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I. Heimat der Lilie.
Wie bei manchen Kulturpflanzen ist auch bei der weiBen Lilie, 

Lilium candidum L., die urspriingUche Heimat bisher nicht mit 
Sicherheit festgestellt. Es ist dies nicht verwunderlich, da die 
Lilie zu den ganz alten Kulturpflanzen gehort, und vermutli,ch 
sogar die alteste der kultivierten Zierpflanzen ist. Die L o t u s -  
b 1 u m e ist zwar ais Kultur- und Schmuckblume wohl alter ais 
jede andere Zierpflanze, wurde sie doch schon zur Zeit der 4. 
und 5. Dynastie, d. h. um die Mitte des 4. Jahrtausend v. .Ch. 
in Agypten viel yerwendet1), aber ais kultivierte Pflanze in Garten- 
teichen2) findet sie sich ersł von 'der 18. Dynastie an, also um 
1600 v. Chr. Die Lilie war zwar, wie wir sehen werden, in Agyp
ten keine der ganz alten Kulturpflanzen, obgleich dies noch nicht 
zweifellos feststeht, aber in Vorderasien diirfte sie mindestens 
zur gleichen Zeit ais Zierpflanze in Kultur genommen werden sein 
wie die Lotusbłume in Agypten. Was sie aber vor dem Lotus und 
anderen altagyptischen Zierpflanzen auszeichnet, ist die weite Ver- 
breitung, die sie schon im Altertum erlangt hat, indem sie eben- 
so wie die wahrscheinlich viel spater in Kultur genommene Rosę 
im ganzen Orient und im Mittelmeergebiet heimisch wurde. Im 
friihen Mittelalter (wenn nicht schon zur Rómerzeit) gelangte sie 
nach Mitteleuropa, und in Deutschland blieb sie lange Zeit neben 
Rosę, Narzisse, Goldłack und Buchs die einzige Zierpflanze der 
Garten3) ; in der altenglischen und altnordisehen Literatur werden 
sogar einzig die Rosę und die Lilie ais Zierpflanzen erwahnt4 *).

Bei dieser Bedeutung der Lilie ist es kein Wurder, daB sich 
zahlreiche Forscher eingehend mit der Geschichte und teilweise

1) Siehe die Abbildung des Dieners mit Lotusblumen in den Handen 
aus Gizeh (4. Dynastie) und der Vase mit Lotusblumen aus Saqqarah 
(5. Dynastie) in W o e n i g :  Die Pflanzen im alten Agypten (1886) 
p. 59 und 62.

2) Siehe den Grundrifi des Gartens einer Villa der 18. Dynastie in 
W o e n i g  1. c. p. 232 nebst Text p. 228—233.

3) W i m m e r ,  Geschichte des deutschen Bodens (1905) p. 291. 
Freilich diente sie gleichzeitig auch ais Heilpflanze, ebenso wie Gladiolus, 
Hyacinth und Viola (Waiafried Strabo, 9. jahrh.) sowie die Schwertlilie 
(Iris germanica) (Wimmer 1. c.).

4) H o o p s , Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Alter
tum (1905) p. 613 u. 650.
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auch mit der Frage der Heimat der Lilie beschaftigt haben5), mit 
letzterer freilich erst die Gelehrten der letzten Jahrhunderte, da 
das Altertum und das Mittelalter der Erorterung solcher Fragen 
ganz fern stand, und auch im 16. und 17. Jahrhundert, ja sogay 
noch im 18. Jahrhundert bis auf Linne, die Forschung nach der 
ursprunglichen Heimat der Kulturpflanzen keine Rolle spielte.

Die erste bestimmte Angabe iiber die Heimat der Lilie; findet 
sich in der ersten Auflage von L i n n e ,  S p e c i e s  p l a n t a r u m  
(1753) p. 302, wo nicht nur die Lilie ihren noch jetzt giiltigenj 
Namen Lilium candidum, der ubrigens schon im 16. Jahrhundert 
von C o r d u s ,  D o d o e n s  und L o b e 1 i u s gebraucht worden 
war, erhielt, sondern auch ais ihre Heimat P a l a s t i n a  und 
S y r i e n genannt wurde.6) L i n n e  gibt zwar keine Griinde fiir 
diese seine Annahme an, diirfte sich aber wohl hierbei einerseits 
auf C e l s i u s  gestutzt haben, der in dem 1745 erschienenen Werke 
H i e r o b o t a n i c o n  (p. 387) Palastina ais Heimat anfiihrt, an- 
dererseits aber auch auf R a u w o 1 f f , der in seiner Reisebeschreibung 
1582 die in den Krauterbuchern des 16.—18. Jahrhunderts oft 
wiederholte Angabe macht, daB er die Lilie in Aleppo (Syrien)

6) D ie  w ich tig s ten  A n g ab en  d ie  G esch ich te  d e r  L ilie  b e tre f fe n d , 
f in d e n  w ir  in  fo lg e n d e n  W erk en  u n d  A b h a n d lu n g e n :

S p r e n g e l ,  K., G esch ich te  d e r  B o tan ik  f (1 8 1 7 ) d eu tsch e  A usg ., 
( la t. 18 0 7 ) p. 14 etc.

R o s e n m i i l l e r ,  E . I la n d b u c h  d. b ib lisch en  A lte r tu m sk u n d e . 4. Bd. 
(1 8 3 0 ) p. 138, 139.

D i  e r  b a c h ,  F lo ra  m y th o lo g ica  (1 8 3 3 )  p . 135.
F r a a s ,  C . S y n o p sis  p la n ta ru m  f lo ra e  c lassicae  (1 8 4 5 ) p. 286.
L e n z ,  H . B o tan ik  d e r  a lte n  G riech en  u n d  R o m er (1 8 5 9 )  p . 287 

b is 290.
J e s s e n ,  C . U ber d ie  L ilie  d e r  B ibel, B ot. Z e itg . IX  (1 8 6 1 )  p. 

77— 78.
L a n g k a v e l ,  B. B o tan ik  d e r  s p a te re n  G riech en  (1 8 6 6 )  p. 111.
H  e h  n , V. K u ltu rp f la n z e n  u. H a u s tie re  in  ih rem  U b erg an g  au s 

A sien  nach  I ta lie n  u n d  G riech en lan d , 1. A ufl. (1 8 7 0 ) . 2. A ufl. 
(1 8 7 4 ) , 3. A u fl. (1 8 7 7 ) , 4. A u fl. (1 8 8 3 ) , 5. A ufl. (1 8 8 7 ) , 6. 
A u fl. (1 8 9 4 ) , 7. A u fl. (1 9 0 2 ) , 11. A u fl. (1 9 1 1 ) so w ie  d ie
Z u sa tze  von  S c h ra d e r  u n d  E n g le r  p. 258 , 2 5 9 ).

L e u n i s - F r a n k .  S y n o p sis  d . P fla n z e n k u n d e  II (3 . A u fl. 1885) 
p . 785.

F i s c h e r - B e n z o n ,  R. v. A ltd eu tsch e  G a r te n f lo ra  (1 8 9 4 ) p. 33.
G r a f  z u  S o l m s - L a u b a c h .  Lilium peregrinum, B ot. Z eit. 55

(1 8 9 7 )  p. 63— 70.
F  o  n c k , L. D ie  b ib lisch e  L ilie , S tim m en au s M aria  L aach LIV

(1 8 9 8 )  p . 151— 168.
C h r i s t ,  H . N o ch m als  d ie  L ilie d e r  B ibel. Z e itsch r. d . P a l. V ere in s 

X X II (1 8 9 9 )  p. 65 — 80.
A s c h e r s o n ,  P.  u n d  G r a b n e r ,  P . S y n o p sis  I I I  (1 9 0 5 )  p. 173.
W e s s e l y ,  C . W o h e r  s tam m t d ie  L ilie. U ra n ia  (1 9 0 9 ) p . 181— 189.
L ó w ,  J . F lo ra  d e r  Ju d e n  II (1 9 2 4 )  p . 160— 184.
D a l m a n ,  G . O r te  u n d  W e g e  Je s u  in B eitr. z. F ó rd e r . ch ris tl. 

T h e o lo g ie  2 R eihe 1 (3 . A u fl. 19 2 4 ) p . 169 u. 237.
6) Auch S c h k u h r  w ie d e rh o lt  d ie  A n g ab e  L innes, dafi d ie  L ilie 

„ in  S y rien  u n d  dem  g e lo b te n  L ande w ild  w ach se“ , in se in em  b o tan . 
H an d b u ch  d e r  G ew ach se  (n e u e  A u sg .)  (1 8 0 4 ) p. 2 75 , w a h re n d in  L am arck ’s 
E n cy cl. B ot. I l i  (1 7 8 9 )  p. 534  d ie  H e im a t d e r  L ilie  iib e rh a u p t n ich t 
e rw a h n t w ird .
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gefunden habe. Beide Angaben werden unten ausfuhrlich zu be- 
sprechen sein. In der 2. Aufląge der S p e c i e s  p l a n t a r u m  
(1762) p. 433 wird ais dritter Standort noch G ad  es (Cadix) hin>- 
zugefiigt. Wir vermuten, dali dies auf einer Mitteilung, oder auch 
auf einer eingesandten Herbarpflanze seines Schiilers P. Lo e f -  
1 i n g beruht, der auf seiner Reise nacli der iberischen Halbinsel 
(1751—55) auch Cadix besuchte. In der vierten Auflage (1799) 
wird ais vierter Standort noch H e 1 v e t i a hinzugefiigt. Es ist 
wohl sicher, dali L i n n e  sich hierbei auf eine Angabe von H a l l e r  
stiitzte, der in seiner 1768 erschienenen H i s t o r i a  s t i r p i u m  
H e l v e t i a e  II (p. 112) ais Standort der Lilie den „SchloBberg 
Novae villae (D. Chatelain)“ nennt.7) Da man bei der zu jener 
Zeit einsetzenden Durchforschung der verschiedenen Lander im 
Mittelmeergebiet auch sonst auf wilde Lilien stieli, so erweiterte 
schon S p r e n g e l  in Li n n es  S y s t e m a v e g e t a b i l i , u m  (1825) 
II. p. 61 die Heimat der Lilie auf Helvetia, Europa australis, 
Asia minor, wahrend in dem 1829 erschienenen 7. Band der von 
R o e m e r  und S c h u l t e s  herausgegebenen Auflage des S y S t e 
rna v e g e t a b i l i u m  angegeben wird: in Oriente, ad columnas 
Herculis prope Cadix, in Sardinfa, in Helvetia, (an sponte?). Die 
hier zum ersten Mai auftretende Angabe bezuglich Sardiniens be
ruht offenbar auf M o r i s ,  Elenchus stirpium Sardoarum, fasc. I 
(1827) p. 46: „in collinis Oliastra Barbargie frequens“ .

Wahrend W e b b und B e r t h e l o t  in der H i s t o r .  n a t u r ,  
d. I s 1. Ca n a r .  (1836—40) die geographische Verbreitung der 
Lilie „per totam regionem maris Mediterranei“ angeben, und 
B e r t o l o n i  in F l o r a  i t a l i c a  IV (1839) p. 68 sagt: incolit 
oram circummediterraneam, spezifiziert Kun t h in der E n u m e -  
r a t i o  p l a n t a r u m  IV (1843) p. 266 die Verbreitung folgender- 
maBen: „Palaestina, Syria, Prov. Lenkoran in Pers. caspica (C. A. 
Meyer), Koubeh in Morea (Bory) Sardinia, Helvetia, (an sponte).“ 
Wie man sieht, fiihrt er fur seine neuen Standorte in Persien und 
Morea (Peloponnes) die Sammler an.

In spateren allgemeinen systematischen Werken blieben dann 
lange Zeit ahnliche Angaben8), aber selbst B a k e r  gibt in seiner

i )  E s  is t d ies d a s  je tz ig e  N e u v e v i l l e  am  B ielersee , w o sich 
n o ch  h e u te  d ie  R uinen  d es Sch losses Sch loB berg  b e f in d e n ; n ach  G a u d i r ,  
F I. h e lv e tica  II (1 8 2 8 ) p. 497 w a r  C l .  C h a t e l a i n  d e r  S am m ler. 
E in  zw e ite r S ta n d o r t d e r  L ilie in  d e r  Schw eiz is t von D e C a n d o lle  im  
J u r a  d e s  K an to n s N e u c h a t e l  a u fg e fu n d e n , „ d a n s  d es  lieux  assez  
e lo ig n e s  d e  to u te  h a b ita tio n “ . ( L a m a r k  et  D e  C a n d o l l e ,  FI. 
fran ę . II I  (1 8 0 5 )  2 0 2 ). B eide S te łlen  s in d  w ie d e rg e g e b e n  in  G a u d i n ,  
F I. h e h e tic a  II (1 8 2 8 )  p. 4 9 7 ; bei le tz te re r  b em erk t e r  „ lo c is  sy lv e s tr ib u s ‘‘, 
a b e r  kein  n e u e r F u n d o r t w ird  h in zu g e fiig t. In den  n eu e ren  F lo re n  
d e r  Schw eiz, von G r e m l i ,  S c h i n z  u n d  K e l l e r  w ird  d ie  L ilie 
a is  w ild  o d e r  v e rw ild e r t n ich t m eh r a u fg e f iih r t ,  v e rm u tlic h , w eil auch  d ie  
b e id en  S ta n d o r te  se i th e r  e rlo sch en  sin d .

8) Z . B. n e n n t L i i r s s e n ,  H an d b u ch  d . sy s tem . B otan . II  (1 8 8 2 ) 
p . 429  d ie  L ilie  e ine  Z ie rp f la n z e  au s  S iid eu ro p a , K aukasus u n d  P e rs ien . 
S c h u m a n n  u n d  G  i 1 g  sag en  im  P fla n z e n re ic h  p. 417 , sie  w achse  
in  S iid eu ro p a  b is P e rs ien  w ild , D u r a n d  et  S c h i n z  b ezeichnen  sie  
in  C o n sp ec t. F lo r . A fric . V (1 9 0 5 )  p. 407 , a is  P la n te  d e  1’E u ro p e  m eri- 
d io n . e t  d e  1’A sie occ iden t.
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Lilienarbeit9) noch 1871 an: „In a wild State it extends through the 
south of Europę from Corsica to Greece and Turkey".

Mit gewohnter Griindlichkeit gibt dagegen B o i s s i e r in 
seiner F l o r a  o r i e n t a l i s  V (1884) p. 173 die einzelnen ihm 
bekannt gewordenen Standorte in dem von ihm behandelten Gebieite 
an, und zwar: Tal Tempe in Thessalien ( H a w k i n s  ex Sibth. ) ,  
Peloponnes (Bory) ,  pagus Byzantinus ( Berggr . ) ,  Transcaucasien 
( L e d e b o u r ) ,  Palastina (ex Kunt h) .  E n g l e r  sagt in He i m 
(1. ę. zuerst 6. Aufl. 1894), die weiBe Lilie sei in den Gebirgen 
Griechenlands und Kleinasiens (in das er offenbar Syrien ein- 
schlieBt) verbreitet, aber meist in der Nahe menschlicher Woh- 
nungen. A s c h e r s o n  und G r a e b n e r  sagen schlieBlich in S y 
n o p s i s  111 (1905) p. 173: „Eingeburgert bezw. einheimisch (wegen 
der uralten Kultur sind die betreffenden Wohngebiete schwer zu 
scheiden) im Mittelmeergebiet von den Balearen, Corsica und Sar- 
dinien ostwarts bis Syrien und Transkaukasien. Vermutlich im ost- 
lichen Mittelmeergebiet (aber wohl kaum innerhalb unseres Ge- 
bietes) einheimisch, leicht verwildernd, vollig eingeburgert im 
Mittelmeergebiet."

Aus dieser Aufzahlung ist ersichtlieh, dab beziiglich der Hei- 
mat der Lilie eine groBe Unklarheit herrscht und daB nicht zwei 
der Autoren hierbei ubereinstimmen. Es diirfte sich daher der 
Miihe verlohnen, sich bei den Bearbeitern der einzelnen Gebiete 
Rat zu holen. Hierbei finden wir, daB fast in allen Floren deJr 
Mediterrangebiete die Lilie ais nur verwildert angesehen wird.

So schreibt B o i s s i e r ,  FI. o r i e n t .  V (1884) p. 173, 
wie wir schon sahen, beziiglich des O r i e n t s :  „Habitat in 
regione montana variis locis sed ubique cultum et fere non 
semper spontaneum".

F i o r i ,  P a o l e t t i  u. B e g u i  n o t  in N u o v a  FI. a n a -  
lyt .  d ’ I t a l i a  (1925) p. 250 beziiglich I t a l i e n s :  „colt. e 
talora subspont. su i muris etc. al centro ed el sud della Pen. 
e nelle isole."

R o u y  in FI. de  F r a n c e  XII (1910) p. 401 beziiglich 
F r a n k r e i c h s :  „tres souvent cultive et subspontane ou na- 
turalise aux alentours des habitations, dans les vignes et meme 
sur les rochers eloignes de toutes cultures."

B r i ą u e t  in P r o d r .  de  l a  FI. C o r s e  1 (1910) p. 304 
beziiglich C o r s i c a s :  „II est devenu difficile d’affirmer qu’elle 
n’est pas spontanee lorsqu,on la trouve en dehors des cultures 
et y persiste.

A s c h e r s o n  in B a r b e y ,  FI. S a r d o a e  C o n s p .  (1885) 
suppl. IV p. 176 beziiglich S a r d i n i e n s :  „cette espece se 
trouve tout-a-fait a 1’etat sauvage comme une plante indigene 
dans les broussailles au-dessus de la Chapelle Buon Camino

9) B a k e r ,  N ew  S y n o p sis  o f  a ll th e  k n o w n  L ilies in  G a rd . C h ro ń . 
( 1871) p. 709.
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pres Iglesias“ . (Asch. et Reinh.) Auch gibt B a r b e y (1. c. p. 60) 
an, dali P e y r o n  die Lilie nach schriftlichen Mitteilungen 1883 
„dans les rochers inaccessibles“ gefunden liabe.

