl. B o t. Ja h rb . L I I  [1915] p. 312). ;

Colombien.
59. Pr. buxifolia  Koehne (ib idem  p. 312). —  Colombien.

V I I .  P e ru ,  B o l iv ie n .

60. Pr. subcorymbosa.(R u iz) (Koehne (ib idem  p. 315). Peru.
61. Pr. ovalis (R u iz) Koehne (ib idem  p. 315). —  P e ru : P illao .
62. Pr. Ruiziana Koehne (ib idem  p. 316). —  P eru : P illao .
63. Pr. rigida Koehne (ib idem  p. 316). —  P eru : P rov. H ualgayoc.
64. Pr. Brittoniana R usby (Mem. T o rr. B o t. C lub I I I ,  3 [1893] p. 24). ■

B o liv ie n : Songo.
65 Pr. huantensis P ilge r (Engl. Bot. Ja h rb . L , B e ib l. I I I  [1913] p. 8). — 

P e ru : P rov. H uan ta .
66. Pr. pleiantha P ilge r (ib idem  X X X V I I  [1906] p. 538). P eru :

P rov. H uam alies.
67. Pr. integrifolia Sarg. (Man. Trees N .-A m . p. 531). -  Peru : Cochero,

Huanco.
68. Pr. Pearcei R usby (Mem. T o rr. B o t. C lub V I ,  l  [1896] p. 30). -

B o liv ie n  : G uanai-T ipuani.
69. Pr. debilis Koehne (Engl. B ot. Jah rb . L I I  [1915] p. 317.) Peru

(Maynas).
70. Pr. amplifolia P ilge r (ib idem  X X X V I I  [1906] p. 538). Peru.

P rov. Sandia.
71. Pr. guanaiensis R usby (Mem. T o rr. B o t. C lub V I ,  1 [1896] p. 31). -

B o liv ie n : G uana i-T ipuan i.

V I I I .  G u ia n a ,  B r a s i l ie n .

72. Pr. Sellowii Koehne (E ng l. B o t. Ja h rb . L I I  [1915] p. 321). —

B rasilien.

\
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73. Pr. brasiliensis Cham, et Schlecht. (D. D ie tr. Syn. I I I  [1843] p. 43),

—  B ras ilien , Paraguay.
74. Pr. Ulei Koehne (Engl. B o t. Jah rb . L I I  [1915] p. 323). —  B rasilien .
75. Pr. subcoriacea (Chodat e t H assler) Koehne (ib idem  p. 324). —■

Brasilien , Paraguay, A rgen tin ien .
76. Pr. Chamissoana Koehne (ib idem  p. 325). —  B rasilien , A rgen tin ien .
77. Pr. omissa Koehne (ib idem  p. 325). —  B ras ilien : Sao-Paulo.

I X .  P a ra g u a y  u n d  A r g e n t in ie n .

78. Pr. tucumanensis L illo  (C ontr. conc. A rb . A rgen t. [1910] p. 8 6 ;
A nn . Soc. C ient. A rg . L X X I I  [1911] p. 173). —  A rgen tin ien .

79. Pr. Oleifolia Koehne (Engl. Bot. Ja h rb . L I I  [1915] p. 327). -

Paraguay.
80. Pr. ligustrina Koehne (ib idem  p. 327). —  Paraguay.
81. Pr. oxyphylla  Koehne (ib idem  p. 328). —  P araguay: Sapucay.

Sectio V : E upa d us .

Subsectio 1: P a c h y p o d iu m .

82. Pr. Wilsonii (D ie ls) Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 63). —

C h in a : H upeh.
83. P. sericea Koehne (Verh. B ot. Ver. P rov. B randenbg. L I I  [1910]

p. 106). —  C hina: S ’zechuan, H upeh, Schensi.
84. Pr. rufomicans Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 65). —  C hina:

W est-S ’zechuan.

Subsectio 2 : L e p to p o d iu m .

*85. Pr. Padus L . (Sp. PI. [1753] p , 473). —  E uropa, boreales Asien.
86. Pr. Fauriei Lev l. (Eedde, Rep. V I I  [1909] p. 198). —  A sien : Corea.
87. Pr. diamantinus Lev l. (Fedde, Rep. V I I  [1909] p. 198). —  Asien :

Corea.
88. Pr. anadenia Koehne (Fedde, Rep. IX  [1910] p. 34). —  Asien :

A fghan istan .
89. P r. Ssiori F. S chm id t (Reise-Annal. [1868] p. 124). —  Asien :

Sachalin, Süd-Mandschurei, -Japan (Hondo, Yesso).

90. Pr. virginiana L . (Sp. PI. [1753] p. 473). — Boreales A m erika ,
91. Pr. brachypoda B a t. (A ct. H o r t.  Petrop. X I I I  [1892] p. 166). —

O st-T ibe t, W est-China.
92. Pr. obtusata Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 66). —  C hina:

W est-S ’zechuan.
93. Pr. seoulensis Lev l. (Fedde, Rep. V I I  [1909] p. 198). —  Asien:

Corea.
94. Pr. diversifolia Koehne (ib idem  I X  [1910] p. 37). Asien : Corea.
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95. Pr. napaulensis Steud. (Nom. ed. I I  [1841] p. 403). A sien :
O st-Bengalen K hasia , S ikk im , N epal, W est-China.

96. Pr. bracteopadus Koehne (Fedde, Rep. I X  [1910] p. 33). A sien .

N epal, S ikk im , Bengalen.
97. Pr. glaucifolia Koehne (ib idem  I X  [1910] p. 35). Asien: N o rd -

w est-H im a laya .
98. Pr. bicolor Koehne (Sarg. PI. W ils . I I  [1913] p. 69). -  C h ina :

W est-S ’zechuan.
99. Pr. velutina B a t. (Act. H o rt. Petrop. X IV  [1895] p. 168). C h ina : 

W est-H upeh, S ’zechuan.

I I .  Subgenus: C e ra s u s  Tourneîort.

Grex I:  T y p o c e r a s u s  Koehne.
Sectio I :  C rem as tosepa lum  Koehne.

Subsectio 1: M a h a le b  (Roem .) Koehne.

Ser. 1: E um aha leb  Koehne.

*100. Pr. Malwleb L . (Sp. P I. [1753] p. 474). —  Europa, O rien t (cf. p. 8 ). 

Ser. 2: P a ram ah a le b  Koehne.

101. Pr. emarginata W a lp . (Rep. I I  [1843] p. 9). —  N ordam erika :
C a lifo rn ien , Süd-Oregon, Idaho, Nevada, A rizona.

102. Pr. mollis W a lp . (Rep. I I  [1843] p. 9). —  N ordam erika , W ashington,

Oregon.
*103. Pr. pennsylvanica L . f. (Suppl- [1781] p. 252). —  N o rd a m e rk a : 

N ew  Foundland bis Georgia, Colorado, Tennessee.
104. Pr. corymbùlosa R ydb . (Mem. N . Y o rk  B o t. Gard. I  [1899] p. 226). 

—  Boreales N ordam erika .

Subsectio 2: E u re ra s u s  Koehne.

*105. Pr. jruticosa Pall. (F l. Ross. 1 [1784] p. 19). Südosteuropa

(cf. p. 7).
106. Pr. acida C. K och  (D endrologie [1869] I ,  p . 112).
107. Pr. Cerasus L . (Sp. PI. [1753] p. 474). —  O rien t (cf. p . 12).
108. Pr. avium L . (F l. Suec. ed. 11 [1755] p. 165), —  E uropa (cf. p. 8).

Subsectio 3 : P h y l lo m a h a le b  Koehne,

Ser. 1: A p h a  n ade n i  um  Koehne.

*109 Pr. Maximowiczii  R up r. (B u ll. Phys. M ath. Acad. Petersb. X V  
[1857] p. 13). —  A sien : Ost-Mandschurei, Sachalin, Japan 

(H ondo-K iusch iu  ).
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Ser. 2: M a c ra d e n iu m  Koehne.

110. Pr. conadenia Koehne (Sarg. P I. W ils . I I I  [1913] p. 1 9 7 ).— C hina:
W est-S ’zechuan.

111. Pr. pleiocerasus Koehne (Sarg. P I. W ils . [ I I  [1913] p. 198). —
China : W est - S ’zechuan.

112. Pr. macradenia Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 199). —  C hina:
W est-S ’zechuan.

113. Pr. szechuanica B a t. (A c t. H o rt. Petrop. X IV  [1895] p. 167). —
C hina: W est-S ’zechuan.

114. Pr. discadenia Koehne (Sarg. P I. W ils . I I I  [1913] p. 200). —  C hina:
W est-H upeh.

Subsectio 4 : P h y l lo c e ra s u s  Koehne.