B a r c e l o  y C o m b e s  in FI. de l a s  Is  1. B a l e a r e s  
(1879) p. 435 bezuglich M ai lo r  ca: „la Azucena se presenta 
subespontanea en los campos de Valldemosa, Deyx y Felanita“ .

W i l l k o m m  u n d  L a n g e  in P r o d r .  FI. Hi s p .  I (1870) 
p. 221 bezuglich S p a n i e n :  „colitur undique in hortis, subspont. 
in Eur. mediterr."

B r o t e r o  in FI. l u s i t a n i c a  I (1804) p. 521: „colitur 
freąuens in hortis et interdum circa ipsos quasi spontaneum 
occurrit.

W e b b  et  B e r t h e l o t  in Hi s t .  nat .  d e s  I s l e s  Ca n a r .  
(1836—40) p. 349 bezuglich der C a n a r  en:  „hanc stirpem inter 
plantas Canarienses enumerari oportet sive invecta sit sive 
indigena".

P i t a r d  et P r o u s t :  Les  I l e ś  C a n a r e s ,  Florę de 1’ 
Archipel (1908), sagen p. 362: „Cette espece, parfaitement na- 
turalisee, habite les rochers herbeux frais de la zonę maritime: 
superieure aupres des forets.“

B o n n e t  et  B a r a t t e  in Ca t a l .  d. PI. vasc.  de  la 
T u n i s i e  (1896) p. 407 bezuglich Algier: „cultive dans tout 
le bassin mediterraneen, subspontane et naturalise en Algerie, 
aux Baleares et en Sardaigne“ .

Nach diesen Angaben sollte man glauben, daB die Lilie im 
ganzen Mittelmeergebiet sehr haufig verwildert vorkomme. Nach 
den angefuhrten Fundstellen scheint dies aber nicht in betracht- 
lichem Mafie der Fali zu sein, wenigstens wenn man von Griechen,- 
land, sowie den Inseln Corsica, Sardinien, Balearen und Canaren 
absieht.

Fur N o r d a f r i k a  liegen nur wenige Fundstellen vor. So 
wird die Lilie z. B. nicht aufgefiihrt von Ba l i  im S p i c i l e g i u m  
FI. M a r o c c a n a e  (1847), von B a t t a n d i e r  et T r a b u t  in der 
F l o r ę  d ’A 1 g e r i e (1884), von D u r a n d  et B a r a t t e  in F l o r a e  
l i b y c a e  P r o d r .  (1890), von P a m p a n i n i  in PI. t r i p o l i -  
t a n a e  (1914), auch D e s f o n t a i n e s  fiihrt sie in der FI. a t 
l a n t  i ca (1798) p. 292 nur ais Gartenpflanze auf, D u r a n d  et  
S c h i n z  in C o n s p e c t .  F l o r .  Af r i c .  V (1895) p. 407 gleich- 
falls nur ais Kulturpflanze. Ais einzigen Standort der v e r w i 1 - 
d e r t e n  L i l i e  finde ich sie fur T u n i s  nur von B o n n e t  et 
B a r a t t e  in Cat .  pl. T u n i s  (1896) p. 407 angefuhrt: „Bois 
de chenes a la source de 1’Oued Maramel (Merasan) naturalise et 
provenant d’anciennes cultures“ sowie fiir A l g i e r  (ebenda): „au 
Filfila pres Philippeville“ , welchem Standort wir nach einem von 
D u k e r 1 y gesammelten Exemplar des Berliner Herbars hinzusetzen 
kónnen: „auf rómischen Ruinen von Hammad Mebilantia, Prov. Con- 
stantine.“ Fiir A g y p t e n  wird sie von keinem Sammler und Be- 
arbeiter erwahnt, weder von F o r s k a l ,  D e l i l e ,  noch von
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S c h w e i n f u r t h ,  A s c h e r s o n ,  M u s c h l e r ,  der sie in seiner 
M a n u a ł  F l o r a  of  E g y p t  nicht einmal ais wichtigere Garten- 
pflanze auffuhrt. Audi das reidihaltige agyptische Herbar von 
S c h w e i n f u r t h  enthalt kein Exemplar aus Agypten, dagegen 
finden sich im Berliner Herbar Exemplare, die E h r e n b e r g  aus 
A r k i k o10) am roten Meer brachte. Fur die C a n a r e n geben 
W e b b  und B e r t h e l o t  (1. c.) an: „in vallibus prope Tacorontem 
in Sylvula Sancti Dionysii et alibi in insula T e n e r i f f a  spon- 
tanea occurrit." Naeh C h r i s t  (1. c.) p. 75 fand H i 11 e b r a n d 
die Lilie verwildert auf der StraBe von Orotava nach St.-Ursula; 
im Herb. Berol. liegt ein 1879 gesammeltes Exemplar von „Carre- 
tera of Realejo" ohne Angabe des Sammlers, sowie von G r a n  C a - 
n a r i a  ein von Dr. F. Ki ig 1 er  1896 bei La Caldera de Bandama 
bei Monte auf steinigen Hiigeln gesammeltes Exemplar. Auch 
P i t a r  d et P r o u s t  (1. c.) geben neben dem eben erwahnten 
Standort von W e b b  und B e r t h e l o t  auf Teneriffa noch ais 
Standort auf G r a n  C a n a r i a  an: Sta. Brigida 550 m.

Von S p a n  i en und P o r t u g a l  sind uns keine Fundorte 
der wirklich verwilderten Lilie bekannt geworden. Auch B 1 a s 
L a z a r o  e I b i z a  geben im C o n s p .  FI. e s p a n o l a  (1896) p. 
127 die Lilie nur ais kultiviert an, desgleichen C o s t a  in F l o r a  
de C a t a l u n a  (1877) p. 235. D e b e a u x  in S y n o p s .  de  la 
FI. de  G i b r a l t a r  (1888) fiihrt iiberhaupt keine Lilie an. Fur die 
Ba 1 e a r e n  haben wir auBer den von B a r c e l o  y C o m b e s  an- 
gefuhrten schon erwahnten drei Standorten bei M ar es e t  V i g i n -  
e i x  (Catal. rais. des PI. vasc.  de s  I s l e s  B a l e a r e s  (1880) 
p. 264) noch Lluch-alcari erwahnt gefunden. K n o c h e  fiihrt die 
Lilie in seiner F l o r a  b a l e a r i c a  nicht auf.

Was Frankreich betrifft, so gibt C o s t e in der F l o r ę  de  
l a  F r a n c e  III (1906) p. 309 nur an: „cultive partout, subspontane 
ęa-et-la dans la region mediterranee". Fur M o n t p e l l i e r  wird 
sie zwar weder von L o r e t  e t  B a r r a n d o n  in FI. de  M o n t -  
p e 11. (1876) noch von T h e l l u n g  in FI. a d v e n t .  de  M o n t -  
pe l l .  (1912) erwahnt, dagegen wird sie von M ar ra c  e t Rey -  
n i e r  in der F l o r ę  de s  B o u c h e s  du R h ó n e  (1910) p. 126 ais 
„subspontane" aufgefiihrt, freilich ohne Nennung von Standorten.

An der R i v i e r a gibt es, wie es scheint, mehrere Standorte, 
denn Ar do in o  fiihrt in der F l o r ę  d e s  A l p e s  M a r i t i m e s  
(1867) L. canclidum auf ais „subspontane dans des lieux cultives 
des habitations rurales a Menton, Nice, Grasse, Monaco etc.". 
Aber es diirfte sich tatsachlich wohl um keine wirkliche Verwilde- 
rung handeln, denn weder B i c k n e l  (Fl. of Bordighera and St. 
Remo 1896) noch S t r a s b u r g e r  (Streifziige an der Riviera 1895

10) D ie se r O r t  l ie g t d e r  In se l M assaua  g e g e n iib e r  am  U fe r  d e s  
R o ten  M eere s , a lso  in  e in e r  re in e n  W iis te n g e g e n d , d em n ach  is t d ie  
L ilie  d o r t  zw e ife llo s  k u lt iv ie r t g ew esen . E h r e n b e r g  h a t sich  in  
d ie s e r  O e g e n d  v o n  E n d e  A p ril b is Ju li 1825 a u fg e h a lte n . A uch  f i ih r t 
F o r  s k a l  in  se in e r  F  1. a e g y  p  t. -  a r  a b. p. C IX  N r. 233 d ie  L ilie a is  
in  d e r  M o n ta n re g io n  von  A r a b i a  F e l i x  k u ltiv ie r t an .
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und 1904) noch auch A l b a n  V o i g t  (Dic Riviera 1914) fiihren 
die Lilie an. Auch P a r l a t o r e  (FI. ital. II (1852) p. 406 erwahnt 
die Lilie nur fur die R i v i e r a  di  L e v a n t e  (Portofino), sowie 
siidlich davon fur Coreglia (luoghi pietrosi, ąuercete) in der 
P r o v i n z  Luce  a. Einige weitere Standorte fur T o s c a n a  wer- 
den von C a r u e l  in P r o d r .  FI. T o s c a n a  (1860) p. 630 und 
Supplem. (1877) p. 572 aufgefiihrt. Auch sonst sind noch einige 
S t a n d o r t e  an der W e s t k i i s t e  I t a l i e n s  bekannt geworden; 
so erwahnt schon B e r t o l o n i  in FI. ital. IV (1909) p. 68, daB sie 
bis O s t i a  (Tibermundung) sehr haufig sei und auch in den 
P o n t i n i s c h e n  S i i mp f e n  haufig vorkomme.u) P a r l a t o r e  (1. 
c.) fiihrt sie auch fur P o z z u o l i  (bei Neapel) auf13). An der 
Ostkiiste Italiens scheinen Standorte kaum bekannt zu sein. P a r 
l a t o r e  (1. c.) erwahnt Ma lam  on o  (Kellner), eine kleine Insel 
bei V e n e d i g und M a r c h e s e t t i  sagt in seiner F l o r a  di  
T r i  es t e  (1896), daB sie sich auf dem Lande „semza alcuna cura" 
vermehre.

Dagegen findet sie sich nach V i v i a n i  (Flora dalmatica I 
(1842) p. 132) in D al m at i en „in saxosis prope Zara, in insula 
Pago, circa Zlaria prope Sebenica et circa Dermix.“

Etwas haufiger findet sich die Lilie auf den Inseln S i z i 1 i e n , 
S a r d i n i e n ,  C o r s i e  a. Fur Si z i l i  en gibt P a r l a t o r e  (1. c.) 
an „nei colli1 e luoghi boschivi vicino a Castro Giovanni, di 
Santa Maria di Gesu e del Monte Peregrino vicino a Palermo", 
von welch letzterem Standort ein 1840 von ihm auf dem Felsen 
gesammeltes Exemplar im Herb. Berol. liegt. Schon G u s s o n e  
erwahnt sie in seiner F l o r a e  S i c u l a e  S y n o p s i s  I (1842) 
p. 393 „in silvis et in collibus apricis Castrogiovanni, Palermo in 
Monte Peregrino ac in Ustica.“

In S a r d i n i e n  wird auBer dem schon genannten Standort bei 
Iglesias noch Baronia d’Orósei e Dorgale von B a r b e y  (1. c. p. 60) 
angefiihrt, von M o r i s  1852 gesammelt. Moris selbst gibt schon im 
Elenchus Stirp. Sard. fasc. I (1827) p. 46 „collinis Oliastra Bar- 
bagie, freąuens" an.

Fur C o r s i c a  sind mir nur die von B r i q u e t (1. c.) er- 
wahnten Standorte Barlia, Ajaccio und Bonifacio bekannt.

Die meisten der italienischen Floristen bemerken ausdriick- 
lich, daB die Lilie eingefuhrt und verwildert sei, und dies auch 
dann, wenn sie sich an Lokalitaten findet, z. B. an steinigen oder 
felsigen Orten oder in Eichenwaldungen, die sich jetzt fern von 
kultivierten Flachen finden.

Fur die I l l y r i s c h e n  L a u d e r  wird die Lilie von Beck 
von M a n a g e t t a  in seiner V e g e t a t i o n  d e r  I l l y r .  L a n d e r  
(1901) p. 274 nur ais Zierpflanze, in seiner F l o r a  von Bo s -  
n i e n ,  H e r c e g o w i n a  etc. (1917) garnicht, ebenso nicht von 11 12

11) S e b a s t i a n i  et  M a u r i  fiih ren  in  d e r  F I .  R o m a n a e  p r o d r .  
(1 8 1 8 )  p . 127 n u r Lilium bulbiferum  u n d  c r o c e u m  an.

12 ) T e n o r e  e rw a h n t in  se in e r  F lo ra  N a p o lita n a  (1 8 3 0 )  d ie  L ilie 
n ich t.
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P o s p i s c h a 1 in seiner F l o r a  d e r  ó s t e r r .  K u s t e n l a n d e r  
(1887) erwahnt. Aueh in A l b a n i e n  hat sie M a r k g r a f  nach 
mundlicher Mitteilung nur kultiviert angetroffen.

Dagegen sind aus dem s u d l i c h e n  T e i l  d e r  B a l k a n h a l b -  
i n s e 1, aus dem heutigen Griechenland, mehrere Standorte bekannt, 
obgleich F r a a s  (1. c. p. 286) noch 1845 angab, daB er in Griechen
land die Lilie nur in Garten gesehen habe, die erst kurzlich vqn; 
Fremden angelegt seien.

In M a z e d o n i e n  sammelte B o r n m i i l l e r  die wilde Lilie 
1917 am 7. Juni bei Demir Kapu am Tunnel „ad parietes rupium“ . 
(Im Herb. Berol.) In den B e i t r a g e n  z u r  F l o r a  M a z e d o 
n i e n  s II (Englers Jahrb. Bd. 61 (1928) Beih. 136) gibt er an, 
daB sie „hoch an den mit Buschwerk bewachsenen Felswanden 
zahlreich wachse, 100—150 m, hier also zweifelsohne indigen" 
sei. Im selben Jahre beobachtete er sie im Doiran-Gebiet, ver- 
einzelt im Buschwerk von Qu.ercus coccifera oberhalb Hudova, 
etwa 150 m. Auch F l e i s c h e r  sammelte die Lilie bei Demir 
Kapu „zwischen Felsen im Gebiisch" (Herb. Berol.). Bei Kiel- 
Tepe sammelte A bd U r R a h m a n  die Lilie „in rupibus imperviis, 
un petit groupe. Les bergers disent en avoir vu dans d’autres 
endroits escarpes“ . (ex sched. Herb. Berol.)

Im alten Griechenland sammelte zuerst S i b t h o r p (nach 
S m i t h ,  FI. Graec.) Lilien im valle Tempe in T h e s s a l i e n ,  
im E p i r u s  pr. K a l a r r y t e s  sammelte sie H a 1 a cs y (Consp. FI. 
Graec. III (1904) p. 217, in der P e l o p o n n e s  pr. Kastania 
(Lakonien) Z a h n (s. Halacsy), sowie H e 1 d r e i c h 1899 in umbro- 
sis ad rupes, sponte“ (Herb. Berol.), monte Kupę (Messenien) B o r y  
de St. V i n c e n t  (Kunth I. c. p. 266)13). Auf der Ionischen Insel 
C e p h a l o n i a  sammelte H e l d r e i c h  (s. Halacsy I. c.), auf der 
Insel E u b o e a  O r p h a n i d e s  die Lilie (Herb. Berol.). Von 
K r e t a  liegt im Beri. Herbar ein Exemplar, das H e l d r e i c h  1887 
auf dem Monte Vrysinas prope Rhethymnon sammelte und das 
„sponte crescit."

Fur die jetzige T u r k e i  liegen dagegen nur ganz vereinzelte 
und nur sehr alte Belege vor. Am B o s p o r u s  sammelte B e r g -  
g r e n  (1819) die Lilie zwischen Bujukdere und Sariyeri (also in 
stark kultivierter Gegend), wie G r i e s e b a c h  in Spicileg. fl. rumel. 
et bithyn. II (1844) angibt, fiir den b i t h y n i s c h e n  O l y m p  
fiihrt T c h i h a t c h e f f  in As i e  m i n e u r e ,  Bot .  II (1866) p. 
536 Abbe S e s t i n i ais Gewahrsmann an, der 1778 diese Gegend 
passierte; in Sestinis Reisebeschreibung findet sich diese Beobach- 
tung aber nicht erwahnt. Sonst sind keine weiteren Standorte aus 
Kleinasien bekannt geworden. Auch K. K r a u s e  ist nach mund
licher Mitteilung keiner spontanen oder subspontanen Lilie auf 
seinen verschiedenen botanischen Reisen in Kleinasien begegnet.

13) H ie r  heifit d e r  O r t  K oubeh  in  M o rea , H a l a c s y  sc h re ib t K upę, 
f i ih r t  a b e r  irrtiim lich  den  B e a rb e ite r  d e r  P fla n z e  B o ry s C h a u b a r d  ais 
S am m le r an.
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Fur den K a u k a s u s  ist die einzige, oft wiederholte Angabe 
fur das Vorkommen der Lilie die von L e d e b o u r  in FI. R o s s i c a  
IV (1853) p. 122 angefiihrte Angabe, daB O u l d e n s t a d t  die Lilie 
in K a c h e t i e n  gesammelt habe. An der angefiihrten Stelle von 
G i i l d e n s t a d t :  Reisen durch RuBland 1(1787) p. 254 wird aber 
nur die Flora um Tiflis im Mai 1772 geschildert und liierbei 
nebst einer Reihe Obstbaumen auch einige Pflanzen ais bliihend 
angegeben, namlich Rosa centifolia, Diospyros lotus, Wein, Elae- 
agnus angustifolia und Liliuni catididum. Es handelt sich also 
hier sicher um eine kultivierte Lilie.