115. Pr. tatsiensis B a t. (A c t. H o rt. P etrop . X IV  [1897] p. 322). —
C h ina : S ’zechuan.

116. Pr. clarofolia Schneid. (Fedde, Rep. I  [1905] p. 67). —  C hina:

S ’zechuan.
117. Pr. pilosiuscula Koehne (Sarg. PI. W ils . I I I ,  p. 202). —  C hina:

W est-H upeh, S ’zechuan.
118. Pr. variabilis Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 201). —  C h ina : W est-

H upeh.
119. Pr. polytricha Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 204). —  C hina: W est-

H upeh.
120. Pr. Rehderiana Koehne (ib idem  p. 205). —  C h ina : W est-H upeh.
121. Pr. venusta Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 239). —  C hina:

W est-H upeh.
122. Pr. litigiosa Schneider (ib idem  I  [1905] p. 65). —  C h ina : Hupeh.

Subsectio 5 : Pseudomalia leb  Koehne.

123. Pr. yunnanensis F ranch. (PI. I)e la v . [1890] p. 195). —  C hina:
Y ünnan .

124. Pr. Henryi  (Schneid.) Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 240). —

C hina: Y ünnan
125. Pr. neglecta Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 24). —  C h ina : Y ünnan .
126. Pr. Macgregoriana Koehne (ib idem  X I  [19121 p. 240). —  C hina:

W est-H upeh.
127. Pr. Bonatii Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 240). —  C hina: N ordost-

Y ünnan.

Subsectio 6 : Lob o pet a lu m  Koehne.

Ser. 1: Heterocalyx Koehne.

128. Pr. D udoux i i  Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 242). —  C hina: Y ünnan .
129. Pr. ampla Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 243). —  C h ina : S ’zechuan.
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130. Pr. scopulorum Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 241). C h ina : W est- 

H upeh.
131 Pr glabra Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 241). C hina : H upeh.
132. Pr. malifolia  Koehne (Sarg. PL W ils . I I  [1913] p. 207). C h ina :

W est-H upeh.
133. Pr. hirtipes Hem sl. (Jou rn , L in n . Soc. X X I I I  [1887] p. 218). -

C h ina : K iangs i.
134. Pr. Schneideriana Koehne (Fedde, Rep. X I  [1913] p. 242).

C h ina : Chekiang.
135. Pr. Pseudocerasus L in d l.  (Trans. H o r t .  Soc. V I  [1826] p. 90). -

C u lt : China, Japan.

Ser. 2 : C y c la tn in i  um  Koehne.

136. Pr. plurinervis Koehne (Sarg. PI. W ils . I I I  [1913] p. 208). C hina.
W est-S ’zechuan.

137. Pr. rufoides Schneider (Fedde, R ep. I  [1905] p. 55). C hina:

S ’zechuan.
138. Pr. h ir t i fo l ia  Koehne (Sarg. PI. W ils . I I I  [1913] p. 209). C hina:

W est-S ’zechuan^,
139. Pr. cyclaminea Koehne (ib idem  p. 207). —  C hina: W est-H upeh.
140. Pr. Dielsana C. Schneider (Fedde. R ep. I  [1905] p. 68). —  C hina:

H upeh.

Sectio I I :  Pseudocerasus  Koehne.

Subsectio 7 : H y p a d e n iu m  Koehne.

141. Pr. glandulifolia R u p r. et M axim . (B u ll. Phys. M ath. Acad. Petersb. 
X V  [1856] p. 130). —  A sien : Mandschurei.

Subsectio 8: Sarge n t ie  l i a  Koehne.

142. Pr. Twymanniana Koehne (Sarg. P I. W ils . I I I  [1913] p. 211).

C h ina : W est-S ’zechuan.
143. Pr. Wildeana Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 249). —  C hina.

H u p e h .
144. Pr. conänna Koehne (Sarg. PL W ils . I I I  [1913] p. 210). -  C hina:

W est-H upeh.
*145. Pr. serrulata L in d l. (Trans. H o rt. Soc. V I I  [1830] p. 238). —  Japan, 

Sachalin, N ord-C hina.
146. Pr. Sargentii R ehder (M it t. d. d . Ges. [1908] p- 159). —  China.
147. Pr. paracerasus Koehne (Fedde, Rep. V I I  [1909] p. 133). Japan

c u lt.
148. Pr. Lannesiana W ils . (Cherr. o f Jap . [1916] p. 43). Japan  cu lt.
149. P. Sieboldii W ittm . (G arten fl. L I  [1902] p. 272). Japan cu lt.



42

Subsectio 9 : C o n ra d in ia  Koehne.

150. Pr. Helenae Koehne (Sarg. PI. W ils . I l l  [1913] p. 212). C hina:
W est-Hupeh.

151. Pr. Conradinae Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 211). C hina:

W est-Hupeh.
152. Pr. saituum Koehne (ib idem  p. 213). —  C hina: W est-H upeh.
153. Pr. Sprengeri Pam p. (N uov. G iom . Bot. I ta l.  X V I I I  [1911] p. 122).

—  C h ina : H upeh.
154. Pr. pauciflora Bunge (Mem. Sav. E tr .  Pet. I I  [1835] p. 17). -

Boreales China.
155. Pr. yedoensis M ats. (B o t. Mag. T o kyo  X V  [1901] p. 100). Japan :

K yushu , H ondo.

Subsectio 10: S e r ru la  Koehne.

156. Pr. Serrula Pranch. (PI. D elav. [1890] p. 196). —  C hina: 7 iinnan .
157. Pr. majestica Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 252). C hina:

Y iin n a n .

Subsectio 11: P add urn Koehne.

/ 158. Pr. ruja  Steud. (Nom . B ot. ed. I I  | 1841] p. 404). A sien : N epal, 

S ikk im .
159. Pr. trichantha Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 254). - Asien:

S ikk im .
160. Pr. Hosseusii Diels (ib idem  IV  [1907] p. 289). —  A sien : Siam.
161. Pr. campariulata M axim . (B u ll. Acad. Petersb. X X I X  [1883] p. 103).

—  A sien : Form osa, L in k in , K yu sh u , Fokien .

Subsectio 12: M ic r o la c y m m a  Koehne.

*162. Pr. Herincquiana Koehne (M it t. d. d. Ges. 11909] p. 175). Asien: 
S ’zechuan, H upeh, Korea, Japan.

*163. Pr. subhirtella M iq . (Ann. Mus. B o t. Lugd. B a t. I I  [1865/66] p. 91).
—  Japan :. N ippon , K yushu , H ondo.

Subsectio 13: Cerase idos  Koehne.

Ser. 1: P h y l lo p o d iu m  Koehne.

*164. Pr. canescens Bois. (F ru t. V ilm  C at. 1 [1905] p. 66; B u ll. Soc. B o t. 
F rance C X V I [1908] p. 58). —  China.

165. Pr. setulosa B a t. (A ct. H o r t.  P etrop . X I I  |1892] p. 165). C h ina .

K ansu.
166. Pr. phyllopoda Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 257). C h ina :

Schensi.
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Ser. 2: D r o se r in a  Koehne.

167. Pr. droseracea Koehne (Sarg. PI- W ils . I I I  [1913] p. 215). C h ina :
W est-S ’zechuan.

168. Pr. Giraldiana Schneider (Fedde, Rep. 1 [1905] p. 65). C h ina .
Nord-Schensi.

Ser. 3: O x yo do n  Koehne.

169. Pr. incisa Thunb . (F l. jap . [1784] p. 202). —  Süd- und  M itte l-Ja p a n .
170. Pr. nipponica M ats. (B o t. Mag. T o kyo  X V  [1901] p. 99). - Japan.
171. Pr. apetala Franch. e t Sav. (Eu. P la n t. Jap . I I  [1879] p. 328). -

Japan.
172. Pr. trichostonia Koehne (Sarg- P I. W ils . I I I  [1913] p. 216).

C h ina : W est-S ’zechuan.
173. Pr. latidentata Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 217). —  C hina:

W est-S ’zechuan.
174. Pr. oxyodonta Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 218). C hina:

W est-S ’zechuan.
175. Pr. glyptocarpa Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 219 220). C h ina .