Eine gleichfalls zweifelhafte Angabe liegt iiber Persien bezw. 
Transkaukasien vor, indem K u n t h  (1843) p. 266 anfiihrt, C. A. 
M e y e r  habe sie in der Provinz L e n k o r a n  in Persia caspica 
gesammelt (jetzt zu russisch Transkaukasien gehórig), was von 
L e d e b o u r  1.c. durch die Ortsbezeichnung (pr. pagum Arkewan) 
erganzt wird. C. A. M e y e r  fiihrt in seinem Verzeichnis der 
Pflanzen seiner 1829 und 30 unternommenen Reise in den Kaukasus 
an dem westlichen Ufer des Kaspischen Meeres (1831) p. 36 in 
der Tat L. catididum „in prov. Lenkoran prope pagum Arkewan" 
(jetzt russisch =  Artschewan, Kiistenstadt) an, wo er Juni 1830 
sammelte, erwahnt aber nicht, daB die Lilie wild sei. Kein Samm- 
ler hat sonst die Lilie in dieser Gegend, wie uberhaupt in Persien 
gefunden und weder B u h s e und B o i s s i e r erwahnen sie in der 
Aufzahlung der auf einer Reise nach Transkaukasien und Persien 
gefundenen Pflanzen (1860), noch B u h s e  in seiner Flora des 
Alburs und der kaspischen Sudkiiste (1899). Es ist demnach wohl 
auch hier eine kultivierte Lilie anzunehmen.

Von S y r i e n haben wir gleichfalls aus alterer Zeit einen 
Beleg und zwar durch R a u w o 1 f f , dem nach B e l o n ersten bo- 
tanischen Reisenden im Orient. R a u w o l f f  berichtet in seinem 
Reisewerk (1582), daB er auf dem Markte (GroBer Bazar) von 
Aleppo ein (von ihm 1583 auch t. 25 abgebildetes) „frembdes 
Geschlecht weiBer Gilgen" erhalten habe. In seinem Herbar (Hor- 
tus siccus) bezeichnete er sie, wie G r o n o v i u s  in der Flora 
orientalis (1755) p. 40 Nr. 106 angibt, ais „Lilium Theophrasti 
notidum cognitum“, indem er, wie er in seinem Reisewerk mit- 
teilt, glaubte, die von T h e o p h r a s t  beschriebene Lilie wieder 
aufgefunden zu haben. Nach der Mitteilung der Kaufleute in 
Aleppo wachse diese Lilie an „Weyhern und mosechten feuchten 
Orten“14 *), was ja, wenn es sich nicht auf feuchte Stellen in 
Garten bezieht, sicher erdichtet ist, da die Lilie in wildem und 
verwildertem Zustand ein Bewohner felsiger, buschiger Gegenden 
ist. Auch gibt es bei Aleppo keine moosigen feuchten Orte noch 
auch offenes stehendes Wasser in freier Natur. Auch zeigt das

14) Im  B erlin e r H e rb a r  f in d e t sich  e in e  A b b ild u n g  e in e r L ilie m it 
noch b re ite re m , fa sc iie rte m  S ten g e l, d e r  200  B lum en t r a g t ,  aus dem  K gl. 
G a r te n  zu  P a re tz  (1 8 2 8 ) . A uch L o belius (P la n ta ru m  s. s t irp iu m  icones
(1 5 8 1 )  p. 2 0 2 ) s a g t , daÓ e in ig e  d o p p e lte  u n d  p la t te  S ten g e l h ab en , w ie  
so lch e  d o p p e lte  au ch  h a u fig  bei M a r ta g o n  v o rk am en .
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gesammelte Exemplar durch seinen fast 5 Zentimeter breiten 
Bliitenstandstiel deutlich, daB es sich um eine Verbanderung 
(Fasciation) handelt, weshalb G r o n o v i u s  (1. c.) das in Leiden 
aufbewahrte Exemplar des Hortus siccus Nr. 159 ais „degener“ 
bezeiehnet, aber dennoch ais besondere Art, ais Lilium caule piano 
compressum, auffiihrt. DaB es sich hierbei um eine kultivierte 
Pflanze handelt, steht demnach auBer Frage.15)

Sonst haben wir keine Nachrichten iiber die Lilie in Syrien, 
bis G a i 11 a r d o t , Hospitalarzt in Saida, und B l a n c h e ,  Vize- 
konsul in Tripoli, sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts w i Id 
im Libanon auffanden, P o s t  fuhrt in seiner F l o r a  o’f Syr i a, ,  
P a l e s t i n e  a n d  S i n a i  (1883) p. 803 Lilium candidum an, 
aber wie stets ohne Angabe des Sammlers; dagegen ist aus dem 
Standort Kesrouan (Libanon) zu schlieBen, daB er die Exemplare 
von G a i l l a r d o t  und B l a n c h e  vor sich hatte. B o i s s i e r be- 
richtet dann iiber diesen Fund in der FI. orient. (1884) p. 173 aus- 
fiihrlich: habeo specimen omnino spontaneum in rupestribus diti- 
onis Kesrouan Libani supra Ghazir (cl. Gaili.!, BI.!), und er fiigt 
in den Addenda (p. 756) hinzu: „Lilium candidum crescit magna 
copia in impedibus faucium prope Feitrun Libani 3900 (A. P e y - 
ron)  et in pluribus aliis locis imperviis earundem montium ab 
eodem botanico quoque observatum fuit. Ideo in Libano absque 
dubio sylvestre.“

C h r i s t  in Zeitschr. d. Pal. Ver. XXII (1899) p. 71 gibt fur 
G a i l l a r d o t  und P e y r o n  die Originalnotizen der Etiketten der 
Sammler aus dem Herb. Boissier in Genf wieder. Dort heiBt es,: 
„1) Spontane dans les rochers au dessus de Ghazir (Kaerun) leg. 
E. G a i l l a r d o t  10. Mai 181916) Nr. 2596. 2) Herb. E. P e y r o n ,  
Flora syriaca exs. Libani Peitrun17), ubi vere spontaneum crescit, 
12. Juni 1882.

Bestatigt wurde die Nachricht des Indigenats der Lilie im 
Libanon dann schlieBlich durch L. F o n c k :  d i e  b i b l i s c h e  
L i l i e ,  in Stimmen aus Maria Laach LIV (1898) p. 165. Er be- 
richtet, daB die Studenten des Jesuitenkollegiums in Ghazir Beete 
von Lilien angelegt hatten, die sie sich von ihrem Lilienberg (la 
Montagne des lis) geholt hatten; dort wiichsen sie zwischen 
Biischen und Strauchern, auch Brombeeren und sonstigem Dorn- 
gestriipp wie die (biblische) „Lilie unter den Dornen“ . Vor 
20 Jahren hatten die Studenten noch ganze Haufen von Lilien

16) Die gleiche Pflanze nebst lateinischer Wiedergabe der Beschrei- 
bung R a u w o l f f s  (Pharmacopolae civitatis Halepi narrant in locis 
aqueis provenire), sowie Kopie der Abbildung findet sich in D a l e -  
c ha nip: Historia generalis plantarum (1586) append. p. 30 unter dem 
Namen Lilium album syriacum. C. B a u h i n nennt sie in Phytopinax 
(1506) p. 100 Pinax Lilii pulchri albi et ignoti species theophrasti 
rauwolff, Joh.  B a u h i n  in hist. PI. 687 Lilium album syriacum rau- 
wolffii, Lilium album peregrinum alterum.

16) Druckfehler; es muli heillen 1840, ungefahr gleichzeitig sammelte 
B l a n c h e .

17) Jedenfalls der Ort, den B o i s s i e r  Feitrun nennt.
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nach Hause gebracht; jetzt seien sie dort schon lange nicht mehr 
so haufig, wenngleich rioch eine geniigende Menge vorhanden sei. 
— Auch weiter siidlich im Libanon gabe es nach seinen Gewahrs- 
leuten, Jesuitenpadres und Missionaren, zwei Standorte der Lilie, 
namlich 10 km sudóstlich von Sidon (Saida), nicht sehr weit vom 
alten Sarepta, am Siidhang des Nahr-el-Zaharani, von vvo sich die 
dort ansassigen Christen die duftenden Blumen in Biindeln zum 
Schmucke der Maialtare holen. Ferner 15 km siidostlich vom alten 
Tyrus im Wadi aPAzziweh. An beiden Stellen wiichsen sie in 
Menge; auGerdem gabe es noch Lilien weiter im Innern im 
Belad Beschera genannten Bezirk.

Sind wir hier schon nahe der jetzigen Grenze Palastinas 
(aber noch im alten Phónizien), nicht wie F o n c k  (wohl absichtlich 
ais Bibelverteidiger) sagt, in Nord-Galilaa, so gab es bisher fur 
das eigentliche Palastina keine Notiz, die tatsachlich das Vor- 
kommen der Lilie daselbst beweist.18)

In der Literatur wird nun zwar seit L i n n e  P a l a s t i n a  ais 
Heimat der Lilie angegeben, jedoch stellt sich bei griindlicher 
Durchforschung der Literatur heraus, daB dies auf MiBverstandnis 
beruht, oder auf sehr zweifelhafter Deutung von Bibelstellen. 
Dali das in der Bibel an verschiedenen Stellen besonders haufig 
im Hohen Lied erwahnte Wort Schuschan die Lilie bedeutet, ist 
so gut wie sicher, obgleich L u t h e r das Wort irrtumlich mit Rosę 
iibersetzt, eine Pflanze, die zu biblischer Zeit in Palastina noch 
nicht vorkam ( H e h n  1. c. 7. Aufl. p. 248). Das hebraische Wort 
schuschan, schoschannas (davon der Madchenname Susanne), das 
auch im aramaischen, syrischen, arabischen, persischen fast gleich- 
lautend vorkommt, wird allgcmein ais Lilie gedeutet, sogar schon 
von den Griechen und Romern. Das arabische Wort hat sich sogar 
im spanischen und portugiesischen Wort „acucena" ais Name der 
Lilie bis heute erhalten. Aus den Bibelstellen geht aber nicht her- 
vor, daB die Lilie damals in Palastina wild vorkam, denn Garten 
mit Zierpflanzen gab es ja schon zu Zeiten Salomos, und der 
einzige auf wildes Vorkommen hinweisende Satz „wie eine Lilie 
unter den Dornen“ (Holie Lied 2. 2) ist nicht beweiskraftig 
genug, da auch ein yerwilderter Garten, wenigstens die in Palastina 
sehr haufigen Disteln, bei starkerer Verwilderung auch Lyciurn, 
Poterium und Zizyphus hervorzubringen vermag.

Im Altertum und Mittelalter kummerte man sich nicht darum, 
ob die Lilie in Palastina wild wachse oder nicht, und auch die 
Krauterbiieher sowie die systematischen Werke des 16. und 17. 
Jahrhunderts bringen keine Aufscfiliisse hieruber.

Die erste Bemerkung in Bezug auf das Vorkommen der Lilie 
in Palastina finde ich bei C e l s i u s  ( H i e r o b o t a n i c o n  174 5)

1B) L ó w irrt, wenn er (1. c* p. 165) sagt, seit B o i s s i e r ,  F o n c k  
und C h r i s t  stehe es fest, daB die weiBe Lilie einen Bestandteil der 
Flora des heiligen Landes bilde. C h r i s t  bezieht sich nur auf B o i s s i e r  
und F o n c k ;  letztere beiden beziehen sich nur auf Exemplare, die in 
Syrien, nicht in Palastina gesammelt wurden.

Fedde, Repertorium, Beiheft LVI 12
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der p. 383—392 die Lilie ausfiihrlich behandelt, und p. 387 sagt: 
„Lilium Salomonis toties laudatum Judaeae indigenum fuisse, quis 
dubitat? Neque enim alias valles inteliigit Cant. c. II, I. In Judaeae 
convallibus provenisse scribit P l i n i u s  Lib. XXI, c. 5. Lauda- 
tissimum (lilium) in Antiochia et Laodicea Syriae, mox in Phase- 
lide, Idem Lib. XIII c. 4 ubi de Palmis: Laudatae et Archelaide, 
et Phaselide atque Liviade, gentis ejusdem (i. e. Judaeorum con- 
vallibus)“ . Hier irrt sich aber C e l s i u s  grundlich, denn Anti
ochia und Laodicea liegen in Syrien, Phaselis aber nicht in Pa
lastina, wie Celsius im letzten Satz behauptet, sondern in Klein- 
asien, namlich in Lykien, an der Grenze von Pamphylien. Wenn; 
das aber dem letzten Satz, in dem P l i n i u s  behauptet, daB ber 
Phaselis Palmen wachsen, scheinbar widerspricht, da Palmen nicht 
in Kleinasien, wohl aber in Palastina vorkommen, so beruht das 
auf einem Schreibfehler von P l i n i u s  oder wenigstens in den 
erhaltenen Ausgaben von P l i n i u s ;  es mufi hier, namlich Lib. 
XIII cap. 4, statt Phaselis Phasaelis heifien. Phasaelis ist aber eine 
von Herodes dem Grofien zu Ehren seines Bruders Phasael ge- 
griindete Stadt nahe Jericho (s. Josephus, beli. Jud. I, 21, 9), wo 
es tatsachlich einen Palmenwald (ibid II, 9, 1) gab, ebenso wie in 
Archelais. Archelais und Libias lagen gleichfalls nahe Jericho im 
Jordantale und besaBen Palmenwalder (s. Th om sen :  Loca sancta 
p. 27 u. 84). Also die L i l i e n s t a d t  P h a s e l i s  lag in Klein
asien, die P a l m e n s t a d t  P h a s a e l i s  in Palastina.

Es ist nun so gul wie sicher, dafi, gestutzt auf diese irrtiimliche 
Angabe einer damals groBen Autoritat, wie es C e l s i u s  war, 
sein Landsmann L i n u e in der wenige Jahre spater erschienenen 
ersten Ausgabe der S p e c i e s  p l a n t a r u m  Palastina ais Heimat 
der Lilie annalim19).

Herbarexemplare oder Angaben von Reisenden lagen nicht 
nur bis zu L i n n e s Zeiten nicht vor, sondern auch alle die vielen 
Reisenden, die Palastina im 18. und 19. Jahrhundert besuchten, 
sowie die Botaniker, die das Land durchforscht hatten, haben bis- 
her die Lilie in Palastina weder gefunden noch nach Hórensageln 
erwahnt.

So z. B. fehlt schon die Lilie in der 1757 von L i n n e  heraus- 
gegebenen palastinensischen Reisebeschreibung seines in Smyrna 
verstorbenen Schiilers H a s s e l q u i s t  sowie in den derselben 
beigefugten 13 Briefen desselben an Linne. Wenn dennoch eiin 
andcrer Schiller Linnes, namens S t r a n d ,  in seiner „sub praesidio 
L i n n a e i “ 1756 herausgegebenen und auch in Linr.e’s Amoenitates 
academicae IV (1760) abgedruckten sehr leichtfertig zusammen- 
gestellten F l o r a  p a l a e s t i n a  unter Nr. 188 (p. 17) Lilium 
candidum ais palastinensische Pflanze auffiihrt, so stutzt er sich 
hierbei nicht auf H ( a s s e l q u i s t ) ,  sondern auf R ( a u w o l f f ) ,  
aber nicht auf die von letzterem ip Aleppo (Nordsyrien) auf dem

19) Auch S p r e n g e l ,  Gesch. d. Botan. I (1817) p. 14 folgt 
zweifellos C e l s i u s ,  wenn er P l i n i u s ,  XXI, 5 dafiir zitiert, dafi die 
weifien Lilien in Palastinas Talern sehr haufig seien.
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Bazar erhaltenen Pflanze (Rau w o l f f  1. c. p. 124), sondern aiif 
eine von R a u w o l f f  in seiner Reisebeschreibung '(1583) p. 313 
ais Hemerocallis aufgefiihrte wilde Pflanze der Kuste von Jaffa, 
eine Pflanze, von der er angibt, er habe sie auch bei Montpellier 
am Meere gefunden20). G r o n o v i u s  identifiziert sie zwar 
in der F l o r a  o r i e n t a l i s  p. 105 ohne Grund, da sie in Ra u -  
w o l f f s  Herbarium nicht vorhanden ist, mit L i n n e s  Lilium 
foliis sparsis, corollis campanulatis intus glabris, d. h. mit Lilium 
candidum, aber dies ist naturlich nicht richtig, da die Lilie keine 
Strandpflanze ist. Auch eine Hemerocallis kann es aus dem gleichen 
Grunde nicht sein; auch kommt diese Gattung in Palastina nicht 
vor; sondern es kann keine andere Pflanze gemeint sein ais 
Pancratium maritimum, eine am Strande des Mittelmeeres weit- 
verbreitete Pflanze.

S t r a n d  hat also ebenso wie G r o n o v i u s  irrtumlich diese 
Strandpflanze R a u w o l f f s  fur Lilium candidum gehalten, und so 
ist die Lilie denn durch die Autoritat von L i n n e s  Species plan!- 
tarum und der unter seinem Namen gehenden von S t r a n d  vąr- 
fafiten Flora palaestina irrtumlich zu einer palastinensischen 
Pflanze gestempelt und verblieb eine solche uber hundert Jahre, 
nicht nur von den Bibelforschern, sondern auch von den Botanikern 
ais solche anerkannt21).

Erst En de des 19. Jahrhunderts regte sich infolge der damals 
einsetzenden genaueren Durchforschung Palastinas der Wider- 
spruch. So sagt schon T r i s t r a m  in „The natural history of 
the bible“ (2, ed. 1868 p. 462), dali wir die weifie Lilie nicht ais 
einheimische Pflanze Palastinas kennen und in seinem 1884 er- 
schienenen Werk „The Fauna and Flora of Palestine" fiihrt er 
Lilium candidum nicht unter den Pflanzen Palastinas auf. P o s t  
erwahnt in seiner 1883 erschienenen „Flora of Syria, Palestine 
and Sinai" (p. 803) zwar, wie wir sahen, den Libanon, dagegen 
nicht Palastina. Auch die zahlreichen spatercn Sammlungen palasti- 
nensischer Pflanzen machen keinerlei Mitteilung iiber die Lilie, 
und D i n s m o r e  erwahnt sie weder in seiner und D a l m a n ’ s 
1911 erschienenen Abhandlung uber „Die Pflanzen Palaestinas" in 
Zeitschr. d. deutsch. Pal. Ver. XXXIV noch in den verschiedenen 
Ausgaben seines J e r u s a l e m  C a t a l o g u e  of  P a l e s t i n e  
P 1 a n t s. Auch sagt noch 1924 der auch in der Botanik Palastinas 
erfahrene D a l m a n  in „Orte und Wege Jesu“, 3. Auflage, p.

20) „Darbei wachset am gestatt (Gestade) lierumb die Hemerocallis, 
welche ich zuvor bei Montpellier und Aeguemort am Meer gefunden" 
(p. 313); ferner erwahnt er (p. 54) bei Tripoli neben anderen See- 
strandpflan/.en ,,ein wild weiB Gilgengeschlecht, von Latinis und Griechen 
zugleich Hemerocallis genannet, welche nit allcin an gestatten, sondern 
auch aufien am portu in nechst gelegnen Insulen mit hauffen zu finden."

21) So z. B. fiihrt R u t h e die Lilie in seiner Listę der palastinen
sischen Pflanzen in KI ó den:  Landeskunde von Palastina (1817) p. 39 
auf, und noch ein halbes Jahrhundert spater K l i n g g r a f f  in „Palastina 
und seine Vegetation“ in Oesterr. Botan. Zeitschr. XXX (1880) neben 
Lilium chalcedonicum, diese Pflanze wohl auf die Autoritat von 
T r i s t r a m  hin.

12*
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170: „Von der Palaestina ais wildwachsende Pflanze fremden 
Lilie (L. candidum) kann natiirlich nicht die Rede sein.“

Aber schon im folgenden Jahre anderte sich die Sachlage 
vollstandig, denn am 24. Juni 1925 wurde Lilium candidum zum  
e r s t e n  Ma ł e  w i l d  in P a l a s t i n a  gefunden und zwar auf 
einer Studienreise des botanischen Institutes der Hebraischen Uni- 
versitat Jerusalem, die unternommen wurde, urn die Maqui-Region 
von Ober-Galilaa zu erforschen. Die Ehre, die wilde Lilie fur 
Palastina zum ersten Małe festgestellt zu haben, gehórt dem vor- 
ziiglichen Pflanzensammler N a f t o l s k y .  Er bemerkte die bereits 
vertrockneten Basalblatter dieser Pflanze an der steilen Wand 
eines tiefen Loches, das seinen Ursprung der Verkarstung des 
Kalkgebirges der jungeren Kreide verdankt. Das Loch ist inmitten 
des groBen Maqui-Gebietes gelegen, das sich nórdlich des judi- 
schen Dorfes Pekiin am Jebel Jcrmak, dem hóchsten Gipfel 
Palastinas hinzieht. Noch wenige Jahre vorher war die ganze 
Nachbarschaft der Gegend mit dichtem Maqui bedeckt, aber jetzt 
ist diese Formation an vielen Steilen vernichtet worden und an 
manchen Platzen, wo friiher Maqui stand, wird jetzt Getreide 
gebaut. Die zu den Blattern gehórende Zwiebel wurde ausge- 
graben und mitgenommen und entwickelte im nachsten Fruhling 
(1926) in der Pepiniere des botanischen Institutes in Tel Avic bei 
Jaffa zwar wieder Basalblatter, aber noch keinen Bliitenstand.

Am 2. Juni 1926 wurde dieselbe Lokalitat wiederum von 
den Assistenten des Instituts aufgesucht und dieses Mai etwa 
10 Pflanzen gefunden, aber da die Saison zu weit vorgeschrittein 
war, hatten auch sie nur noch trockene Basalblatter, nur an einigen 
unerreichbaren Steilen wurden einzelne entwickelte Bliitenstand- 
stiele bemerkt (s. Tafel 10 Fig. 1). Im folgenden Jahre wurde, der 
Platz im Winter, am 22. Februar 1927, aufgesucht, und es konnte 
festgestellt werden, daB etwa 10 Pflanzen im Loch selbst sowie 
in der unmittelbaren Umgebung desselben zerstreut standen, im 
Lochę selbst an der gegen Sonne geschiitzten Siidseite. Einige 
von ihnen wurden ausgegraben und mitgenommen. Aber trotz 
aller aufgewendeten Sorgfalt gelangte im Jahre 1927 keine einzige 
zur Bliite und nur wenige entwickelten beblatterte Stengel.

Erst im Jahre 1928 hat eine einzige Zwiebel, und zwar die 
alteste, namlich die des Jahres 1925, einige wenige Blutenknospen 
getrieben (s. Tafel 10, Fig. 2 u. 3), von denen sich spater zwei 
zu Bliiten entfalteten.

Der Maqui Palastinas bildet das siidliche Ende einer weiten 
Region dieser Formation, die sich von der Balkanhalbinsel iiber Klein- 
asien und Syrien bis nach Palastina hin erstreckt und ihren AbschluB 
in Sudpalastina in der Umgebung von Hebron findet. In Sud~ 
Palastina (Regenmenge im Gebirge 400 bis 500 mm) findet man 
ihn an der Westseite des Gebirges und zwar dort an den Nord- 
hangen am besten ausgebildet, vermutlich weil er hier besser 
gegen die Sonnenhitze des Sommers geschiitzt ist. Im regen'- 
reicheren Norden Palastinas (Regenmenge 500 bis 700 mm) be-
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deckt diese Formation grófiere Strecken, und findet ihr Ent- 
wicklungs-Maximum bei dem Jebel-Jermak nebst Umgebung, ferner 
aut' dem gleichfalls regenreichen Karmel sowie an einigen Órtlich- 
keiten im Distrikt Jenin. Wiihrend der Macjui in Siid-Europa im 
Vergleich zu anderen Formationen an Holzgewachsen ais ein xero- 
phytischer Typus gilt, kann man ihn in Palastina, wo die wirklich 
xerophytischen Formationen wie z. B. Steppe und Batha22) vor- 
herrschen, schon ais verhaltnismafiig tnesophytisch ansehen. Nicht 
nur bewahrt der Maqui selbst wahrend der langen Periode der 
Sommer-Trockenheit, wenn alles sonst ausgedorrt und grau ist, 
sein griines Laub, sondern dank der relativ betrachtlichen Luft- 
feuchtigkeit im Maqui gelangen in seinem Schatten, besonders in 
den tiefen Schluchten der Wadis, eine Anzalil umbrophiler und 
mesophiler Pflanzen zur Entwicklung, die sich sonst nirgends in 
Palastina finden, hingegen aber nórdlich im benachbarten Libanon 
schon reichlich auftreten, wie z. B. der Farn Nephrodlum rigidum 
Sw. var. australe Boiss., die Orchidee Epipactis veratrifolia Boiss. 
et Holi., sowie der Epheu tiedera helix L. Alle diese Elemente 
finden in dem palastinensischen Maqui ihre Siidgrenze; auch fanden 
wir in dieser Maqui-Regiou neuerdings eine Anzahl Pflanzen, die bis- 
her in Palastina unbekannt waren, wie Asplenium Adiantum nigrum
L. var. Virgilei Boiss., Hyacinthus orientalis L., Arenaria grave- 
olens Schreb., Arabis turrita L., Arabis laxa Sibth. et Sm. var. 
crenocarpa Boiss., Geranium libanoticum Boiss. et BI. Geranium 
colutnbinum L., Dianthus pendulus Boiss. et Bk, Melilotus italica 
Lam., Saxifraga hederacea L., Michauxia campanuloides L. Her. 
usw., Pflanzen, dereń Mehrzahl im Libanon weit verbreitet ist.

Naturlich drangt sich die Frage auf, ob die Lilie nicht auch 
in Syrien und Palastina, wie anderswo an zahlreichen Orten, z. B. 
in Tunis, Algier, Canaren, Balearen, Sardinien, Korsika, Sizilien, 
Italien nicht urspriinglich heimisch, sondern nur, vielleicht seit 
alten Zeiten, verwildert ist. Aber es besteht doch ein erheblicher 
Unterschied zwischen dem Vorkommen der wilden Lilie im Liba
non und in Galilaa einerseits und dem westlichen Mittelmeejr- 
gebiete andcrerseits. Hier ist die Lilie auf einzclne zerstreute 
Punkte beschrankt, die meist nachweisbar in der Nahc alter Ruinen, 
Dórfer oder Kirchen liegen; im Libanon und in Galilaa findet sie 
sich fernab von jeder Kultur, an schwer zuganglichen Lokalitaten, 
die wahrscheinlich niemals bebaut waren und in einem nach dem 
jetzigen Stand unserer Kenntnis doch ziemlich geschlossenen Ver- 
breitungsgebiet liegen.

Wir sahen oben, dali die Verwilderung der Lilie in Anbetracht 
des Alters und der Verbreitung ihrer Kultur im Mittelmeergebiet 
eine recht mafiige ist, denn sonst wiirden nicht in jeder Flora die 
wenigen Standorte einzeln aufgefiihrt werden. Gerade das sommer- 
diirre Klima des Orients scheint aber der Verwilderung der Lilie

22) E i g , On the vegetation of Palestine, Bullet. of the Institute of
Agriculture and Natural History of the Zionist Organisation (1927) p.
37—49.
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viel weniger giinstig zu sein, ais das der regenreicheren Inseln 
des westlichen Gebietes des Mittelmeerbeckens sowie der regen- 
reichen westlichen Kiistenstrecken Italiens und Dalmaticns, denn 
sonst waren gewiB schon aus dem nórdlichen Syrien und Klein- 
asien Fundstellen der verwilderten Lilie bekannt geworden, zumal 
passende Standorte an den vielen alten Mauern, Ruinen und Fels- 
ritzen in Hiille und Ffille vorhanden sind. Der deutsche Konsul 
W e t z s t e i n  hat an A s c h e r s o n 23) berichtet, die Lilie wahrend 
seines 15jahrigen Aufenthaltes in Syrien „me gesehen zu haben, 
auch nicht ais Gartenblume“ und auch in Palastina scheint die 
Lilie selbst ais Kulturpflanze, jetzt wenigstens, nur selten ange- 
pflanzt zu werden, was bei der allgemeinen Beliebtheit der Pflanze 
und der Blumcnfreude der Einwohner wohl nur dem fur die Lilien- 
kultur relativ ungiinstigen, im heiBen Sommer zu lufttrockenen 
Klima zuzuschreiben sein diirfte* 2i).

I.ilium candidum hat seine nachsten Verwandten weder im 
vorderen Orient noch sonst im Mittelmeergebiete, sondern im 
Himalaya und in Ostasien, also in gleicher Weise wie Cupressus 
orientalis und Rhododendron ponticum. Auch Pinus peuce und 
Ćedrus Libani kónnte man zum Vergleich heranziehen, um nur bei 
einigen der auffallendsten Beispiele zu bleiben. Alle die ange- 
fiihrten Pflanzen haben keine Verbreitungsm6glichkeit iiber weite 
Strecken, und man muB ais sicher annehmen, daB sie, beziehungs- 
weise ihre Vorfahren nur langsam und ganz allmahlich weiter- 
gewandert sind. Da jetzt gewaltige Wiisten- und Steppengebiete1 
zwischen dem Himalaya und den vorderasiatischen Gebirgen liegen, 
so kann die Wanderung nur in einer viel regenreicheren Zeit vor 
sich gegangen sein; ob noch in der Pluvialzeit des Diliviums, oder 
schon im Tertiar, im Pliocan, muB vorlaufig dahingestellt bleiben, 
desgleichen ob die Wanderung iiber die Gebirge siidlich vom 
Kaspisee sowie durch Armenien und Kleinasien oder iiber das 
iranische Hochland direkt vor sich gegangen ist.

Unsere Lilie hat jedenfalls nur sehr entfernte Beziehungen 
zu den iibrigen vorderasiatischen und mediterranen Lilien, sodaB 
sie in der Flora des Mediterrangebietes eine sehr isolierte Stellung 
einnimmt und ais ein nach Westen vorgesciiobener Vorposten der 
siid- und ostasiatischen Lilien anzusehen ist.

Immerhin iiegt die Móglichkeit vor, daB das Verbreitungs- 
gebiet der Lilie urspriinglich ein viel weiteres gewesen ist und sich 
viellcicht auch iiber Kleinasien und den siidlichen Teil der Balkan- 
halbinsel erstreckt hat; dann waren vielleicht die Fundstellen 
am bithynischen Olymp (falls diese wirklich existierten), Maze- 
donien, Thessalien, Euboea, Peloponnes, Kreta, ja ev. sogar Siid- 
kaspien (Lenkoran) disjunkte Reliktstellen dieser friiher weitver- 
breiteten Pflanze. Auffallend ware dann freilich, daB diese Lilie

2S) A s c h e r s o n ,  die Herkunft des Namens Lilium convallium in 
Naturwissenschaftl. Wochenschrift IX (1894) p. 310.

2i) Wir fanden sie nur auf dem Karmel in Kultur, einem auch im 
Sommer fur Palastina ausnahmsweise feuclitem Gebiete.
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bisher weder im Taurus, Amanus und Cassius, noch in den pon- 
tischen Gebirgen gefunden wurde, obgieich diese bewaldeten und 
hinreichend feuchten Gebiete Zufluchtsorte fiir die Lilie in Hfillej 
und Fiille bieten kónnten. Wenn nach D i o s c o r i d e s  (im 1. 
Jahrhundert nach Chr.) neben Syrien die fur Salben besten Lilien 
in Pisidien und Pamphylien (also im sudwestlichen Kleinasien) 
wuchsen und P l i n i u s  (loc. XXI, c. 11) angibt, die geruhmtesten 
Lilien wuchsen in Antiochia und Laodicea in Syrien, die nachst 
(mox) guten in Phaselis (Lykien), so mag auch dies vielleicht auf 
eine bedeutend weitere Verbreitung der wilden Lilie noch in 
historischen Zeiten hinweisen. Wenn es in diesen nórdlichen 
Gegenden ehemals wilde Lilien gab, oder diese vieileicht sogar 
noch heute wild vorkommen, was durchaus nicht ausgeschlossen ist, 
so ist es móglich, daB sie sich von den syrischen Lilien etwas 
unterscheiden. Es ist denkbar, daB die meist ais Varietat von 
L. candidum angeseiiene byzantinische Lilie Lilium peregrinum 
Mili., die sich nach S o l m s - L a u b a c h  auch durch Kapsel- und 
Samenmerkmale unterscheiden soli, eine korrespondierende nórd- 
lichere Art der Lilie darstellt. Jedenfalls sind die Ausfiihrungcn, 
die G r a f  zu S o l m s - L a u b a c h  in seiner interessanten Ab- 
handlung: „Lilium peregrinum Mili., eine fast verschollene weiBe 
Lilie4* in der botanischen Zeitung, 55, (18Q7) p. 63—70 gemacht 
hat, wichtig genug, um der Frage ernstlich nachzugehen. Es 
wird sich vor allem darum handeln, die sogenannten wilden Lilien 
in Griechenland, Kreta, Mazedonien und wenn sich solche finden 
lassen sollten, in Kleinasien, Transkaukasien und Persien, genau 
zu studieren und móglichst auch in Kultur zu bringen. Sollten 
sich die wilden Lilien Griechenlands etc. ais besondere, von den 
Lilien der Kultur verschiedene Formen herausstellen, so wurde es 
ein Beweis datur sein, daB es gleichfalls wilde Pflanzen sind, 
Relikte der ehemals in mehreren Formen weitverbreiteten Sippe 
der weiBen Lilie25).

DaB die Lilie auch im Libanon und Palastina auf relativ 
wenige Standorte zuruckgedrangt ist, durfte verschiedene Ursachen 
haben. Sehr wichtig ist jedenfalls wohl die Abnahme der Regen 
seit der letzten Pluvialzeit. In friiheren Zeiten uberzogen zweifel- 
los Walder die gróBten Teile Syriens un9 Palastinas, von denen

25) Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daB auch unsere palastinen- 
sische wilde Lilie sich ais eine besondere Form oder Varietat erweisen 
wird, wenn erst die Friichte beljannt sein werden. Nach den etwas 
hangenden Bliiten, den schmalen Stengelblattern und den ziemlich 
schmalen Blumenblattern zu urteilen, scheint sie eher zu der Variet;it 
peregrinum zu gehoren, ais zu dem Typus von L. candidum. Die im 
Herbarium des Berliner botanischen Museums liegenden Exemplare der 
wilden Lilie von Mazedonien und Euboea haben aufrechte Bliiten wie 
der Typus; die Form der Stengelblatter variiert aber bei ihnen von 
schmal lanzettlich bis eifórmig, wenigstens bei den mazedonischen Exem- 
plaren. Bei den wilden Lilien des Peloponnes und von Kreta scheinen 
wenigstens die unteren Bliiten zu nicken; die Exemplare von Kreta 
haben auch sehr verschieden breite Stengelblatter. Friichte liegen leider 
nicht vor.