W est-S ’zechuan.
176. Pr. pleuroptera Koehne (ib idem  I I I  [1913] p. 221). —  C hina: W est-

S ’zechuan.
177 Pr. lobulata Koehne (ib idem  p- 220). —  C hina: W est-S  zechuan.
178. Pr. podadenia Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 258). W est-

China.
179. Pr. Zappeyana Koehne (Sarg- P I. W ils . I I I  [1913] p. 221).

C hina: W est-H upeh.
180. Pr. micromeloides Koehne (ib idem  p. 218). C h ina . W est-

S ’zechuan.
181. Pr. stipulacea M axim . (B u ll. Acad. Petersb. X X IX  [1883] p. 97). ■

C h ina : Kansu.

Ser. 4 : E ucerase idos  Koehne.

182. Pr. caudata Franch. (PI. D e lav. [1890] p. 196). -  C hina: Y ünnan .
183. Pr. autumnalis Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 259). Japan .

H ondo.

Ser. 5 : A m b ly o d o n  Koehrie.

184. Pr. gracilifolia Koehne (Sarg. P I. W ils . I I I  [1913] p. 223). —  C hina:

W est-H upeh.
185. Pr. Rossiniana Koehne (ib idem  p. 223). — C hina: W est-H upeh.
186. Pr. Miqueliana M axim . (B u ll. Acad. Petersb. X X I X  [1883] p. 98).

—  J a p a n : N ippon .
187. P. affinis  M ak. (B ot. Mag. T o kyo  X V I I  [1908] p. 99). -  Japan.
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Grex I I :  M i c r o c e r a s u s  (Spach, Roem.) Koehne.
Sectio I I I :  Spiraeopsis Koehne.

Subsectio 14: M y r ic o c e ra s u s  Koehne.

*188. Pr. pumita  L . (M ant. PI. [1767] p. 75). -—  N o rdam erika : Neu- 
Braun schweig b is M an itoba , N ew  Jersey, M ichigan.

189. Pr. Besseyi L . H . B a ile y  (B u ll. Corn. A gr. E xp . S ta t. L X X  [1891]
p. 261. —  N o rd a m e rika : Nebraska.

Subsectio 15: S p ira e o c e ra s u s  Koehne.

190. Pr. dictyoneura D ie ls (Engl. B o t. Jah rb . X X X V I ,  Be ib l. [1905] 
p. 57). —  C h ina : Schensi.

191. Pr. dumilis Bunge (Mem. Sav. E tr .  Petersb. I I  [1835] p. 97). —-
China : T sch ili, Schantung.

*192. Pr. japonica Thunb. (F I. jap . [1784] p. 201). —  C hina: Sch ink ing , 
S ’zechuan, Schantung, Süd-M andschurei, Japan.

193. Pr. consociiflora Schneider (Fedde, Rep. I  [1905] p. 54). —  C hina: 

W est-H upeh.
*194. Pr. glandulosa T o rr, e t G ray  (F l. N . A m . I  [1838] ,p. 408). —  N o rd 

am erika.
195. Pr. pogonostyla M axim . (B u ll. Soc. N a t. Mose. I  [1879] p. 11). —

O st-C hina: Tokien , Formosa.
196. Pr. Nakaii Lev. (Fedde, Rep. V I I  [1909] p. 198. —  Asien: Corea.
197. Pr. carcharias Koehne (ib idem  X I  [1912] p. 267). —  C hina:

S'zechuan.

Sectio IV :  A m y g d a lo c e ra s u s  Koehne.

198. Pr. pectinata Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 19). H im a laya . 
*199. Pr. tomentosa Thunb . (FI. jap . [1784] p. 203). —  C h ina : Tsch ili,

S ch ink ing , K ansu, S ’zechuan.
200. Pr. cinerascens Franch. (N ouv. A rch . Mus. Paris, Ser. I I  [1885]

p. 216). —  O st-T ibe t.
201. Pr. Batalini Koehne (Fedde, Rep. X I  [1912] p. 19). -— C hina:

S ’zechuan.
202. Pr. Jacquemontii H ook. f. (F I, B r i t .  In d . I I  [1878] p. 314). —

A fghan istan , N o rdw est-H im a laya , T ibe t.
203. Pr. G riff i th ii  C. Schneider (Laubho lzk. I  [1906] p. 603). —  A fgha 

n istan .
204. Pr. verrucosa Franch. (Ann. Sc. N a t. Ser. V I, X V I  [1883] p. 280). —

T urkestan .
• 205. Pr. calycosa A itc h . et Hemsl. (Trans. L in n . Soc. Ser. I I ,  I I I  [1886] 

p. 61). —  Turkestan .
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206. P r. diffusa C. Schneider (Boiss. e t H ausskn. F l. or. I I  [1872] p. 647).

—  Süd west-Persien.
207. Pr. brachypetala W alp. (Ann. I  p. 272). —  Süd-Persien, Turkestan . 

*208. Pr. prostrata Lab. (Dec. Syr. I ,  t .  6 [1791]). —  M ed ite rran ,

O rien t (cf. p- 8).
209. Pr. microcarpa C. A . M ey. (Verz. P fl. Cauc. p. 166). —  Kaukasus,

b is Persien.
210. P r. incana Stev. (Mém. soc. na t. Mose. I I I  [1812] p. 263). —  W est- 

K le inas ien  bis A rm enien, Kaukasus.

111. Subgenus: C h a m a e a m y g d a l i i s  Spach.

*211. Pr. nana Stokes (Bot. M at. Med. I I I  [1812] p. 103). —  E uropa, 

Kaukasus, S ib irien  (cf. p. 8).
212. Pr. Sweginzowii Koehne (Fedde, Rep. V I I I  [1910] p. 62). -

Turkestan .
213. Pr. spartioides Schneider (Laubholzk. I  [1906] p. 590). —  K le in -

asien.

IV . Subgenus: E m p le c to c la d u s  Torrey.

214. P r. scoparia Schneider (ib idem  p. 590). —  Süd- und  Ost-Persien,
215. Pr. lycioides Schneider (ib idem  p. 600). —  N ord -S yrien , K u rd is tan .
216. P r. microphylla Hem sl. (B io l. Centr. Am er. B ot. I  [1880] p. 368).

Zen tra l-M ex iko .
217. Pr. fasciculata A. G ra y  (Proc. Am er. Acad. X  [1874] p. 70). -

N o rdam erika : C aliforn ien, U tah.
218. Pr. Fremonti S. W ats. (Bot. C alif. I l  [1880] p. 442). —  Süd-Cali-

fo rn ien .

V. Subgenus: A m y g d a lu s  Tourneîort.

219. P r. triloba L in d !. (G ard. Chron. [1857] p. 268). C hina: T sch ili,

Schantung.
220. P r. peduncuiata M axim . (B u ll. Acad. Petersb. X X I X  [1883] p. 663),

—  Asien: S ib irien , N ordost-M ongole i, S üd -A lta i.
221. P r. P e rs ic a  Stokes (Bot. M at. Med. I I  [1812] p. 205). Asien

(cf. p. 16).
222. P r. Amygdalus Stokes (B ot. M at. Med. IIL [1 8 1 2 ] p. 101). V o rde r

asien (cf. p. 16).
223. Pr. baldschuanica Regel (G arten fl. X X X I X  [1890] p- 612; A ct.

H o rt. Petrop. X I  [1890] p. 314). —  Buchara.
224. P r. mongolica M axim . (B u ll. Soc. N a t. Mose. l iv .  1 [1879] p. 16).

Süd-Mongolei.
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225. Pr. rnira Koehne (Sarg. PI. W ils . I I I  [1913] p. 272). —  C hina:
W est-S ’zechuan.

226. Pr. dehiscens Koehne (ib idem  p. 271— 272). —  C h ina : WesG

S’zechuan.
227. Pr. tangutica (B a t.) Koehne (Fedde, Rep. XT [1912] p. 276). —

C hina : O st-Kansu.

VI. Subgenus: P r u n o p h o r a  Necker.
Sectio I :  E u p r u n u s  Koehne.

• 228. Pr. subcordata B enth. (PI. H a rtw . [1849] p. 308). —  N ordam erika : 
N o rd - u n d  M itte l-C a lifo rn ie n , M exiko.

229. Pr. nigra A it .  (H o rt. K ew . I I  [1789] p. 165). —  N o rdam erika :
N ew found land  b is M an itoba , Massachusetts und  W isconsin.