184 O. Warburg

sich noch in historischer Zeit, teilweise sogar bis in die jiingste Zeit 
selber in Palastina Reste erhalten haben. Wir mochten annehmen, 
daB die Lilie urspriinglich eine wirkliclie Waldpflanze gewesen ist, 
wofiir die Tatsache spricht, daB sie in Tunis, Teneriffa und Italien 
in Waldern verwildert ist. Nachdem die Walder in Palastina 
gróBtenteils den Maquis Platz gemacht haben, hat sich die Lilie 
nur an einzelnen, besonders bcgunstigten, d. h. die Feuchtigkeit 
im Sommer bewahrenden und gegen starkę Besonnung geschiitzten 
Stellen im Macjui halten kónnen. Es ist zu bedenken, daB die Lilie, 
zu den Spatbluhern (Mai, Juni) gehórt und einen langen, kahlen, 
gegen Durre ungeschiitzten saftigen Biiitenstandsstiel hat, der so- 
mit der Austrocknung im Hochsommer sehr stark ausgesetzt ist. 
Die Pflanze paBt also wenig in das jetzige Klima Palastinas, das 
sehr friih odcr sehr spat im Herbst bluhende Pflanzen verlangt, 
wie es ja auch bei fast allen Zwiebel- und Knollengewachsen da- 
selbst der Fali ist26 27).

DaB feuchte Stellen, wenigstens im Libanon, viel zahlreicher 
sind ais die Standorte der Lilie, ist sicher, und noeh mehr trifft 
dies zu fur den Amanus, Cassius, Taurus und die Gebirge Cyperns, 
wo sich ja auch noch heute viel Wald findet.

Wir miissen daher wohl noch einen zweiten wichtigen Faktor 
des Aussterbens der wilden Lilie hinzunehmen, und das ist deî  
schlimmste Feind aller auffallenden Pflanzenformen, namlich der 
Mensch. Nicht nur durch die Vernichtung der Walder seit Jahr- 
tausenden und durch das Verbrennen der Straucher hat der Mensch 
die natiirlichen Standorte der Lilie wie auch vieler anderer Pflanzen 
des Orients vernichtet, sondern, weil nun einmal die Lilie eine so 
beliebte Schmuck- und zeitweise auch Kultpflanze war21), muBte 
sie besonders unter dem Zugriff des Menschen leiden. Ware der 
Siandort der Lilie in Galilaa nicht so versteckt, so ware er sich;ei7 
langst verschwunden, und wenn nicht in Palastina bald ein Natur- 
schutzgesetz den Standort schiitzt, wird das Vorkommen der wilden 
Lilie in Palastina bald der Vergangenheit angehóren und ebenso 
durfte es ihr an den nach F o n c k  ja sclion sehr dezimierten Stand- 
orten im Libanon ergehen. Bedenken wir, daB diese Gegeuden

26) DaB unsere aus Galilaa nach dem trockeneren Judaa gebrachten 
Pflanzen so spat und schwach zur Bliite gelangten, hangt wohl mit diesen 
Becjjirfnissen der Pflanze zusammen, und ebenso vielleicht auch die 
Tatsache, daB an ihrcm Fundorte in Galilaa so wenig bluhende Pflanzen 
gefunden wurden.

27) Es gibt zahlreiche Beweise dafiir, daB die Lilie sowohl bei den 
orientalischen Volkern des Altertums ais auch bei den Griechen und 
Rómern (bei letzteren auch ais Pflanze der Juno) mit griechisch-rómischen 
Sitten und ihrer Freude an Blumen hoch in Ehren gestanden hat. So 
sagt z. B. H e h n (1. c. 7 ed. p. 247), daB die Rosen und Lilien „unter 
dem Fest- und Blumenschmuck liebenden Volke der Griechen einge- 
biirgert, iiberall verbreitet und in Leben und Sitte verflochten“ seien. 
So werden damals sicher die Hirten und Bauern die Lilien auch zum 
Verkauf in die damals groBen und wohlhabenden Stadte gebracht haben. 
Auch die Tiirken waren groBe Blumenliebhaber und R a u w o l f f  fiihrt 
(1. c. p. 124) im 16. Jahrhundert zahlreiche Zierpflanzen der Garten 
von Aleppo auf.
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friiher, namentlich in der Rómerzeit, iiberaus stark bevólkert ge- 
wesen sind, ferner daB die Bewohner damals eine recht hohe 
Kultur mit griechisch - rómischen Sitten und ihrer Freude an 
Blumen besafien und daB sie dann mehrere Jahrhunderte hindurch 
(bis zym Einfall der Araber) Christen waren und ais solche die 
Lilie (wie noch heute im Libanon, nach Fon c k )  ais Wahrzeichen 
der Reinheit, Keuschheit und unbefleckten Empfangnis in den 
Kirchen der Jungfrau Maria darbrachten, so ist es verstandlich, daB 
die schon durch die Ungunst des Klimas geschwachte und an 
weiterer Verbreitung28 29) gehinderte Lilie sich nur in einigen wenigen 
letzten Refugien bat halten kórrnen.

II. Geschichte der Verbreitung der Lilie bis zur Neuzeit.

DaB Lilium candidum oder wenigstcns eine Varietat dieser 
Art im L i b a n o n  und N o r d - G a l i l a a  wirklich heimisch ist, 
geht, wie wir gesehen haben, daraus hervor, daB sic noch heute 
dort an zahlreichen Stellen unzweifeihaft wild vorkommt.

Bei allen anderen Fundorten der wilden Lilie ist das Indigenat 
entweder zweifelhaft, so in Griechenland, Mazedonien, Kreta, Tiir- 
kei, Persicn, oder so gut wie ausgeschlossen, so in Itaiien, dem 
westlichen Mittelmeergcbiet, Nordafrika, Kanaren.

Von Interesse ist nun die Frage, wann und wo ist die Lilie in 
Kultur genommen und wie und wohin hat sie sich verbreitet.

Das a l t e s t e  D o k u m e n t  e i n e r  L i l i e  besitzen wir in 
einer auBerordentlich charakteristischen und sogar recht naturalisti- 
schen Darstellung bliihender Lilienpflanzen auf einer in K n o s s o s  
auf Kreta ausgegrabenen Vase (s. Tafel 10 Fig. 4)2»), dereń Her- 
stellung in die Zeit des sog. Palaststieles, d. h. in die letzte Untejr- 
abteilung der mittel-minoischen Zeit, fallt. Da letztere etwa von 
2300 bis 1600 v. Chr. reicht, war also eine Lilie zweifellos ŝchon; 
im 17. Jahrhundert v. Chr. in Kreta bekannt.

Die Frage, was fur eine Lilie auf der Vase darg-estellt wird_, 
ist deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil hier die Blumen- 
blatter deutlich zuriickgebogen sind, was nicht bei Lilium candidum, 
wohl aber bei den griechischen wilden Lilien wie L. chalcedonicum, 
Heldreichii und albanicum vorkommt. Da L. Heldreichii nur in 
Nord-Griechenland, L. albanicum noch nórdlicher in Mazedonien

28) Auch die naturliche Verbreitung der Lilie ist recht begrcnzt, 
da die Samen fur den Windtransport zu schwer sind, abgesehen davon, 
daB diese ais Wald- und Schluchtpflanze gegen Wind geschiitzt ist und 
die Kapseln den Tieren keinen Reiz bieten. Man muB daher wohl an- 
nehmen, daB die Lilie durch Samen fressende Vógel verbreitet wird, 
sei es, daB die Samen den Darm der Vogel passieren, sei es, daB manche 
Samen unverspeist den Vógeln entfallen. Ob vielleicht Ameisen die 
Samen verbreiten, muB noch untersucht werden.

29) Die Abbildung ist auch von W e s s e l y  (1. c. p. 183) wieder- 
gegeben, und findet sich ferner auch bei B u m i 11 e r , die Urzeit des 
Menschen (1914) p. 295.
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und Albanien vorkommt, wiirde nur die schóne groBbliitige zin- 
noberfarbene chalcedonische Lilie, die ja auch spater viel in Kultur 
genommen wurde, in Belracht zu ziehen sein. Sie findet sich wild 
bis zur Siidspitze des Peloponnes, ist aber von Kreta noch nicht 
wild bekannt geworden, auch nicht einmal verwildert. Aber der 
ganze Wuchs, die Anordnung und Form der Siengelblatter, die zahl- 
reichen und nur kurz gestielten, aufreeht stehenden Bliiten sprechen 
durchaus gegen die erwahnten Arten und fur Lilium candidutn, 
und da diese noch heute, wie wir oben sahen, auf Kreta wild: oder 
verwildert Yorkommt, so móclite ich unbedingt diese Art ais Modeli 
fur die Darstellung annehmen.

Ob die Lilie damals schon eine Oartenpflanze war, laBt sich 
natiirlich nicht feststellen; daB es zu jener Zeit auf Kreta schon 
Garten oder wenigstens kuitivierte Zierpflanzen gegeben hat, ist in 
Anbetracht der zu jener Zeit besonders hochstehenden minoischen 
Kultur anzur.ehmen, zumal wir ja wissen, daB damals ein reger 
Verkehr zwischen Kreta und Agypten bestand, und daB es in 
Agypten wahrend der 18. Dynastie, die um 1760 v. Chr. begann, 
ganz zweifellos Ziergarten gegeben hat30).

Ob die Lilie schon damals in Agypten kultiviert wurde, ist 
noch nicht zweifellos erwiesen; wenn sie dort vorkam, so war e,s 
nur móglich ais Kulturpflanze, denn es ist ausgeschlossen, daB 
sie bei ihren Anspruchen an Feuchtigkeit und Sonnenschutz sich 
ais wilde Pflanze in Agypten halten konnte. Es wird nun einei 
aus der Zeit der Pharaonen stammende Zwiebel mit einigen 
Blattern im Louvre aufbewahrt, von der L o r e t und P o i s s o n31) 
behaupten, daB es eine Lilienzwiebel sei. C h a m p o l l i o n  hat 
dem Fund die schriftliche Bcmerkung beigegeben: „fleur liliacee 
trouvee sur la poitrine de la momie d’ une jeune fille.“ P o i r e t  
hat zwar das Exemplar, freilich mit einem Fragezeichen, ais Scilla 
obtusifolia bcstimmt, aber L o r e t meint, daB nach den „ecailles 
comprimees du bulbe*' sowie nach der „formę et la disposition 
des ecailles du bulbe“ es tatsachlich die Zwiebel einer Lilie zu 
sein scheint. S c h w e i n f u r t h  halt dies freilich nach einer hand- 
schriftlichen Bemerkung im Berliner Herbar fur sehr fraglich, indem 
er bemerkt: „Wie kann man es wagcn, nach Zwiebeln und Blattern 
eine Liliacee zu bestimmen!“ Wir glauben aber doch, daB, falls 
die Bemerkung L o r e t ’ s betreffs der comprimierten Schuppen

so) Abbildungen von solchen Ziergarten mit Blumenbeeten sind in 
den Grabdenkmalern erhalten geblieben, und ferner auch ais Grab- 
beigaben Kranze mit Zierblumen, s. W o e n i g 1. c. p. 232. S c h w e i n -  
f u r t h , Uber Pflanzenreste aus altaegyptischen Grabem (Zeitsch. D. 
Bot. Ges. Bd. II (1884) p. 351 ff., der die Kranze und Blumen der Grab- 
beigaben untersucht hat, stellt ais kultivierte Zierblumen die yorder- 
asiatische Maivacee Alcoa ficifolia (p. 361) und eine Jasminum-Blume, 
yermutlich J. sambac fest, ferner auch ais wahrscheinlich kultiviert Del
phi ni um orientale (p. 358) und Chrysanthemum coronarium (p. 365), 
beides Pflanzen des óstlichen Mittelmeergebietes.

31) L o r e t  et  P o i s s o n :  Etudes de Botanique Egyptienne, I. Les 
vegetaux antiąues du Musee Egyptien du Louvre, in: Recueil de Travaux 
XVII (1895) p. 185.



Heimat und Geschichte der Lilie. 187

richtig ist, woran zu zweifeln kein Grund vorhanden ist, es sich nur 
um eine Art der Gattung Lilium handeln kann, da keine andere in 
Agypten oder Vorderasien vorkommende Gattung der Liliifloren 
derartige dickschuppige Zwiebeln besitzt. Auch gibt es in Agyp
ten keine groBere Liliiflore, die ais Zierpflanze einem Totcn beir 
gelegt zu werdcn verdiente, denn die groBbliitigen /m-Arten der 
Sektion Onocyclus kommen westlich der Sinaiwiiste nicht vor, und 
das stattliche Pancmtium maritimum bewohnt nur die Kuste, kommt 
also fiir Theben nicht in Betracht. Ist es aber ein Lilium, so kann 
es nur ein kultiviertes sein, und ais solches kommt fur jene Zeit 
nur L. candidutn in Frage, da damals Griechenland noch nicht 
der Kultur erschlossen war.

Auffallend ist freilich, daB noch keine bildliche Darstellung 
der Lilie aus dieser alteren Zeitperiode Agyptens bekannt ge- 
worden ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, daB bei der damaligen 
Stilisierung aller Gegenstande die Kiinstler keinen Unterschied 
bei der Darstellung von Lotusblumen und Lilien gemacht haben, 
so daB vielleicht manche der bisher allgemein ais Lotusblumen 
angesehenen Bilder sich auf die Lilie beziehcn. Wenn z. B. beii 
der von W o e n i g (1. c. p. 65, fig. 46 u. 47) wiedergegebenen 
Damenvisite aus der Thebanischen Zeit, also ungefahr um 1600 
v. Chr., die festlich geschmiickten Damen sich selbst oder einander 
groBe lilienartige Blumen vor die Nase haiten (s. Tafel 11, fig. 1), 
so liegt es nahe, hier anstatt Lotus die Lilie anzunehmen; denn 
nach C o n a r d  (The waterlilies (1905) p. 142 u. 94) ist Nymphaea 
lotus fast geruchlos, und Nymphaea coerulea hat einen zwar ange- 
nehmen, aber schwachen Geruch. DaB auch S c h w e i n f u r t h  
ahnliche Gedanken gehabt haben muB, beweist seine handschrift- 
liche Bemerkung in seinem Exemplar von W o e n i g (p. 52) zu 
dem dort (Fig. 27) wiedergegebenen Papyrus- und Lotus-Ding- 
zeichen (s. Taf. 11, fig. 2), indem er zu letzterem bemerkt „nicht 
Lotus, sondern Lilie".

Aus einer spateren Periode, der Zeit der 25. Dynastie, also 
aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., hat FI. P e t r i e in Arts and crafts 
(Fig. 125) eine Bliite aus Memphis abgebildet, die L. K e i m e r  
(Oriental. Literaturzeit. 1925 p. 466) fiir eine Lilie ansieht, „da 
es wegen der glockenfórmigen, tulpenartigen Blumcnkrone mit 
ncbeneinander, nicht abwechselnd stehenden Blumenblattern keine 
Lotus (Nymphaea) sein" konne.

Sind die bisher angefuhrten Darstellungen in ihrer Dcutung 
ais Lilien immerhin zweifelhaft, so laBt sich ihre Kultur in Agyp
ten in der Spatzeit, ca. 500—400 v. Chr., mit absoluter Sicherlieit 
nachweisen. So spricht schon der griechische Arzt H i p p o - 
c r a t e s  (II 56 1), der im 5. Jahrhundert lebte, von dem Lilien- 
ól Agyptens, aber noch iiberzeugender ist ein im Louvre aufbe- 
wahrtes Relief32), das ein Lilienfeld darstellt, auf dem drei Frauen

S2) G. B e n e d i t e :  Un theme nouveau de la decoration murale 
des tombes neo-memphites in Fondat. Eugene Plot, t. XXV des Monuments 
et Memoires, publies par 1’Academie des inscriptions et Belles-Lettres 
en 1’honneur de C h a m p o l l i o n  1921/22.
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Lilien pfliicken, wahrend eine vierte einen Korb mit Lilienbliitein 
auf dem Kopfe tragt (s. Taf. 11, fig. 4). Links davon wird das 
Auspressen des atherischen Óles der Lilienbliiten mittels Aus- 
wringen eines Tuches dargestellt. Dic Lilienolbereitung findet 
sieli in gleicher Darstellung, aber etwas besser erhalten (Taf. li) 
fig. 5) noch ein zweites Mai. Dab die Lilienkultur zwecks Ól- 
gewinnung sich in Agypten lange erhalten hat, beweist die Angabe 
von D i o s c o r i d e s  (1. Jahrh. n. Chr.), dab aus Phonizien und 
Agypten die feinste Liliensalbe komme. Wenn G a l en (im 2. 
Jhrh. n. Chr.) von dem weiben Ó1 Agyptens, Alyimuw tkv.iov kevxóv 
spricht, so diirfte dies sich gleichfalls auf das Lilienol beziehen, das 
in der rómischen Kaiserzeit sich grober Beliebtheit erfreute.

Ein Schlaglicht auf die Vermengung der Begriffe Lotus und 
Lilie wirft die Hieroglyphen-Unterschrift des eben erwahnten Res 
lieffragments, indem sich hier zur Bezeichnung der Lilienbliite 
eine verkiirzte Schreibart des alten agyptischen Namens fiir die 
Lotusblume33 34) (sssn) findet. Dieses dem semitischen „schuschan" 
nahe verwandte Wort (auch sschn, sschschn, sschnai, seschnin ge- 
schrieben) war mindestens schon zur Zeit der 12. Dynastie, also 
Anfang des 2. Jahrtausends, fiir die Lotusblume im Gebrauch, 
wahrend der im 5. Jahrhundert wieder von H e r o d o t  ais agyp- 
tisch aufgefiihrte Name „Lotus11 nach S c h r a d e r  bei H e h n  
(1. c. 6 ed. p. 259) bisher im agyptischen noch nicht nachgcwiesen 
worden ist.

Interessant ist die Tatsache, dab ebenso wie das hebraische 
Wort „schuschan11 zu einem Frauennamen „Schoschanna11 (Su- 
sanne) geworden ist, das entsprechende agyptische Wort ais 
„Suschin11 schon in alter Zeit (auf einem Monument in Abydos, 
von M a r i e 11 e festgestellt) ais Frauen- und spater auch ais
Mannername gedient hat (Lor  e t  1. c. p. 115). Wenn, wie wir
sahen, das gleiche Wort spater, ais die Agypter die Lilie kennen 
lernten, auch der Name dieser Pflanze wurde, so beruht dies ent- 
weder auf direkter Ubertragung des fiir die Lotusblume gebrauchlichen 
Namens auf die ihr immerhin in mancher Hinsicht ahnliche Lilie31), 
oder auch auf Ubernahme des Namens gleichzeitig mit der Lilie 
von den benachbarten, in diesem Falle wohl semitischen Vólkern.

Dab das gleiche Wort sich noch lange in Agypten erhalten 
hat, beweist das Wort „schoschen11 der Kopten, der Erben der
agyptischen Sprache in der christlichen Ara. Es soli hier freilich 
nach arabischen Quellen (Loret 1. c. p. 115) nicht mehr die
Lilie oder die Lotusblume, sondern arabisch „Khazam11 genannte 
Pflanzen bezeichnen, aber mit diesem arabischen Wort werden

3S) B r u g s c h ,  Hierogl. demot. Wórterbuch IV 1314.
34 ) Ubertragung der Namen bekannter Pflanzen auf andere in irgend 

einer Hinsicht an sie erinnernde Pflanzen ist eine wohl bei allen Vólkern 
anzutreffende Erscheinung. Bei den Indogermanen findet sie sich nicht 
nur in Bezug auf wilde Pflanzen, besonders bei Waldbaumen, sondern 
auch bei Kulturpflanzen; siehe die zahlreichen von H o o p s in: „Wald- 
baume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum11 (1905) angefiihrten 
Falle.
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verschiedene Blumcn benannt. Wenn der Name auch im heutigett 
Agypten nicht mehr fur die Lilie gebraucht wird, so diirfte dies 
wohl seinen Grund darin haben, daB die Lilie dort schon lange 
keine Rolle mehr ais Zierpflanze spielt, wie sie z. B. auch nicht 
von M u s c h l e r  in Manuał Flora of Egypt. in der Aufzahlung 
der wichtigeren Zierpflanzen enthalten ist.

Hingegcn hat sich das Wort „susan" bei den jetzt arabisch 
sprechenden Bewohnern wohl erhalten, bezeichnet aber nicht die 
Lilie, sondern vor allem die ihr ziemlich ahnliche, von den Fran- 
zosen „Lis Matthiole“ genannte, durch weiBe grofie Bliiten aus- 
gezeichnete Amaryllidacee Pancratium maritimum3S) . A s c h e r s o n  
(Naturwissensch. Wochenschrift IX (1894) p. 310) gibt an, daO 
die Araber jetzt neben anderen Blumen auch groBbliitige Iris- 
Arten ais „schuschan" oder „susan" bezeichnen, und L o r e t  (1. 
c. p. 116) fiihrt arabische Quellen an, nach dencn spcziell eine 
blaubliihende Iris ais „blaue Sousan" bezeichnet Wurde. L o e w 
(FI. d. Juden II [1924]), der dasselbe angibt, zitiert einen Brief 
S c h w e i n f u r t h ’s, nach welchem die Wurzeln von Iris florentinn 
auf dem Drogenbazar Kairos „susan abiad" genannt werden36). 
DaB auch die palastinensischen Araber der Jetztzeit den Namen 
„susan“ nicht auf die Lilie beschranken, bezeugt T r i s t r a m  (The 
natur. hist. of. the Bibie 2 .ed. (1868) p. 462), wenn er sagty 
daB „the peasantry apply the word „Susan" to any billianfly 
coloured flower at all resembling a Lily, as to the tulip, anemone, 
ranunculus."

Ob der Name „susan" auch noch fur die jetzt seltener ge- 
wordcne Lotusblume in Agypten Verwendung findet, ist zweifel- 
haft. Im allgemeinen ist jetzt der arabische Name „nufar" die 
Bczeichnung der Lotusblume, aber auch der poetische Ausdruck 
„Arousat-el Nil" (Braut des Nils) findet sich. D e l i l e  gibt 
(Descript. de 1’Egypte, 1813) ais Name des weiBen Lotus „bischnin- 
el chansir" (=  Schwein), fur den blauen Lotus „bischnin el arabi" 
( arabisch) an. Nur F o r  s k a l  (Deser. anim. p. 148) gibt 
„schnin" ais modernen agyptischen Namen fur Lotus an, jedoch 
meint L o r e t (1. c. p. 116), es sei vielleicht ein Druckfehler fur 
baschnin, dem Namen fur das Rhizom von Nymphaea coerulea.

35) A s c h e r s o n  u. S c h w e i n f u r t h ,  Illustrat. de la Florę d’ 
Egypte (1887) p. 149, arab. sousan, (handschriftlich von S c h w e i n 
f u r t h  ssussen geschrieben), s. auch M u s c h l e r  1. c. p. 235. In 
Spanien heiBt die Pflanze „Azucena marina".

36) Dali die I r i s  audi spater mit der Lilie zusammengeworfen wird, 
zeigt das Bourbonische Lilienwappen und das Florentiner Stadtwappen 
(s. C h r i s t  1. c. p. 69), wo die sog. Lilie deutlich eine Iris darstellt; 
desgleichen die 5-Livres-Munzen von Louis XVI und die 5-Francs-Stiicke 
von Louis XVIII. und Karl X. von Frankreich. Sogar B u m i l l e r  hat 
noch in der 1914 erschienenen „Urzeit des Menschen" der oben be- 
sprochenen Lilien-Vase von Knossos auf Kreta die Unterschrift: Vase mit 
Irisblumen gegeben. C h r i s t  (1. c. p. 77) gibt an, daB noch in neuester 
Zeit eine groBbliitige Iris in Jerusalem unter dem Namen T i g e r l i l i e  
bekannt war.
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Bei der fast yolligen Gleichheit des semitischen Namens der 
Lilie (bezw. der lilienartigen Gewachse) und des altagyptischen 
Namens der Lotusblume liegt dic Frage nahe, wem von beiden diie 
Prioritat gehort. Haben die Semiten das Wort von den Agyptern 
entlehnt, wie es von L o r e t  (1. c. p. 114), S p i eg  e 1 b e rg  (Kopt. 
Handw. p. 214), E r m a n  (Zeitsch. D. M. G. 46 p. 117) und 
Lów (1. c. p. 163 Anm.)) angenommen wird, oder war das Um- 
gekehrtc der Fali.

Ersteres ist wenig wahrscheinlich, denn, wenn man die Ent- 
stehung des Wortes seitens der Semiten von den Agyptern an- 
nehmen wollte, so wiirde das heiBen, daB die Semiten ent- 
weder vorher kein Wort fur die Lilien oder lilienartigen Ge
wachse gehabt haben, oder daB dieses Wort durch das agyp- 
tische verdrangt wurde. Beides ist aber kaum dcnkbar, denn 
warum sollten bei dem Wortreichtum der semitischen Sprache 
gerade die schonsten, auffallendsten und wohlriechendsten Pro- 
dukte der Pflanzenwelt namenlos geblieben sein? Und wenn
sie einen Namen hatten, warum sollte er gerade durch den 
agyptischen Import eines dort etwas ganz andcres bedeutenden 
Namens verdrangt worden sein? Gab es doch damals gewiB ebenso 
wie noch heute eine Form von Nymphaea coerulea37) in Palastina, 
auf die der agyptische Name hatte iibertragen werden kónnen. 
Auch war der kulturelle EinfluB Agyptens auf die yorderasiatische 
Welt nicmals ein besonders starker, und auch der politische Ein
fluB beschrankte sich eigentlich nur auf zwei kurze Perioden 
wahrend der 18. und 19. Dynastie, im 15. und 13. Jahrhundert, 
und auch diese hinterlieB nur geringe Spuren in den von Agypten 
beherrschten Kiistenlandern; die spatercn Einfalle der Agypter 
brachten es nicht mehr zu langer daucrnden Eroberungen (6. 
Jahrh.).

Die andere Annahme, daB der Name „schuschan“ von den 
Semiten gleichzeitig mit der Lilie nach Agypten kam und dann dort 
auf die Lotusblume iibertragen wurde, wird schon dadurch wider- 
legt, daB, wie wir sahen, der entsprechende Name fur die Lotus- 
blumc dieser schon wahrend der 12. Dynastie anhaftete, also zu 
einer Zeit, die vor dem Eindringen der ersten semitischen Hyksos- 
stamme in Agypten lag. Auch kann man bei der groBen bis in die 
friiheste Zeit rcichenden Bedeutung des Lotus sowohl im Kult ais auch 
im Wirtschaftsleben (die Knollen dienten zur Nahrung, die Samen 
zur Brotbereitung) unmoglich annehmen, daB die Agypter in den 
friiheren Zeitcn kein eigenes Wort fur diese Pflanze gehabt haben, 
oder daB ein solches durch ein eingewandcrtes sich habe verdrangen 
lassen.

Die einzige Móglichkeit ist demnach, anzunehmen, daB das 
Wort „schuschan“ oder ein ahnliches urspriinglich ais Bezcich- 
nung lilicnahnlicher Blumen den gemeinsamen Vorfahrcn der Agyp
ter und Semiten eigen war oder wenigstens beiden Sprachstammen

S7) E i g , A. second contrib. to the Knowl. of the Florę of Pal.
(1927) p. 1.
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angehórte. Demnach mussen die Agypter es aus ihrer ursprung- 
lichen asiatischen Heimat mitgebracht haben, und es dann im Nil- 
lande auf die dort vorgefundene und besonders haufige Lotusblumc 
iibcrtragcn und fixiert haben, wahrend die nach Norden wandern- 
den Semiten im syrisch-palastinensischen KiistengeDiete ais sie die 
dort wachsende besonders auffallige Lilie antrafen, den Namen 
hierauf spezialisiert haben.

Wie wcit die Spczialisierung des Namens „schuschan“ auf die 
Lilie im semitischen Sprachgebiet vorgedrungen ist, lafit sich noch 
nieht angeben; es ist aber anzunehmen, dafi sie Schritt gehalten 
hat mit der weitercn Vcrbreitung der Lilienkultur. Es blieb also 
vermutlich iiberall dort der Name vorzugsweise oder ausschliefi- 
lich an der Lilie haften, wo diese sich ais beliebte Zierpflanze 
eingeburgert hat, und wenn bis dahin auch andere Pflanzen so be- 
nannt worden waren, so mufite entweder fiir diese ein Ersatzname 
gefunden werdcn, oder es wurde der Unterschied durch einen Bei- 
namen festgelegt38) .

Wann die Spezialisierung des Wortes auf die Lilie sich voll- 
zog, wird sich wohl kaum je fcststcllen lasscn. Vor allem ist viel 
dariiber debattiert worden, ob das Wort in den Zeiten der Auf- 
zeichnung der Bibcl schon die Lilie bedeute.

A s c h c r s o n ,  K a u t z s c h  und C h r i s t  stehen hier imGegen- 
satz zu F o n c k  und L o w. A s c h e r s o n  schreibt in Naturw. 
Wochenschr. IX (1894) p. 242: es sei „wohl sehr zweifelhaft, ob 
der Dichter des Hohen Liedes cine bestimmte Liliaceen-, Ama- 
ryllidaceen- oder Iridaceen-Art gemeint hat“ , und ibid. p. 310: 
„Ich bin immer noch der Meinung, dafi schuschan oder schó- 
schanna ein allgemeiner Name fiir die schon und grób bliihenden 
Liliifloren war, keinesfalls bedcutete er speziell eine LU-iumart.“ 
Auch noch in der Synopsis III (1905) p. 174 sagt er, es sei „wenig 
wahrscheinlich, daB Lilium candidum mit der Lilie des Feldes 
(Schoschannah ha’ amaquim) des Hohen Liedes (2, 1) gemeint sei.

38) DaB der gleiche ProzeB auch sonst stattfindet, dafur seien die 
verschiedenen Beiworte der Lilie in der deutschen Sprache ais Beispiele 
angefiihrt (meist aus P r i t z e l  u. J e s s e n .  Die deutschen Volksnamen der 
Pflanzen (1882) entnommen): Lilium bulbiferum  =  Feuer-, Gold- oder 
Berglilie, Lilium martagon =  Calvarienlilie, llemerocallis — Taglilie, 
Anthericum liliago =  Gras- oder Alpenlilie, Erythronium dens canis = 
Zahnlilie, Iris germanica =  Blaulilie, Iris pseudacorus =  Gelb- oder 
Wasserlilie, Asphodeline lutea =  Goldlilie, Fritillaria imperialis =  
Kónigslilie, Colchicum auiumnale =  Herbstlilie, Polygonaium midłiflorum  
— Hundslilie, Convallaria majalis =  Liljen konvalljen (engl. Lily of the 
valley), Plałanthera bifolia  =  Nachtlilie, Caprifolium periclymenum  
Jericholilie.

DaB das mediterrane Pancratium maritimum  franzós.: Lis de Matthi- 
ole heiBt, wurde schon erwahnt; im altesten deutschen Herbar von Dr. 
R a t z e n b e r g e r  (s. K e s s l e r  1870 p. 85) wird diese Art Lilium  
maritium  genannt. Nymphaca alba, die im deutschen meist den weniger 
passenden Namen Wasser- oder Seerose fuhrt, heiBt englisch waterlily, 
franzósisch lis des elangs, und wird von Botanikern auch im deutschen 
ietzt haufig See- oder Wasserlilie genannt (s. Garcke III. FI. v. Deutschl.
7. Aufl. (1924) p. 24.
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K a u t z s c h :  Die heilige Schrift. 3. Aufl. II (1910) p. 360 
sagt beziiglich der Lilie im Hohen Lied: „Allen anderen Vor- 
schlagen gegeniiber hat die Lilie am meisten Wahrscheinlichkeit, 
nach dem Gebrauch aber besonders in 5, 13 und 7, 3, schwerlich die 
wcific eigcntliche Lilie, sondcrn eine der vielen palastinensischen 
Irisarten, wohl eine dunkle Schwertlilie.

C h r i s t  (1. c. p. 76) ist gleichfalls der Ansicht, daB unter 
der sosanna der Bibel eine Iris zu verstehen sei. Er sagt weiteir 
(1. c. p. 88): „Es fehlt an geniigenden Anhaltspunktcn, die Lilie 
des alten Testamentes auf ein bestimmtes Liliengeschlecht oder 
auf die weiBe Lilie im bcsonderen zu deuten." Wenn er iibrigens 
behauptet, daB die Iris in Palastina in solchen Mengen auftrate, 
dali man fast von //-/s-Formationen reden konne, so ist dies doch 
stark iibertrieben, da selbst die allein haufigen unscheinbaren 
Artcn Iris palaestina und Sisyrinchium keinen auffallenden Teil 
der Pflanzendccke Palastinas bilden. Jedenfalls trifft diese Be- 
hauptung, fiir die allein in Bezug auf die Bibel in Betracht kom- 
mendcn grofibliitigen Artcn (Section Onocyclus) nicht zu, selbst 
wenn W e t z s t e i n  (Rciseber. iib. Hauran u. Trachon (1860) 
p. 40) „eine faustgroBc dunkelviolette prachtvolIc Lilie (susan) 
[sicher eine Iris] im Siidosten des Haurangebirges zwischen Imtan 
und Enak zu Tauscnden gefunden“ zu habcn angibt.

H e i m (1. c. 3. Aufl. p. 216) halt die Lilie des Hohen Liedes 
fiir L. chalcedonicum und bulbiferum, oder noch wahrscheinlicher 
Fritillaria, indem er sich auf die Stelle von P l i n i u s  stiitzt: 
„cst et rubens lilium, quod Graeci v.ęivnv vocant“ . Die beiden 
angefiihrten L i 1 i e n kommen aber gar nicht in Palastina vor, 
und von Fritillaria nur F. libanotica, eine Art mit kleinen, wenig 
gefarbten Bliiten, die ais Zierpflanze nicht in Betracht kommt.

Um uns selbst ein Urteil bilden zu kónnen, was die Bibel 
unter „schuschan" versteht, ist es nótig, die verschiedenen Stellen 
des alten Testamentes, an denen dieses Wort vorkommt, etwas 
naher zu betrachten.

Es handelt sich
1) um lilienfórmige Verzierungen an den Kapitalen der Saulen 

des salomonischen Tempels (Kónige 7, 19 u. 22).
2) den lilienblutenfórmigen Rand des Ehernen Meeres (Kónige 

7, 26).
3) eine Stelle beim Propheten H o s e a  (14, 6), die besagt, daB 

Israel bliihen soli wie eine Lilie39) und Wurzeln schlagen wie 
der [Wald des] Libanon.

4) sieben Stellen im H o h e n  Lied.
5) 2 Stellen in J e s u s  S i r  a c h ,  namlich 50, 8 „wie eine schóne 

Rosę im Lenz, wie die Lilien am Wasser, wie der Weihrauch- 
baum zur Sommerzeit“ . Ferner 39, 18: „und gebet siiBen Ge- 
ruch von euch wie Weihrauch; bliihet wie die Lilien und riechet 
wohl“ .

89) Die ahnliche Stelle Jesaias 35, 1 bezieht sich nach K a u t z s c h  
nicht auf die L i l i e  (wie L u t h e r  iibersetzt), sondern auf C r o c u s .



'Heimat und Geschichte der Lilie. 193

Die lilienartigen Verzierungen der Saulenkapitale werden von 
manchen Gelehrten nach agyptischem Muster ais Lotusblumen 
gedeutet, da sie aber von, einem Erzschmied aus Tyrus in Phó- 
nizien, dem Sohn einer jiidischen Mutter aus dem Stamm Naphtali 
oder Dan (letzteres nach Chroń.) verfertigt worden sind, so ist 
kaum anzunehmen, daB er sich agyptischer Vorlagen bediente, 
zumal da die vordcrasiatische Kunst recht selbstandig und ein- 
heitlich war und einer Beeinflussung durch Agypten wenig Rech- 
nung trug. Auch Irisbliiten passen weit weniger gut fur Kapital- 
verzierungen ais Lilien und erst recht nicht ais Rand eines groBen 
GefaBes. — Der Ausspruch bei H o s e a kann naturlich auf viele 
Blumenarten bezogen werden, paBt aber doch besser auf eine 
stattliche, schnell in die Hóhe wachsende Pflanze mit zahlreichen 
groBen Bliiten, ais auf eine einbliitige, relativ kurzstenglige Iris.
— Die Stellen in J e s u s  S i r a c h  deuten auf Feuchtigkeit liebende, 
wohlriechende, schón bluhende Pflanzen, was fur die Lilie zutrifft, 
nicht aber fur die Iris und andere Liliifloren Palastinas.