230. Pr. orthosepala Koehne (D. D endr. [1893] p. 311). —  A m e rika :

Süd-Texas.
231. Pr. platysepala Koehne (Sarg. PI. W ils . [1913] I I I ,  p. 277). —

C hina : W est-H upeh.
232. Pr. maritima  W ang. (Am . [1781] p. 103). —  N o rd a m e rika : New

B runsw ick  bis V irg in ia , Michigansee.
232. Pr. gracilis Engelm . et G ray  (Bost. Jo u rn . N a t. H is t. V  [1847] 

p. 243). —  N o rd a m e rik a : Kansas b is Tennessee, Texas. 
*233. Pr. americana M arsh. (A rb . A m . [1785] p. 111). —  N o rdam erika : 

N ew  Y o rk  bis M ontana, F lo rida , Colorado, A rizona, Texas.
234. Pr. alleghaniensis P o rt. (Coult. B o t. Gaz. I I  [ 1877] p. 85). —-

Boreales A m erika .
235. Pr. angustifolia Marsh. (A rb. A m . [1785] p. 111). —  N ordam erika :

N ew  Jersey bis F lo rida , A labam a, Mississippi.
236. Pr. salicina L in d l. (Trans. H o rt. Soc. V I I  [1830] p. 239). —  China.
237. Pr. gymnodonta Koehne (Sarg. P i. W ils . I I I  [1913] p. 279). —  C ult.
238. Pr. kurdica F rits c h  (S itzb. A kad . W iss. W ien  C I [1892] p. 628). —

Arm enien.
239. Pr. spinosa L . (Sp. PI. [1753] p. 475). —-  Europa, Asien (cf. p. 7).
240. Pr. Taqueti Lev. et V a n io t (Fedde, Rep. V I I  [1909] p. 197). —

A sien : Corea.
241. Pr. domestica L. (Sp. PI. [1753] p. 475). —  C u lt. (cf. p. 16).
242. Pr. bokhariensis Schneider (Fedde, Rep. I  [1905] p. 51). —- Ost

ind ien.
*243. Pr. ins it i t ia  L . (Amoen. Acad. I V  [1755] p. 273). —  Europa, Asien 

(cf. p. 8).
244. Pr. monticola C. K och  (Ind . Sem. H o rt. Berol. [1854] A pp.). —  

K u rd is ta n , Paphlagonien.
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245. Pr. cerasifera E hrh . (B e itr. N a tu rk . IV  [1753] p. 17). E u ropa :
Thessalien, B u lgarien , Serbien; A s ie n : Kaukasus, T rans- 
kaukasien, N ord-Persien b is Turkestan .

246. Pr. Cocomilia Ten. (F l. neap. P rodr. suppl. L X V I I I  [1811]. —
E u ro p a : K a lab rien .

247. Pr. ursina K o tsch y  (B o is *  F l. or. I I  [1872] p. 625; Verh. Zool.-
B o t. Ges. W ien [1864] p. 435). —  K le inas ien : L ibanon, 

A n tilib a n o n  bis N o rd -S yrien .
248. Pr. Simonii Carr. (Beo. H o rt, [1872] p. 111). —  C hina cu lt.
249. Pr. brigantiaca V ill.  (F l. D elph in . I I I  [1789] p. 535). — E uropa :

Franzos. A lpen.

Sectio I I : A rm e n ia c a  K oehne.

*250. Pr. sibirica L . (Sp. PI- [1753] p. 474). —  S ib irien .
*251. Pr. Armeniaca L . (Sp. PI. [1753] p. 474). —  Ostasien: cf. p. 16.

252. Pr. Mume Sieb, et Zucc. (F l. jap. I  [1835] p. 29). —  Süd-Japan.

Pflanzengeographie.
Eine pflanzengeographische Schilderung und  G liederung der G a ttung  

steh t noch aus. N u r fü r  die Subgenus Cerasus h a t K o e h n e  1912 („D ie  
geographische V e rb re itung  der K irschen Prunus subgen. Cei asus , M itt .  
Deutsche dendrol. Ges. N r. 21, p. 168— 183) die G ebie tsverte ilung ta b e lla 
risch  zusammengestellt, Die gesamte G a ttung  zu bearbeiten möge einer 
späteren, gesonderten A bhand lung  Vorbehalten b le iben. W ie  die ganze 
G attung , so bes itz t auch das Subgenus Padus ih r  H au p tve rb re itu n g s
gebiet in  C h in a  und  im  m i t t le r e n  A m e r ik a ,  welche beiden Bezirke 
als E ntw ick lungszen tren  anzusprechen sind.

3. Die Winterknospen der Pruni.
Ü ber d ie W in te r k n o s p e n  und  K n o s p e n s c h u p p e n  der L a u b 

bäume is t im  Laufe  der le tz ten  Dezennien eine Reihe von A rbe iten  e r
schienen ( H e n r y  1848, W y d le r  1851, W i l l k o m m  1859, H a u s te in  1868, 
M ik o s c h  und  A s k e n a s y  1877, G o e b e l 1880, C a d u ra  1886, S c h u m a n n  
1889, S c h l ie k u m  1896, A r n o ld i  1903, K o s ta l  1907, B r ic k  1913, 
L a r c k u m  1914, N eese  1916, B r a n s c h e id t  1917). die sich m it ih re r 
M orphologie, A natom ie , Physiologie oder Phylcgenie befassen, im m er 
aber eine größere A nzah l von  Spezies verschiedener G attungen und  
F am ilie n  berücksichtigen und  durch  vergleichendes S tud ium  Schlüsse 
auf ih re  G esta ltung und  Zweck im  allgemeinen ziehen. Selten aber is t 
der Versuch gemacht worden, du rch  Vergle ich der W in te rknospen  v e r
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schiedener Spezies e in e r  G a ttung  der S ystem atik  weitere H andhaben 
zur Um grenzung der A rtm e rkm a le  zu geben, wenngleich C. K . S c h n e id e r  
schon 1903 au f den W e rt de ra rtig e r U ntersuchungen h inw e is t (p. 2). 
Anderse its Wäre es aber ve rfe h lt, w ie  es frü h e r zuweilen geschah, den 
Knospenschuppen a llzu  großen system atischen W e rt heizulegen. Es 
erschien n ic h t ohne Interesse, bei den A rte n  der po lym orphen  G a ttung  
Prunus zu prü fen , inw iew e it Verschiedenheiten der Knospenschuppen bei 
den einzelnen Spezies sich festste llen  lassen. D ie  Ergebnisse stehen h in te r 
den gehegten H offnungen  zurück. T ro tz  schon äußerlich  au ffä lligen  
V ariie rens in  F orm , Größe und  A nordnung  der Knospen is t dieses ebenso 
vorhanden innerha lb  der verschiedenen K u ltu rfo rm e n  e in e r  A r t ,  z. B . :

1. Prunus Cerasus, T y p : Knospen läng lich -e ifö rm ig , m it b re ite r Basis 

ans itzend ;
Pr. Cerasus va r. sempervirens H o r t ;  Knospen kuge lig -e ifö rm ig  m it  

schmaler Anheftungsste lle .
2. D ie  Knospen von  Pr. Domestica fl. pleno besitzen ungefähr doppelte  

Größe denn der T yp .
3. Pr. Myrobalana T y p : Größe 2 : 1 mm, u n te r 30° abstehend, b re it 

kege lfö rm ig  ;
Pr. Myrobalana f. Louis Asselm; Größe 2: 1 m m , u n te r 30° ab 

stehend, schlank kege lfö rm ig ;
Pr. Myrobalana va r. Pissarti C arr. f. Woodii W ood ; Größe 1: 1 mm, 

eng anliegend, ha lb  flachgedrück t und  dadurch im  U m riß  fas t 

g le ichseitig-dre ieckig.
A llgem eine Schlüsse, werden sich daher n u r schwer ziehen lassen. 