Was endlich die Stellen des H o h e n  Li e d e s 40) betrifft, so 
ist zu beriicksichtigcn, daB dieses aus verschiedenen Liedern be- 
steht, die (nach K a u t z s c h )  erst etwa im 3. Jahrhundert v. Chr, 
gesammelt worden sind, also zu einer Zeit, wo die Lilie ganz 
zweifellos im Orient schon weit verbreitet war. Wenn auch die 
drei Stellen, die nichts weiter besagen, ais daB der Liebste (2, 
16), die Liebste (6, 3) oder Gazellenzwillinge (2, 5) in Lilien 
weidcn, nichts bestimmtes aussagen, so kann man doch wohl be- 
haupten, daB die Vorstellung des Weidens unter Iris, Gladiolus, Nar- 
zissen oder gar Colchicum und anderer niederer Pflanzen bei weitem 
nicht so anschaulich, sympathisch und poetisch ist ais die, daB sie 
unter den groBen, wohlduftenden, viclbliitigen Lilien weiden. Aber 
7, 5, ein Weizenhaufen, umsteckt mit Lilien, pafit iiberhaupt nicht 
auf die andcren Liliifloren, die wie die Iris und die meisten 
anderen Gattungen im Friihling bliihen, oder wie die Colchicum- 
arten im Spatherbst und Winter, sondern einzig auf die zur Zeit 
der Weizenernte bliihenden Lilie; denn es handelt sich (s. 
K a u t z s c h  1. c. II p. 369 Anm. 1) um die Weizenhaufen auf der 
Dreschtenne, die noch heutzutage mit Blumen umsteckt werden.
— Auch die Stelle 5, 13 „Seine Lippen Lilien, triefend von fliissiger 
Narde“ kann sich wohl nur auf eine stark duftende Blume be- 
ziehen; die Iris-Artcn haben aber meist gar keinen und nur einige 
wenige Artcn cinen ganz schwachen Duft, die meisten andcren 
Liliifloren, darunter die Tulpen, Colchicum, Gladiolus etc. duften 
iiberhaupt nicht, so daB nur die H y a c i n t h e n  und N a r z i s s e n  
auBer der Lilie iibrig bleiben; die palastinensischen Arten dieser 
Gattung sind aber niedrige Pflanzen mit wenig auffallenden Bliiten; 
audi bliihen dereń zwei Arten (Narcissus tazetta und Hyncinthus

40) L u t li e r iibersetzt bei den angefuhrten Stellen das Wort „schu- 
schan“ irrtumlich mit Rosen, nur 7, 14 sagt er: „Die Lilien geben den Ge- 
ruch“, wahrend K a u t z s c h  diese Stelle iibersetzt: „Die Liebesapfel 
spenden Duft“, im iibrigen aber die Lilie zulafit, wenn auch nicht die 
weifie (s. oben).

Fedde, Repertorium, Beiheft LVI 13
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orientalis) viel fruher ais der Weizen geerntet wird. — Auch 6, 
2, vvo der Liebste in den Garten zu den Balsambeeten hinabsteigt, 
um sich am Sprossen des Weinstockes zu freuen und ura Lilien 
zu pflucken, paBt nur auf kultivierte Lilien, denn sowohl Iris ais 
auch Hyacinthen, Tulpen, Narzissen bliihen in Palastina, bevor der 
Weinstock sproBt, auch sind die Narzissen, Tulpen, Cotchicum, 
Gladiolus zu gewohnlich, die wilden Hyacinthen nicht schón ge- 
nug, und die einheimischen grofibliitigen Iris auf den schweren 
Gebirgsboden zu schwierig anzupflanzen, um ais Zierpflanzen 
kultiviert zu werden, wahrend die jetzt iiberall, besonders auf 
Friedhófen, angebaute Iris germanica damals noch nicht einge- 
fiihrt scin konntc.

Wie aus den angcfiihrten Uberlegungen ersichtlich ist, geniigt 
einzig und allein die weiBe Lilie allen in den verschiedenen Stellen 
der Bibel gcforderten Anspriichen, und deshalb muB ich mich ohne 
Vorbehalt der Ansicht L o w ’s (1. c. II p. 1) anschlieBen, wenn 
er sagt: „Ich halte daran fest, daB „sosanna" die Lilie meint, 
ebenso wie syrisch „susanta“ , das erst mit Zusatzen fiir Iris 
naher bestimmt wird“ , abcr er stiitzt sich hierbei nicht auf bo- 
tanische Erwagungen, sondern vor allem auf Zeugnisse und Gc- 
wahrsleutc aus der spateren jiidischen Literatur.

Von geringer Wichtigkeit fiir unsere historische Betrachtung, 
wann die Lilienkultur sich einbiirgerte, ist die Frage, was unter 
den Lilien des neuen Testaments, d. h. unter den in der Bergpredigt 
nach den Evangelien von Matthaus (6, 28) und Lucas (12, 27) 
genannten Lilien auf den Feldern zu verstehen sei, die ja nicht 
„schuschan“ , sondern griechisch „yglru  rnv  &yqov“ genannt werden. 
Es mag aber doch erwahnt werden, daB man wohl jetzt ganz ąll- 
gemein der Ansicht ist, daB die Lilie nicht gemeint sein konne; 
dagegen sind die Gelehrten in Bezug auf die gemeinte Blume der 
verschiedensten Meinung41).

Wenn wir nun auch die Lilie des Alten Tcstamcntes ais 
Lilium candidum festgestellt zu haben glauben, so sind wir doch 
leider in Bezug auf die Bestimmung der Zeit, wann die Lilie in 
Palastina in Kultur genommen wurde, nicht viel weiter gekommen. 
Denn selbst wenn die Kapitale von Salomos Tempelsaulen Lilien- 
verzierungen hatten, so geht daraus nicht hervor, daB die Lilie im
10. Jahrhundert v. Chr. schon kultiviert gewesen ist; denn es

41) T r i s t r a m  vermutet Anerrwne coronaria, C h r i s t  Iris, D ą l -  
tn a n Gladiolus, F i s c h e r - B e n z o n  Feuerlilien, L u n d g r e n  Asp/io- 
delus, L a g a r d e und wohl auf ihn fuBend W e s s e 1 y Lilium chalcedo- 
tticum, eine, wie wir sahen, in Palastina und Syrien iiberhaupt nicht vor- 
kommende Pflanze. Freilich sind manche Gelehrte der Meinung, daB 
Jesus keine spezielle Pflanzenart, sondern nur Blumen im allgemeinen im 
Sinne gehabt habe, was sich mit dem Wort v. q Lv o v , womit die ver- 
schiedensten Blumen bezeichnet werden, gut vertragt. Beim Hohen Lied 
ist zwar auch behauptet worden, es sei keine spezielle Blume gemeint; 
jedoch ist dies kaum anzunehmen, da die Lilie stets im Zusammenhang 
mit sehr konkreten Pflanzen (Narde, Wein, Balsam, Weizen) oder Tieren 
(Gazellen) genannt wird, und iiberhaupt die Abstraktion in jenen alteren 
Zeiten noch wenig entwickelt war.
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konnte ebcnsowohl eine wilde Lilium catididum Palastinas wic 
eine Vorlage aus Phonizien ais Modeli gedicnt haben. Und wenn 
das Hohc Lied von den Garten des Konigs Salomo sprieht mit scinen 
Lilien, so ist dies auch kein strenger Bewcis fiir die Lilienkultur 
in so fruher Zeit, denn nachweislich gehóren die im Hohen Lied 
sehr spat zusammengcfaBten Licdcr auch in ihrcr Entstchung einer 
viel jungeren Zeit an ais der Salomos.

Selbst wenn sieh mit Sichcrheit erweisen Iiefie, was wir nur 
haben sehr wahrscheinlich machen konnen, daB die Lilie in Agypten 
wahrend der thebanischen Pharaonenzeit des mittleren Reiches im
2. Jahrtausend v. Chr. schon in Kultur war, so wiirde daraus noch 
nicht heryorgehen, daB auch im benachbarten Palastina diese Kultur 
schon damals gepflegt worden sei; denn es ist sehr wohl móglich, 
ja sogar wahrscheinlich, daB Agypten die Lilie nicht direkt von 
Palastina und Syrien, sondern von Kreta crhalten hat, wo sie ja 
im 16. Jahrhundert, wic wir sahcn, schon bekannt war; denn diese 
Insel stand damals ebcnso wie Agypten auf der Hohe der Kultur 
und hatte direkte Vcrbindungen mit Agypten, wahrend in den 
vorderasiatischen Kiistcngebietcn, wie wir aus den Tel-Amarna- 
Bricfen wissen, die kanaanitische Bevólkerung unter zahlreichen 
machtlosen Duodezfiirsten stand und die kleinen enggebauten 
armlichcn Stadte, wie sie durch die Ausgrabungen erschlossen 
sind, kaum Raum fiir Ziergartcn bieten konntcn.

Hingegen diirfen wir wohl annehmen, daB die Lilie, wenn 
nicht zu Salomos Zeitcn, so doch einige Jahrhundcrte spater, 
zur Assyrerzeit, in Palastina und Syrien angebaut wurde, denn 
Assyrien konnte die Lilie kaum von cinem anderen Lande erhaltein 
haben ais von Syrien oder Palastina.

Aus A s s y r i e n  besitzt das Britische Museum eine schone 
Lilien-Abbildung, indem auf Tonplatten ein Garten dargestellt ist, 
auf dem nach R a w l i n s o n  (the five great monarchies of the 
ancient world I (1862) p. 440) „irregnlarly among the trees occur 
groups of lilies, sonie in buds, some in fuli bloom, all natural, 
graceful and spirited", und B o n a v i a  (The Flora of the Assyrian 
monuments (1894) p. 31) sagt von derselben Darstellung: „it is 
unmistakably and very truthfully delineated on Nr. 16 and 17 of 
the basement. It shows, that the sculptors of those days were well 
aequainted with the fine thing“ .

Da in Assyrien die Lilie nicht wild vorkommt42), ist anzu- 
nehmen, daB sie wahrend der Bliitezeit des assyrischen Rcichels 
im 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. dort eine bcliebte Kulturpflanze 
gewesen ist.

Auch die Hauptstadt von Elam, S u s a ,  die im 7. Jahrhundert 
von dem Assyrerkónig Assurbanipal (Sardanapal) zwar zerstort

42) Die Móglichkeit, daB sie in den persischen Randgebirgen noch 
wild aufgefunden wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, immerhin ist es 
auBerordentlich unwahrscheinlich, da wir sonst wohl schon sicher die 
eine oder andere Nachricht dariiber erhalten haben wiirden. Vermutlich 
ist das Klima dort doch schon zu trocken, ais dafi eine solche Feuchtig- 
keit liebende Pflanze sich dort im wilden Zustande hatte halten konnen.

13*
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wurde, spater aber wieder zur Bliite gclangte ais dic siidliche 
Hauptstadt des Perserreiches, soli (nach Stephanus von Byzanz 
und Eustatius43) ihren Namen der Lilie (susan) verdanken, und 
wird daher auch zuweilen ais „Lilienstadt“ bezeichnet. Da diese 
im sudwestlichen Randgebiet des Iran gelegene Stadt sehr weit 
von der syrisch-palastinensischen Heimat der Lilie entfernt gelegen 
ist, konnte es sich nur um kultivierte Lilien gehandelt haben, und 
man miiBte demnach annehmen, daB die Lilie zur Zeit der Griindung 
dieser uralten Stadt daselbst schon vorher in Kultur gewesen sei, 
was doch ein Widerspruch in sich selbst ist. Es ist daher anzu- 
nehmen, daB, — wenn iiberhaupt der Name Susa von einer Pflanze 
hergeleitet ist, — er sich auf ein dort einheimisches lilienartigeb 
Gewachs bezieht, móglicherweise auf eine I r i s ,  vielleicht auf 
die ais Zierpflanze so bckannt gewordene persische Iris susiana, 
die wild freilich bisher nur von Ispahan bekannt ist, einer Stadt, 
die betrachtlich weiter nordlich im iranischen Randgebirge gelegen 
ist. DaB die P e r s  e r ,  ais groBe Blumenliebhaber, die Lilienkultur 
beibehielten oder auch weiter ausdehnten, ist anzunehmen. C a r -  
p e n t e r  (in Scripture natural history 3. ed. [1833] p. 248) sagt 
z. B.: „The early Persians attached to it a peculiar sanctity“ ; auch 
bemerkt er mit Hinweis auf Sir R o b e r t  Ker  P o r t e r ‘s Beschrei- 
bung einer Skulptur im Palast der 40 Saulen in Perscpolisi: 
„Almost every one in the procession holds in his hand a -figurę 
like the lotos“ , wobei er diese Blume ais Lilie anspricht.44)

Uber die Verbreitung der Lilie weiter nach Osten sind mir 
keinc Angaben bekannt geworden; bei der von Westen nach Osten 
zunehmenden Trockenheit ist auch eine Ausbreitung der Lilien
kultur nicht sehr wahrscheinlich.

Nach dem feuchteren Westen hat hingegen die Lilie schon friih 
ihren gewaltigen Siegeszug angetreten.

Welchem Volk die Verbreitung der Lilie nach Westen zuzu- 
schrciben ist, laBt sich schwer feststellen. W e s s e 1 y meint, daB 
die Lilie nach Kreta wahrscheinlich durch die C h e t a  ( H e t i t e r )  
gekommen sei; aber es ist ja auch moglich, wie wir sahen, daB 
die Lilie in Kreta damals einheimisch gewesen ist. F o u r n i e r  
glaubt (nach B a r b e y ,  FI. Sard. Comp. (1885) p. 60), daB 
es die P h 6 n i z i e r waren, welche die Lilie in ihre Kolonien, 
und sogar bis zu den Balearen, eingcfiihrt haben. Da die Phonizier 
gute Gartner und Blumenliebhaber waren, und zu der Bliitezeit 
von Tyrus und Sidon die Lilie allcr Wahrschcinlichkeit nach 
schon in Vorderasien in Kultur genommen war, so ist die An- 
nahme, daB die Lilie sich durch die Phonizier verbreitet habe, 
wie so viele andere Kulturpflanzen, recht wahrscheinlich. Aber 
bestimmte Anhaltspunkte dafiir sind bisher nicht vorhanden. * 41

43) ad Dionysa 1073 s. Sprengel 1. c. Bemerk. t. 2 p. 368.
41) Unrecht hat er aber, wenn er in Bezug auf die Lilie von den 

„white flowers of the fields in Persia“ spricht, da dies weder auf Be- 
obachtung beruht, noch in Anbetracht der okologischen Anforderungen 
der Lilie und der klimatischen Verhaltnisse Persiens denkbar ist.
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In G r i e c h e n 1 a n d war die Lilie jedenfalls schon in friihcn, 
fast prahistorischen Zeiten bekannt, sei es nun, da!3 sie dort heir 
misch oder dorthin aus Asien eingefiihrt war. Die wichtigsten 
Daten fur Griechenland wic auch fur Rom seien hier angcfiihrt, 
wie sie z. T. schon in den Krauterbuehern der Renaissancezeit, 
teilwcise in C e 1 s i u s Hierobotanicon, teilweise bei neueren 
Schriftstellern, wie S p r e n g e l ,  F r a a s ,  L a n g k a v e l ,  Le nz ,  
H e h n ,  W e s s e l y  etc. sowie in den Handwbrterbuchern der 
klassischen Sprachen sich finden.

Schon H o m e r  spricht in der Ilias (13, 830) (urn 750 v. Chr.) 
von der Iilicnahnlichen (Itięióeig) (wohl besonders wcifien) Haut 
des Ajax, die Hektor mit seinem Speer zerfleischen will. — Auch 
bei H e s i o d (um 700 v. Chr.) findet sich dasselbe Wort keięior
— In der T h e o g o n i e  d e r  M u s e n  wird die Lilienstimme der 
Cykaden erwahnt ( H e h n  1. c. p. 248). — In einer Hymne auf 
Demeter (Mitte des 7. Jahrh.), einer Urkunde des altcleusinischen 
Dcmeterdienstes wird (V. 427) das reizende nyseische Gefilde 
geschildert, auf dem Persephone Rosen und Lilien (leięwr) pfliickte.
— Bei P in  d a r  (im 5. Jahrhundert) findet sich wiederum das 
gleiche Wort Isięior, und im selben Jahrhundert erwahnt H i p p o -  
c r a t e s ,  wie wir oben schon sahen, das Lilienól Agyptens. 
Im 4. Jahrhundert findet sich das Wort keięinr bei T h e o r  
p l i r a s t15) und am Ende des gleichen Jahrhunderts bei D i c a e -  
a r c h o s , einem Schiller von A r i s t o t e l e s  (s. L a n g k a v e l ) .  — 
Im 3. Jahrhundert spricht der Bukoliker T h e o k r i t  (idyll 23 
t. C a m e r a r i u s )  von einem schnell welkenden „weifien Krinon“ , 
kevxuvto y.ęh>ov, womit wohl auch nur die Lilie gemeint sein kann, 
und ein gleichzeitiger griechischer Papyrus enthalt ein Rezept fiir 
eine Mischung wohlriechender Ole, unter denen auch das S u 
s i n c r 6 1* 46) angcfiihrt wird.