Außerdem  is t ja  bei dem ve ra rbe ite ten  M a te ria l, das n u r aus in  botanischen 
G ärten gezogenen Pflanzen s tam m t, n ich t sicher, ob n ich t die Spezies 
selbst du rch  K u ltu re in flü sse  Veränderungen auch in  den Knospenschuppen 
gegenüber ih ren  W ild fo rm e n  aufzuweisen haben, w ie ja  solche an anderen 

Organen von  K u ltu rp fla n ze n  bekann t sind.
Ehe m it der D arlegung der speziellen U ntersuchungen begonnen 

werde, möge ein kurzer, a llgem einer Ü b e rb lick  über die Knospenschuppen 

der G a ttung  Prunus gegeben werden.
D ie  K n o s p e n  stehen m eist an K u rz tr ie b e n , weniger a n  Langtrieben , 

die o f t  n u r durch  eine Endknospe abgeschlossen werden. A n  ersteren 
is t v ie lfach  eine A nhäu fung  der Knospen zu bemerken. Typ ische Fä lle  
h ie rfü r sind Pr. pennsylvanica, Cerasus, avium, orthosepala m it 1— 5, 
Pr. gracilis m it 6— 8 Knospen an einem K u rz tr ie b . Ih re  G rö ß e  und 
F o rm  v a r iie r t sehr. Be i den zu gleicher Jahreszeit gesammelten Proben 
wiesen die V e rtre te r der Subsektionen Microcerasus und  Chamaeamygdalus 
durchweg k le ine Knospen auf (von 1— 2 m m  Länge und  du rchschn ittlich  
1 m m  B re ite ). D ie  k le insten  Knospen gehörten zu Sectio Amygdalocerasus-
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und zeigten bei Pr. prostrata 1 m m  Länge, 0,5 m m  B re ite , bei Pr. tomen
tosa 0,75 m m  Länge, 1,5 m m  B re ite . In  den übrigen  Subsektionen, 
Sektionen und  Subgenera g ib t es w ohl auch Spezies m it k le ine ren  Knospen, 
d u rch sch n ittlich  haben sie jedoch 3—-5 m m  Länge u n d  1,5 2,5 m m
B re ite . D ie  größ ten Knospen sind den Ku ltu rspez ies, vo r a llem  einigen 
Obstbäum eneigen. D ie  Größenver’haltn isse s ind : bei Pr. avium. 8 : 4,5 mm, 

bei Pr. Cerasus 7 : 3 m m , bei Pr. serrulata 8 : 4 mm.

D ie  F o rm  is t bei v ie len  Spezies eine m ehr oder w eniger b im fö rm ige , 
die Übergänge zeigt zu einer kuge lig  b im fö rm ig e n  (Pr. Laurocerasus va r. 
Schipkaensis) bis zu r fast kuge lfö rm igen (P. spinosa. pumita) und in  der 
entgegengesetzten R ich tung  zu einer läng lich  b im fö rm ig e n  (Pr. triloba). 
G rößtente ils  sitzen die Knospen m it b re item  Grunde an der Achse und 
stehen in  einem W in k e l von etwa 30° von  ih r  ab. A u ffä llig  schmal is t der 
Knospengm nd bei Pr. mollis, stets schief zu r Achse geste llt, etwas sp ira lig  
gewundene Knospen bes itz t Pr. Herincquiana, u n m itte lb a r an der Achse 

anliegend fin d e t m an sie z. B . bei Pr. prostrata.

E n t w ic k lu n g s g e s c h ic h t l i c h  sind die Knospen zu be trach ten  als 
N ie d e r b lä t t e r ,  entstanden aus dem B la ttg ru n d e , oder sie sind ih re r 
A bstam m ung nach als N e b e n b lä t t e r  aufzufassen : typ ische  Ü b e r g a n g s 
s ta d ie n  von  der gebräunten, gerbsto ffha ltigen  Knospenschuppe zum 
jungen La u b b la tte , die diese H e rk u n ft erweisen, w urden festgeste llt bei 
Pr. Laurocerasus, avium, insitit ia, serrulata, Armeniaca; w eniger deu tlich  
is t dieser Übergang —  n u r durch  schwache D iffe renz ie rung  der M itte  der 
Ü bergangsb lä tte r angedeutet —■ bei Pr. serótina, Maximowiczii, nana, 
sibirica, noch w eniger —  du rch  e in drüsiges Zähnchen in  der B la t tm it te  
der übe rgangsb lä tte r —  bei Pr. subhirtella, tomentosa, prostrata. B e i 
anderen Spezies is t e in Ü bergang von  der Knospenschuppe zum  L a u b 
b la t t  kaum  e rs ich tlich , woraus zu schließen wäre, daß diese d ire k t dem 
B la ttg ru n d e  ih re  E ntstehung verdanken. A u ffa lle n d  is t, daß gerade die 

K u ltu rspezies deutliche Ü bergangsb lä tte r besitzen.

D ie  K n o  s p e n s c h u p p e n  sind folgenderm aßen g e s ta lte t: D ie äußersten 
sind von  geringer Höhe, m eist ha lb  die Knospe umfassend, d ickw and ig , 
vom  Rande unregelm äßig eingerissen. D ie  nächstfo lgenden sind höher, 
m eist drüsig  gezähnelt, haben im  U m riß  ha lbkugelige bis b re ite ifö rm ige  
G esta lt und  weisen n u r in  ih re r M itte  einen R iß  a u f ; die größ ten der D eck
schuppen sind m eist ovo id  b is doppe lt ovo id , an der Spitze zersch litz t 
oder umfassen m anchm al die Spitze kappen fö rm ig  (stets bei Subsectio 
Spiraeocerasus). A n  ih re n  von  den vorhergehenden Schuppen bedeckten 
R ändern  sind sie fas t ausnahmslos drüsig  gezähnt. Stets sind die K nospen
schuppen durch  G erbstoffe s ta rk  im p rä g n ie rt und  deshalb der anatom ischen 
U ntersuchung schwer zugänglich. W o eine solche m ög lich  war. ( P i . Lauio-

F. F e d d e ,  R e p e rto r iu m  specierum  nova ru m , B e ih e ft X X I I .
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cerasus, Maackii)  w urden die von anderen A u to ren  ( B r ic k ,  B r a n s c h e id t )  
festgeste llten O xala tdrüsen besonders zah lre ich in  den Basa lte ilen  dter 
Schuppen gefunden. D ie  K n o s p e n la g e  w urde ebenfalls be rücks ich tig t. 
Schon K o e h n e  wies 1893 darau f h in , daß keineswegs alle P flaum en ge
ro llte  Knospenlage haben, v ie lm ehr daß es außer den dam als als Pruno- 
cerasus zusammengefaßten A rte n  m it ko n d u p lika te r D eckung (Pr. ameri
cana, acuminata, orthosepala, maritima, nigra) auch solche aus der V e r
w and tscha ft von Pr. angustifolia g ib t (1912, p. 5), die ge fa lte te  B lä tte r 
m it  gero llten  R ändern  besitzen.

A n a to m is c h  sind b isher un te rsuch t w orden die Knospenschuppen 
von  Pr. avium du rch  B r a n s c h e id t  (1917, p. 16), von Pr. Cerasus durch 
C a d u ra  (1886, p. 4), von  Pr. Padus du rch  B r ic k  (1914, p. 286); 
le tz te re r s te llte  als Pr. Padus e igentüm lich  ein Q uerperiderin  fest, das 
oberhalb des Trennungsperiderm s gelegen und  dessen P u n k tio n  noch 
ungewiß ist.

E in z e lu n te r s u c h u n g e n .  Es w urden un te rsuch t die in  der syste
m atischen L is te  m it einem * bezeichneten A rte n :

1. Pr. Maackii R upr.

.W in te rknospen  5,5— 6 m m  lang, 2— 2,5 m m  b re it, läng lich  e ifö rm ig , 
einzeln, dem Sproß fas t anliegend. D ie  schon etwas ausgetriebenen Knospen 
ze ig ten 6— 8 Knospenschuppen, 3 größere (5,5— 6,5 m m  lang), die an 
der bre itesten  Ste lle  5 m m  messen. D ie  nach außen folgenden nehmen 
an Größe z iem lich  schnell ab, w ie folgende A u fs te llung  z e ig t:

Knospenschuppen von  außen nach innen N r. 1— 3: 3,5 m m  b re it, 2 bis 
4 m m  hoch; N r. 4 und  5: 4 m m  b re it, 4— 5 m m  hoch; N r. 6— 8: 5 m m  b re it, 
5,5— 7 m m  hoch. D ie  Knospenschuppen sind innen und  außen unbehaart. 
N r. 1 is t am Rande unregelm äßig ze rsch litz t, be i N r. 2 beg inn t die drüsige 
W im perung  des B la ttrandes, be i N r. 3 is t u n te r der Lupe der B eginn 
der N e rva tu  • (Anlage des zentra len Gefäßbündels) wahrzunehmen. Bei 
N r. 5 finden  sich mehrere pa ra lle l gerichtete, fas t g le ichstarke N erven ; 
die B la ttrandzähne lung  besteht aus z iem lich  langen, zo ttenä rtigen  Drüsen, 
die ih re  H a u p te n tw ick lu n g  erst be i N r. 8 haben. H ie r f in d e t sich s ta rk  
veräste lte  N e rva tu r, die von  d re i H aup tne rven  ausgeht. D ie  etwas v o r
gezogene B la ttsp itze  deu te t einen tibe rgang  zum L a u b b la tt an. Sonstige 

Ü bergangsb lä tte r fehlen. Knospenlage ko n d u p lika t.

Pr. Padus L . (siehe Goebel, 1880, p. 772).

A nzah l der Knospenschuppen 7— 10, Größe 4 : 4 m m  bis 7 : 4 m m . 
D eu tliche  Ü bergangsb lä tte r, von Knospenschuppen N r. 5 beginnend.
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2. Pr. serótina E h rh . (Ta fe l I I . )
Knospen einzeln, der Achse lose anliegend, n u r d ie B lü tenknospen 

wenig abstehend, b im -  bis b re it e ifö rm ig , flachgedrück t, zugespitzt, 2 m m  

Jang, an der Basis 1,5 m m  b re it.
Knospenschuppen der B lü tenknospen an Zah l 5— 6, die äußersten 

schuppenförm ig, halbum fassend, 1 m m  hoch, 1,5 m m  b re it, die nächst
fo lgenden 2 m m  lang, 3,5 m m  b re it, die K nospen i y 2m a l umschließend, 
derbhäu tig , doppe lt-läng lich -e ifö rm ig , in  der M itte  m it  tie fem  E in sch n itt, 
außen spärlich  behaart, m it u n d eu tliche r N e rv a tu r und  n u r vereinzelten 
Drüsenzäh nchen. D ie  innersten  deu tlich  drüsenzähnig, so lang als b re it, 
am  Grunde %  umfassend, m it kappenförm igem  M itte lsp itzchen , d ire k t 

u n te rha lb  von diesem inneren eine k le ine, d ich tbehaarte  Zone,
D ie  B la ttknospen  sind flache r gebaut, n u r 4— 5 an Zahl, b re it oval, 

b re it zusam m engedrückt und  durchweg derbhäu tig , im  übrigen den B lu te n 

knospen im  B au gleichend. Knospenlage ko n d u p lika t.

3. Pr. Mahaleb L.

Knospen b im fö rm ig , einzeln, 3 m m  lang, 2 m m  b re it, d ie B lü ten - 
knospen besitzen 8— 9 Knospenschuppen, deren äußerste 2— 3 schm al
schuppenförm ig, 3 m m  b re it, 1,5 m m  hoch sind, die übrigen  6 dagegen 
h äu tig , fas t ganz umfassend, b re ite r als hoch (3 : 2,5 m m ) sind, m it d eu t
lichen H auptadern , am R ande drüsig gew im pert, die m itte ls te n  stark, 
d ie übrigen  w eniger innen und  außen w o llig  behaart sind. B la ttknospen  
k le iner, wenig länger als 2 m m  und  1,5 m m  b re it, b re it kegelig m it  s tum pfer 
Spitze. Knospenschuppen k le ine r als die der B lütenknospen, im  üb iigen  
ihnen fas t gleich gestaltet. Knospenlage ko n d u p lika t (siehe auch W illk o m m

p. 38).

var. cochleata H o rt, fo liis  variegatis H o rt,
Knospen und  Knospenschuppen dem T y p  gleich gestaltet.

4. Pt. pennsylvanica L. f- va r. saxiinonta R etz. (Ta fe l I I )  

Knospen einzeln, wenig abstehend, kuge lig  b im fö rm ig , 3 nun  lang, 
2 m m  b re it, jedoch bere its sich en tfa ltend . Deshalb w urde von  einer 

w e iteren U ntersuchung der Knospenschuppen abgesehen. 5

5. Pr. fruticosa P all. (Ta fe l I  F ig . 12.)

Knospen b re it zy linder-kege lfö rm ig , zu m ehreren un te r 4o (an K u iz  
tr ie b e n ) oder 30° (an Lang trieben) abstehend. B e i K u rz tr ie b e n  stehen 
die B la ttn a rb e n  sehr d ic h t übereinander. G röße: 4 m m  lang, 2 m m  b re it, 
D ie  Knospenschuppen, an Zah l 10, sind re la tiv  wenig verschieden, säm tlich
häu tig , die innersten  2— 4 Übergänge zum  L a u b b la tte  b ild e n d ; durchweg

^ *
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am  Rande drüsig  gew im pert, kah l, d ie  äußeren 1,5 m m  lang, 1,2 m m  
b re it, d ie inneren wenig kü rzer, aber von  gleicher B re ite . Knospenlage 

ko n d u p lika t.
A n  Lang trieben  n u r 7— 8 Knospenschuppen, die äußerste derb- 

häu tig , von  geringer H öhe ; aber b re it, die fo lgenden 6— 7 h äu tig , zu %  die 

Knospe umfassend.

Pr. avium L . (siehe Neese p. 10, W illk o m m  F ig . 60, Askenasy p. 797, 

Schuhm ann [1900]).

Pr. Cerasus L . (siehe W illko m m  F ig . 61).

6. Pr. Maximowiczii R upr. (Tafe l I  F ig . 10 u. I I . )

Knospen einzeln, te rm in a l an den Langtrieben . 1,5— 2 m m  lang,
1 m m  b re it, fa s t zy lind risch , kah l. Knospenschuppen, an Zah l 6, die 
äußeren zwei 1,25 m m  lang, 1,5 m m  b re it, zur re ich lichen H ä lfte  u m 
fassend, die inneren v ie r 2 m m  lang, ungefähr 4 m m  b re it, fast doppe lt 
umfassend, am Rande d e u tlich  drüs ig  gezähnt, in  zwei größere, ha lb - 
rund liche , seitliche und einen kle ineren, sp itz läng lichen Lappen zerfallend. 

B la ttan lagen  durch  die Lupe  kaum  erkennbar.

7. Pr. serrulata L in d l. (Tafe l I  F ig . 7.)

Knospen zu 2— 3, 7 m m  lang, 3— 4 m m  b re it, e ifö rm ig , an  K u rz 
tr ieben . D ie  Knospenschuppen, gegen 20 an Zahl, s ind in  d re i G ruppen 
un terzubringen. D ie  äußersten, ca. 1— 7 sind 2,2 m m  hoch, 5,6 m m  b re it, 
schuppig, fas t ganzrandig, in  der M itte  ausgebuchtet, halbum fassend, 
N r . 8— 12 sind 4,8 m m  hoch, 3,3 m m  b re it, ganzrandig, kah l, w ie die 
ersteren, in  der M itte  etwas gesch litz t, N r. 13— 20 sind w eichhäutig , 
am G runde 2 m m  b re it, 7 m m  hoch, s ta rk  drüsig  gezähnt, innen re ich lich  
w o llig  behaart, zum  T e il gehen auch die Drüsenzähne der Spitze in  Haare 
ü b e r; es s ind die Ü bergangsb lä tte r zum L a u b b la tt. Knospenlage deu tlich  

ko n d u p lika t.

8. Pr. Herincquiana Koehne. (Ta fe l I  F ig . 1.)

K nospen einzeln, läng lich  b im fö rm ig , lang zugespitzt, stets schief 
zur Achse m it  A ndeu tung  einer sp ira ligen K rüm m ung , 4 m m  lang, 1 m m  
b re it. D ie  äußersten Knospenschuppen 1 m m  hoch, 2 m m  b re it, schuppig, 
zu m ehreren in  der Achsel der vo rjä h rig e n  B la ttn a rb e . D ie  e igentlich  
häutigen  Knospenschuppen, 5 an Zahl, s ind lang  oval,, 5 m m  lang, etwas 
über 2 m m  b re it, ohne deutliche  N e rva tu r, außen fe in  seidig behaart, 
am  Rande fe in  d rüs ig  gezähnelt, die innerste , 6., is t vo llkom m en häu tig , 
fas t unge fä rb t, an der Spitze ze rsch litz t und  h e llb ä rtig  gefranst, ih re  ganze 
Außenseite d ich t behaart (Ü bergangsblatt). Knospenlage deu tlich  kon - 

d u p lik a t.
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9. Pr. subhirtella M iq . (Tafe l I I . )
Knospen e inzeln oder zu m ehreren gebüschelt, b re it b irn fö rm ig , 

3,5 m m  lang, endständig oder se itenständig u n te r einem W in ke l von  45°. 
Knospenschuppen, 10 an Zahl, die äußersten beiden schuppig, wenig 
umfassend, 1 m m  hoch, die nächsten 8 (N r. 2— 9) 2— 3 m m  hoch, 3 m m  
b re it, ohne N e rva tu r, kah l, m it deu tlicher, dunke lb rauner, s tr ich fö rm ige r 
M itte lzone  ( Q uerperiderm  ?), die Knospe vo lls tä n d ig  um schließend m it 
engdrüsiger Bezahnung. D ie  innerste Knospenschuppe, N r. 10, zeigt 
deu tlichen  Ü bergang zum  L a u b b la tt :  D eu tliche  N e rv a tu r, zwei Seiten-, 
e in  M itte lz ip fe l, Größe: 1,5 m m  hoch, 1 m m  b re it. Knospenlage kon- 

d u p lik a t.

10. Pr. canescens Bois.

Knospen einzeln, u n te r 45° abstehend, 4 m m  lang, fas t 2 m m  b re it, 
b re it ova l. D ie  äußersten Knospenschuppen sehr n iedrig , schuppig, des
ha lb  ih re  Zahl n ic h t e inw and fre i fes ts te llba r (3— 5), B re ite  2 m m , Höhe 
u n te r 1 m m . D ie  inneren 3 b re it ve rke h rt e ifö rm ig , ohne N e rva tu r, am 
Rande d rüs ig  gezähnt, innen und  außen m it  weißen, m itte llangen  H ärchen 
besetzt. D ie  größte in  der M itte  zersch litz t und dadurch  herz fö rm ig  e r
scheinend. G röße: 2,5— 3 m m  hoch, 2— 2,5 m m  b re it, D ie  innersten 
Knospenschuppen sind ein wenig kappen fö rm ig  zusammengezogen.

11. Pr. pumila L . (T a fe l I  F ig . 2 u. I I I . )

Knospen zu dre i, die m itt le re  stets sehr gering e n tw icke lt, von den 
se itlichen a lle rm e is t auch die eine größer, 2 m m  lang, 1,3 m m  b re it, kugelig  
e ifö rm ig , die m itte ls te  1,5 m m  lang, 1 m m  b re it, se itlich  s ta rk  zusammen
gedrückt, Knospenschuppen, 10-— 12 an Zahl, d ie äußeren (4 6) 0.75 m m
lang, 1 m m  b re it, m it  unregelmäßigem , brüch igen  R ande, die übrigen 

. sechs fe inhäu tig , etwas über 1 m m  lang  u n d  im  größ ten Durchmesser 
m indestens doppe lt so b re it, so daß jede dieser Schuppen die B la ttan lage  
m indestens l% m a l überdeckt. Ih r  R and  sehr fe in  d rüs ig  gefranst. Ke ine 
N e rva tu r. S äm tliche Schuppen unbehaart. Knospenlage der B la tte r 

u n te r der Lupe  n ic h t erkennbar.

12. Pr. japónica Thunb . (Ta fe l I  F ig . 15.)

K nospen e inzeln oder zu 2— 3 von e iner gemeinsamen Schuppe um 
geben, 1,5 m m  lang  und  b re it. Knospenschuppen läng lich  e ifö rm ig , zu- 
gesp itz t, m indestens 6 an Zah l (nu r ä lteres S tad ium  un te rsuch t), a lle 
ha lb  umfassend, die inneren häu tige r, m it kapuzenförm iger Spitze, alle 
m it e iner oder zwei H aup tnerven , ih r  R and au ffa llend  deu tlich  drüsig  
ge form t, besonders s ta rk  bei den innersten Knospenschuppen und  den 
Ü bergangsb lä ttem . D ie  Knospenschuppen sind, auseinandergefaltet, b e i
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ih rem  verhä ltn ism äß ig  großen Durchmesser fas t ru n d lich  e ifö rm ig , 1 bis 

1,2 m m  hoch, bis 1 mm b re it.
I

13. Pr. glandulosa T o rr, e t G ray. (Tafe l J F ig . 5, 13, 16.)

Knospen a lle rm eist einzeln, seltener zu dre i, 1,8 m m  lang, re ich lich  
1 m m  b re it, läng lich  e ifö rm ig , m it b re ite r F läche am  Sproß anliegend. 
Knospenschuppen w ie be i Pr. japonica gebaut, jedoch der R and  n u r u n 

d e u tlich  gezähnelt, m eistente ils gar n ic h t gefranst.

14. f r .  tomentosa Thunb. (Ta fe l I.)

Knospen n u r an den jüngsten  T rieben  einzeln, flach  an den Sproß 
angedrückt, schon an zw e ijährigen T rieben  zu d r i t t .  u n te r der m ächtigen 
B la ttn a rb e  des vorigen  Jahres fa s t verdeckt, 0,75 m m  lang, 1,5 m m  b re it. 
D ie  Knospenschuppen im  wesentlichen im  Bau denen v o n  P. prostrata 
gleichend, n u r der R and b re it drüs ig  gezähnt, 

y
15. Pr. prostrata Lab . (Tafe l I  F ig . 6 u. I I I . )

Knospen zu dre i, im m er flach dem S tem pel angedrückt, 1 m m  lang, 
0,5 m m  b re it ;  äußerste Knospenschuppen b re it ova l, fas t ganz umfassend, 
schuppig, innen d ic h t behaart, an Zah l 6— 8, die inneren  häu tig , e ifö rm ig , 
m ehr oder weniger behaart, die B la ttan lage  w inz ig  k le in , ca. 0,25 m m  

lang, 0,125 m m  b re it.
D ie  d re i K nospen s ind im  jüngeren S tad ium  von einer zw e ite iligen, 

innen s ta rk  behaarten, d ire k t über der B la ttn a rb e  des vorigen  Jahres 

gelegenen, s ta rken Schuppe bedeckt.

16. Pr. nana Stokes. (Tafe l I I I . )

Knospen stets zu d re i in  der B la ttachse l, die m itte ls te  ba ld  stärker, 
ba ld  schwächer e n tw icke lt, säm tlich  b re it am  Sprosse anliegend, im  U m riß  
ve rke h rt e ifö rm ig , ca. 2 m m  lang, u n d  etwas über 1 m m  b re it, K nospen
schuppen, an Zah l 8, säm tlich  kah l, bis 1,5 m m  b re it und  fas t 2 m m  lang, 
bis au f die äußerste häu tig , m it sehr fe inem , drüsigem , farb losem  Saume, 
die inneren an der Spitze kapuzenförm ig  zusammengezogen. N e rv a tu r 
n ich t zu erkennen. A n  der Spitze stets starke B räunung.

va r. cochinchinensis H o rt.
10 Knospenschuppen, deren innerste  v ie r schnell an Größe abnehmen. 

D ie  äußersten zeigen eine deutliche, dreifache Ä derung (zu einer anderen 

Spezies gehörig ?).

17. Pr. americana M arsh. (Tafe l I  F ig . 3.)

Knospen einzeln oder zu zwei, u n te r 30— 45° abstehend, fas t b im 
fö rm ig , 4 m m  lang, 2 m m  b re it, kah l. Knospenschuppen, 11 an Zahl,
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<lie äußersten d re i schuppig, halbum fassend, 1 m m  hoch, 1,5 m m  b re it 
die folgenden säm tlich  häu tig , b is 2,5 m m  lang, über 2 m m  b re it, i y 2m al 
die Knospen umschließend, am Rande deu tlich  drüsig  geform t, ohne 

N e rva tu r. Knospenlage ko n d u p lika t.

Pr. spinosa L . (siehe W illk o m m  F ig . 64).

Pr. domestica L . (siehe W illko m m  b ig . 62).

18. Pr. insititia L. (Ta fe l I  F ig . 9, 17.)

Knospen 2— 4 m m  lang, 1,5— 2 m m  b re it (an der Basis), kegelförm ig, 
zugespitzt, einzeln, aber an der Spitze des Sprosses d ich t nebeneinander 
oder in  den Achseln der zahlreichen vo rjäh rigen  B la ttn a rb e n  stehend. 
D ie  äußersten Knospenschuppen k le in , schuppig, r in g fö rm ig  um die ganze 
Knospe lau fend, ca. 1 m m  hoch (N r. 1 - 3 ) :  die nächstfolgenden ha lb- 
umfassend, b re itla p p ig , sich nach der Spitze verjüngend, wo sie einen 
kerb igen  R and b ilden, fas t häu tig , ohne N e rv a tu r und  Behaarung, 1 %  bis 
2 m m  hoch (N r. 4— 8), die innersten b re ite r als hoch (3 : 2 m m ), an der 
Spitze eingerissen, fa s t d re ilapp ig , am Rande b re it drüsig  gezähnt, vö llig  
hä u tig  (N r. 9— 12). Gesamtzahl 10— 12. Le tz te re  m ehrm als die B la t t 

anlage umfassend. Knospenlage ko n vo lu t.

va r. syriaca B orkh . (Ta fe l I  F ig . 8.)
Knospen 1,5— 2 m m  lang. Knospenschuppen bis fas t 2 mm b re it. 

A nzah l die gleiche w ie be i dem T yp , die inneren m it deutlichen H a u p t

nerven und  angedeuteten Seitennerven.

19. Pr. myrobalana L. em. Lois. (Tafe l 1 F ig . 14.)

Knospen einzeln oder zu zwei gebüschelt, schlank kegelförm ig m it 
z iem lich  b re ite r Spitze, 2 m m  lang, an der Basis ca. 1 mm b re it, te rm ina  
oder u n te r 30° abstehend; die äußeren Knospenschuppen k le in , schuppig, 
1,5 m m  b re it, 1 m m  hoch (N r. 1— 3), die folgenden h äu tig , etwas länger, 
an der Spitze wenig gebuchtet, ganzrandig, kah l, ohne N e rv a tu r (N r, 4— 6), 
n u r die innersten , d ie  Ü bergangsb lä tte r, drüs ig  gezähnt, ohne N e rv a tu r, 

m it  sp itz -kappen fö rm iger Spitze, fas t 2 m m  lang, 1 m m  b re it.

va r. Pissarti Carr.
Knospen eng anliegend, k le ine r, 1 m m  lang und  b re it, dadurch h a lb 

e ilänglich. Knospenschuppen im  U m riß  fas t g le ichse itig  dre ieckig, m it 

k le ine r, kapp iger Spitze, ohne Drüsen und  ohne N e rv a tu r, knapp  1 mm 

lang  und  b re it.
20. Pr. sibirica L. (Tafe l I  F ig . 4, 11, 18.)

Knospen einzeln, u n te r  45» abstehend, kegelförm ig zugespitzt, 5 m m  

lang, an der Basis 3 m m  h re it. A llm ä h lich e r Übergang der äußeren
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Knospenschuppen aus, dem B la ttru d im e n t des vorigen  Jahres, fe rner ein 
solcher zu den L a u b b lä tte rn  durch  Übergangsstadien. D ie  äußerste 
Knospenschuppe v ö llig  umfassend, 5 m m  lang, 1,5 m m  b re it, die fo lgenden 
(N r. 2— 7) an Länge zu-, an B re ite  abnehm end (4 m m  b re it u n d  hoch), 
die nächstfolgenden sp itz -e ifö rm ig , 3 inm  hoch, 2 m m  b re it (Übergangs
b lä tte r) (N r. 8— 12). N r. 13— 15 dünnhäu tig , la u b b la tt a r t ig ; m it A us
nahme von N r. 1 und  2 säm tlich  drüsig  berandet, ohne sichtbare N e rva tu r 

und  ohne Behaarung; Knospenlage ko nvo lu t.

21. Pr. Armeniaca L .

K nospen einzeln, kegelförm ig, 2,5 m m  lang, an der Basis etwas über 
I m m  b re it, Knospenschuppen an Zah l 10. Die äußeren halbum fassend, 
von  geringer Höhe, schuppig, dunke lb raun  ge fä rb t, m it d e u tlich  äb- 
gesetztem Trenpungsperiderm , die m itt le re n  häu tig , b re it-e ifö rm ig , an 
der Spitze zugespitzt und  gebräunt, m it b re iten  Drüsenzähnchen versehen 
oder unregelm äßig am vorderen Bande gezackt, die fo lgenden typ isch  
zw e ite ilig , am Rande drüsig  gefranst, die innersten d re ite ilig , m it kappen
förm igem  M itte ls tü c k  von  derberer Konsistenz, die Seitenlappen, die nach 
innen  umgelegt sind, hell gefranst, du rch  die B la ttan lage  a llse itig  ein- 
aehü llt, N r. 1— 4 0,5 m m  hoch, 1 m m  b re it, N r. 5— 10 etwas über 1 m mO . * /
h o c h , a n  d e r  b re ite s te n  S te lle  1 m m  b r e i t .  K n o s p e n la g e  k o n v o lu t .

Zusammenfassung.

Die vorangehenden m orphologischen U ntersuchungen ergeben, daß, 
obw oh l eine A nzah l U n te r s c h ie d e  im  Bau der Knospen selbst wie ih re r 
Schuppen bestehen, diese n ic h t  im m e r  s t r i k t  im  E in k la n g  zu 
b ringen  sind m i t  d e r  gü ltigen  s y s te m a t is c h e n  G l ie d e r u n g  von  
K o e h n e . Übergänge in  der Knospenlage bei Subgenus Prunophora lassen 
es bei manchen A rte n  zw e ife lha ft erscheinen, ob sie zu Microcerasus oder 
zu Prunophora gerechnet werden müssen. Anderse its geben M erkm ale, 
w ie d ie stets ausgesprochen kappenförm igen Knospenschuppen be i Sub
sectio Spiraeocerasus der S ys tem atik  w e rtvo lle  Handhaben.

Das zur Verfügung stehende M ate ria l w ar indessen zu gering  im  V e r
hä ltn is  zu dem A rte n re ich tu m  der G a ttung , als daß ein abschließendes, 
endgültiges U r te il  über die systematische V e rw endbarke it der K nospen
schuppen ge fä llt werden könnte . Es ka n n  demnach auch die folgende, 
nach A r t  eines Bestimmungsschlüssels zusamm engestellte Ü bers ich t über 
die W in te rknospen  der G a ttung  n u r eine vo rläu fige  sein:

I .  Knospenlage stets ko n d u p lika t, Knospen einzeln oder gebüschelt, 

nie zu drei.
A . Knospen m ehr oder w eniger an der Achse an liegend: Sub

genus Padus.
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a) Knospen g rün  oder fas t g rü n : Sectio Laurocerasus.
b) Knospen stets b ra u n : Sectio Eupadus resp. Iteocerasus.

B. Knospen stets etwas abstehend, bis zu 4 5 °: Subgenus Cerasus,

G rex Typocerasus. •
a) Knospen fas t stets k a h l: Sectio Creniastosepalum.
b) Knospen m eist behaart, stets über 2 m m : Sectio Pseudo

cerasus.
a) Knospen ca. 7 m m  la n g : Subsectio Sargentiella. 
ß) Knospen ca. 4 m m  lang, b im fö rm ig , z. T . schief zur Achse: 

Subsectio Microcalymma.
y) K nospen ca. 4 m m  lang, b re it o va l: Subsectio Ceraseidos.

I I .  Knospenlage ko n d u p lika t, Knospen stets zu 3, im  Jugendstad ium  

von gemeinsamer Knospenschuppe umgeben.
A . K n o s p e n  2 m m  u n d  d a r u n te r :  G re x  Microcerasus, S e c tio

I I I .  Spiraeopsis.
a) Knospenschuppen sehr b re it, so daß sie 1 y 2m al d ie Knospe 

umfassen, an Zah l 1 0 -1 2 :  Subsectio Myricocerasus.
b ) Knospenschuppen an der Spitze kappen fö rm ig  zusammen

gezogen. an Zah l 4— 6: Subsectio Spiraeocerasus.
B. K n o s p e n  u n te r  1 m m , K n o s p e n s c h u p p e n  a n  Z a h l 6 — 8 : S e c tio

IV  Amygdalocerasus.
-  C. Knospenschuppen 8 - 1 0 ,  an der Spitze kapuzen fö rm ig  zu

sammengezogen: Subgenus Chamaeamygdalus.
I I I .  Knospenlage m eist ko n vo lu t, Knospenschuppen an Zahl 10— lo :  

Subgenus Prunophora.
A . Knospenlage ko n vo lu t, ko n d u p lika t m it Übergängen zwisc len 

beiden T yp e n : Sectio Euprunus.
B. Knospenlage stets k o n v o lu t: Sectio Armeniaca.

i
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