Das griechische Wort Y.ęivov soli ursprunglich fiir verschie- 
dene lilienartige Gewachse gebraucht worden sein, nach F r a a s  
(1. c. p. 287) besonders auch fiir Iris. H e r o d o t  benannte auch die 
Lotusblume Agyptens mit diesem Wort und ob A r i s t o p h a n e s  
(Nubes V. 910) mit den Krinos-Kranzen Lilien meinte, ist nicht 
bewiesen. Spater aber scheint sich das Wort mehr und mehr auf 
Lilien spezialisiert zu haben, und heute bezeichnet es im Neu- 
griechischen sowie, wohl auf dem Wege iiber die altslavische 
Kirchensprache bei den slavischen Balkanvdlkern ais Krin die 
Lilie, und dies auch sogar bei den rumanisch redenden Walachen.

46) Er braucht das Wort freilich in sehr unklarer Verbindung mit 
der Narzisse, und aus seiner Beschreibung lafit sich nicht erkennen, welche 
Pflanze eigentlich gemeint ist. Wenn er freilich sagt, die Planze komme 
erst spat, nach dem Aufgang des Arktur (also im Herbst), zur Bliite 
(1. c. cap. 6, 8), so spricht das fiir eine im Herbst bliihende Pflanze 
wie Pancratium maritinum.

46) Das auch spater bei den Rómern haufig gebrauchte, auf das 
semitische „susan“ zuriickgehende Adjectiv „susinum“, das natiirlich 
nichts mit der Stadt Susa zu tun hat, wurde viel gebraucht. Es hat 
sich nach L or e t  (1. c. p. 115) sogar noch bis in die jiingste Zeit er- 
halten in dem Worte „Vinaigre susinat“ (Susineressig).
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Es soli mit dem altagyptischen Wort Krere (Mrere) zusammen- 
hangen, das, (auch krr, krri, hr, hrri, hll, gelesen) sich in ver- 
schiedenen Papyri findet, so im Papyrus Orbigny und im Papyrus 
Harris, der aus der Zeit Ramses III. stammt. Es bedeutet eine 
Blume, die unter den wohlriechenden Gartenblumen erwahnt wird 
(nach W e s s e l y  1. e.), also moglieherweise eine Lilie, da auBer 
Jaśmin kaum eine weitere wohlrieehende Blume damals bekannt 
war. Auch noch viel spater hat sich dies Wort erhalten, namlich 
im koptischen; in der siidkoptischen Bibeliibersetzung findet sich 
namlich neben dem griechisehen Lehnwort Krinon auch das Wort 
hrere, in der nordkoptischen hrere fiir die Lilie.

Es scheint also, daB sich ebenso wie im semitischen das Wort 
„schuschan“ , so im griechisehen das Wort „krinon“, im agyp- 
tischen das Wort „krere“ im Laufe der Zeiten immer mehr auf die 
Lilie spezialisiert zu haben.

Auch die Romer miissen fruh mit der Lilie bekannt geworden 
sein, denn sie findet sich auf alten rómischen Miinzen abgebildet, 
und zwar mit der Inschrift „Spes populi Rornani" (Leunis II 
p. 785). — Im 2. Jahrhundert v. Chr. wird von P o r c i u s  C a t o  
C e n s o r i u s  in seiner Schrift „de agricultura“ die Lilie ais lilium47 * * So) 
angefiihrt. — Im 1. Jahrhundert v. Chr. erwahnt H o r a z  (Od. 1, 
36, 16) die kurzlebige Lilie (breve lilium); auch gibt der zur Zeit 
Casars lebende V a r r o  in seiner Schrift de re rustica (1, 33) eine 
Anweisung, wann ein Lilienbeet (lilietum) anzulegen sei. Zur 
selben Zeit laBt V e r g i l  (Eleg. 10, 25) den Gott Sylvanus einen 
Kranz groBer Lilien tragen, und (in Aeneis 6, v. 709) summen 
Bicnen um die weiBe Lilie (lilum candidum) herum. — Bei 
P ro  p e r z  (4, 4 V. 25) wird durch eine silberne (argenteum) 
Lilie das Wohlwollen der Nymphe gewonnen, auch schreibt er 
(2, 3) „Lilia non domina sunt magis alba mea“. — C e l s u s  (5, 
21, 2) wiederum spricht von einer Liliensalbe (unguentum su- 
sinum).

Im 1. Jahrhundert n. Chr. befaBt sich vor allem P l i n i u s  
s e c u n d u s  ausfiihrlich mit der Lilie (21, 5 u. 11) sowie (13, 1 
(2), 11) mit der Liliensalbe (unguentum susinum) und dem Lilien- 
61 (lirinon); er gibt die erste ausfuhrliche und gut erkennbare Be- 
schreibung der Pflanze, die an Adel (nobilitate) der Rosę am nach- 
sten stehe und nach den gleichen Methoden gepflanzt werde, wie

47) Das lateinische Wort „lilium" soli nicht, wie friiher vielfach
(auch z. B. noch von H e h n )  angenommen wurde, von dem griechisehen 
Wort h e i ę t o r  herstammen, sondern beide sollen (nach Maillet, unab- 
hangig entstanden sein, und es wird (z. B. von E r m a n , Z. d. D. M. O.
46, 117) angenommen, daB aus dem altagyptischen Wort krere (hrere), 
koptisch rera, reri, nicht nur das griechische Wort v. qlvov sondern auch 
ketę tor  und Lilium abzuleiten seien. Wahrend von leirion wohl das 
dalmatinische Ljer fiir Lilie abstammt, hat das lateinische Lilium Mittel- 
europa erobert, teils direkt, teils in seiner italienischen Form giglio.
So heiBt die Lilie franzósisch lis, englisch lily, deutsch Lilie, aber in den 
Krauterbuchern und in den Volksbenennungen finden sich zahlreiche 
andere Formen, z. B. Lilje, Lilig, Gilge, Jilge, Ilge, Ille, Lylie, Lielge, 
Lilde, llieg, Gilg, Gylg.
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die Rosę. Nichts sei fruchtbarer, indem eine Wurzel oft 50 
Zwiebeln hervorbringe. Am meisten gelobt seien die Lilien von 
Antiochia und Laodicaea in Syrien, darauf folgę Phaselis, an 
vierter Stelle komme Italien. — Ungefahr gleichzeitig teilt C o 1 u - 
m e l l a  in seiner Schrift de re rustica (9, 44) mit, daB die wejBe! 
Lilie (candidum Lilium) fur die Bienen in Garten gezogen werde.

Der bis in die Renaissancezeit ais botanische Autoritat geltende 
D i o s c o r i d e s , der um die Zeit N e r o ’s lebte, aber griechisch 
schrieb, bespricht wiederum die Lilie ausfuhrlich (1. 3, 106); 
er gebraucht zuerst den Namen aqLvov (jaęikixóv fur eine Pflanze, die, 
wie er angibt, auch /.ripmrgenannt werde. Wenn er die Lilie ais 
Konigs krinon bezeichnet, so geht daraus hervor, daB er auch an- 
dere Krinonarten kennt. Dieses Wort wurde auch von den Juden 
in der Mischna (Lów 1. c. p. 70) ais „sosannah hamelech" (Kó- 
nigslilie) gebraucht, und mit Kdnig Salomo in Verbindung gebracht. 
D i o s c o r i d e s  bezeichnet die Liliensalbe ais A-eięivov oder
govGLvov, woraus hervorgeht, daB er Keięivov dem semitischen „suson" 
gleichstellt. Auch findet sich bei ihm angefiihrt, daB die Romer 
die Lilie Mhou/u (lilium) oder (>ćoa 'lo w w n ę  (Rosa Junonis) nennen; 
es ist dies ein Beweis, daB die Sagę, die Lilie sei aus Junos bedm 
Nahren von Herkules verschiitteter Milch entstanden, schon damals 
in Rom weit verbreitet war48). Auch erwahnt er auBer einem agyp- 
tischen auch einen Namen der Afrikaner fur die Lilie, ein Beweis, 
daB sie damals auch in Nordafrika eingefuhrt war. Ferner macht 
er viele Angaben iiber die Verwendung der Blatter, Wurzeln und 
Samen.

Im 2. Jahrhundert n. Chr. findet sich die Lilie bei G a l e n ,  
A p u l e j u s ,  N i k a n d r o s  erwahnt, im 3. Jahrhundert bei dem 
Geoponiker M a r t  i a l i s  (4, 22, 5), der anfuhrt, daB damals 
Rosen und Lilien unter Glas gezogen wiirden. Der Grammatiker 
A t h e n a e u s  (Deipn. 15, 27) beschaftigt sieli in zahlreichen 
Zitaten mit der Lilie. Er erwahnt unter anderm auch P h i 1 i n o s 
der sagt, daB tu v>qI vov auch k e ię io r  und tov genannt werde. (S. Spren- 
gel 1. c.) Der Kirchenvater C l e m e n s  A l e x a n d e r  sagt, daB Juno 
sich an der Lilie, Diana an der Myrte ergotze. A e l i u s  Lam-  
p r i d i u s  (9 u. 11) berichtet von den Teppichen aus Lilien, Rosen, 
Violen, Hyacinthen und Narzissen des Kaisers Heliogabal, der 
seine Gaste so in Blumen vergraben lieB, daB einige daran er- 4

4S) Nach C e l s i u s  (1. c.) hat schon der vor Christi Geburt lebende 
Dichter O v i d diese Sagę gebracht; sie hat sich dann bis in die Neuzeit 
erhalten, so wird sie wiederholt von dem Arzt N i k a n d r o s ,  der um 
150 n. Chr. lebte, in seinen A l e x i p h a r m a c a  406, ferner von 
A t h e n a e u s ,  einem Grammatiker, der um 200 in Rom lebte, viele 
Jahrhunderte spater findet sie sich in der Mitte des 10. Jahrh. verfafiten 
G e o p o n i c a  (II. 19) und dann wieder in den meisten K r a u t e r -  
b i i c h e r n ,  z. B. bei B o c k ,  F u c h s ,  D o d o e n s ,  L o b e l i u s ,  
C. B a u h i n ,  M o r i s o n  etc. Eine weitere Sagę besagt, daB Aphrodite, 
aus Eifersucht iiber die blendend weifie Farbę der Lilie, ihr das mann- 
liche Glied des Esels ais gelbes Pistill einsetzte (Nicand. alexiph. 406, 
id. apud Athenaeus, siehe auch S p r e n g e l ,  Erlauterungen zu Theo- 
phrast, p. 239).
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stickten; A e l i u s  S p a r t i a n u s  beschreibt sogar die Bettdecke 
aus Lilienblattern des Kaisers A e l i u s  Ver us .

Ende des 4. Jahrhunderts beschreibt der Geoponiker P a l l a -  
d i u s  in seinem Werke „de re rustica“ die Lilienkultur auf Beeten 
(lilietum) (3 ,21) und die Bereitung des Oleum liliaceum (6, 14), 
wahrend C l a u d r u s  de  S e r e n a  die Frau des Stilicho preist, 
da das WeiB ihrer Haut den Schnee und die Lilien iibertreffe. 
Der im 4. bis 5. Jahrhundert lebende P r i s c i a n u s  (4, 1) spricht 
von Lilienzwiebeln (liliaceus bulbus). Jm 5. Jahrhundert erwahnt 
M a r c e l  l u s  (7, 2) das Oleum susinatum. Im 6. Jahrhundert 
riihmt der Dichter und Bischof V e n a n t i u s  F o r t u n a l u s  unter 
anderen Wohlgeruchen wie Narcissus, Rosa, Viola, Nardus, Amo- 
mum auch Filium. Im 7. Jahrhundert erwahnt P a u l u s  A e g i n e t a  
die Filiensalbe, im 12. Jahrhundert riihmt der Erzbischof T h e o -  
p h y l a c t u s  von Bulgarien die Filie, indem er sagt: „Lilium 
candore splendidissinum odons fragrantiam habet.“

Auch bei den Juden verblieb die Lilie, selbst nach der Zer- 
storung des Tempels und dem Verlusc der Sclbstandigkeit, in 
hoher Bewertung19). So soli z. B. auf ciner der von den Makka- 
baern, oder wahrend des Aufstandes gegen die Romer (66—70 n. 
Chr.) gepragten jiidischen Miinzen eine Lilie dargestellt worden 
sein (Lów 1. c. p. 172). Die gegen Ende des 2. Jahrhunderts
n. Chr. entstandene Mi s c h n ą  bezeichnet die „Susannim" ais 
Blumen der Graber ( Lów 1. c. p. 167); auch im Targum, den 
Midrasch (4.—12. Jahrh.) und im Sohar (13. Jahrh.) wird die 
Lilie wiederholt erwahnt, freilich auch manchmal mit der Rosę 
vcrwechselt. Ib n  E s r a  (im 12. Jahrh.) gibt sogar eine Be- 
schreibung der Lilie. Jiidische Adelsgeschlechter fiihrten die Lilie 
im Wappen und auch ais Familiennamen ist die Lilie oder eine 
ihrer Zusammensetzungen haufig. Oberaus haufig ist aber die 
Verwendung der Lilie in Gleichnissen50) . Man kann wohl sagen, 
daB von allen Blumen die Lilie seit altersher den Juden am nach>- 
sten stand; erst in nachbiblischer Zeit wurde ihr durch die Rosę 
der Rang streitig gemacht. Da diese Blume auch in der Heimat 
der Juden heimisch ist, so diirfte sieli diese schon im Hohen Lied 
so gepriesene Blume recht wohl ais ein Symbol des Judentulms 
eignen51).

Fiir die friihe Verbreitung der Lilie in der Umgebung Pa- 
lastinas spricht auch, daB in dem Werke iiber die N a b a t a i s c h e  
L a n d w i r t s c h a f t  — (im petraischen Arabien) —, die im 2. 
oder 3. Jahrh. n. Chr. verfaBt wurde, auch die Lilie erwahnt wiird1.

Auch wahrend der a r a b i s c h e n  Z e i t  Vorderasiens blieb die 
Lilie dort bekannt. Die arabischen Schriftsteller beschaftigten sich 
freilich weniger mit der Lilie ais Zierpflanze; auch hatte sie ihren 
Wert ais Kultpflanze natiirlich ganz verloren; um so mehr #ber

19) Nach L e u n i s - F r a n k  (Synops. 1885 p. 785) schmuckten die 
Juden ihre Altare und Tempel mit Lilien.

60) Ausfiihrlicheres dariiber s. in L ó w ,  Flora d. Juden, Bd. II.
W) Dem stande die Lilie der Bourbonen um so weniger im Wege, 

ais es keine Lilie, sondern ci|e  Iris ist.
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befaBten sie sieli mit ihrer medizinischen Wirkung und ais 
Materiał fur Ól- und Salbeningredienzen. Auch gibt (nach Sprengel 
p. 218) A v i c e n n i a  an, daB das Mehl der Lilienzwiebel zu rein 
weifier Schminke verarbeitet werde. Dafi sich der arabische Name 
der Lilie „susan“ in der Form „azucena“ auf der iberischen Halb- 
insel eingebiirgert (und dort bis heute erhalten) hat, IaBt ver- 
muten, daB die Araber die Lilie dorthin gebracht haben. Bishejr 
sind keine Beweise dafiir vorhanden, daB die Lilie schon zu Rómer- 
zeiten dort eingefiihrt worden sei, obgleich dies an sich nicht unj- 
wahrscheinlich sein wiirde.

Wahrend im Orient und im heidnischen Altertum die Lilie 
im wesentlichen eine Zierblume war sowie ais Parfum- und Medi- 
zinalpflanze in Betracht kam, ihre kultische Bedeutung ais Blume 
der Juno dagegen gering war, so anderte sich die Sachlage mit 
dem Siegeszug des Christentums. Die Lilie wurde, vermutlich von 
der Wertschatzung der Blume bei den Juden ausgehend, das Symbol 
der Keuschheit und Relnheit sowie dann auch besonders der unbefleck- 
ten Empfangnis. So ist sie die Blume der heiligen Jungirau geworden, 
und heiBt noch heute in England die „Madonna lily“52). Besonders 
hat man sie daher bei Darstellungen von Maria Verkiindigung an- 
gebracht, wobei entweder der Erzengel Gabriel einen langstieligen 
Lilienblutenstand in der Hand zu halten pflegt, oder wenigstens 
eine Vase mit bliihenden Lilienstengeln angebracht ist (s. C h r i s t  
1. c.). Die erste derartige Darsteliung fand C h r i s t  in den Uffizien 
zu Florenz, auf der Verkiindigung von S i m o n e  M a r t i n i  und 
Li p  po Me mm i, die in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts 
lebten, wahrend er an friiheren Darstellungen 'der Verkiindigung, 
z. B. auch an einer Elfenbeinarbeit und einer Miniaturmalerei aus 
dem 11. Jahrhundert keine Lilie bemerkte. Seine SchluBfolgerung, 
(1. c. p. 71) daB die Lilie erst mit den Kreuzziigen nach dem 
Occident kam, ist aber unzutreffend. Spater wurde das Motiv 
unzahlige Małe wiederholt; C h r i s t  fiihrt z. B. von italienischen 
Malern des 15. Jahrhunderts an: F i l i p p o  L i p p i ,  L i o n a r d o  
da V i n c i ,  M a r i o t t o  A l b e r t i n e l l i 53}. Bei P i ę t r o  di  C o - 
s i mo  in den Ufficien tragt ein Heiliger eine Lilie, bei C a r l  o 
D o 1 c i hat die orgelspielende Cacilie machtige Lilien auf dem 
SchoBe. Auch die a l t e n  N i e d e r l a n d e r  u n d  d e u t s c h e n  
M a 1 e r wie Gebr. van Ey c k ,  van d e r  W e y d e n ,  F l o l b e i n  
d. A l t e r e ,  S c h o n g a u e r  liatten das gleiche Motiv mit Gabriel. 
In viel friiheren Zeiten schon war die Lilie ein chrislliches Symbol, 
so z. B. iiberreichte schon Ende des 5. Jahrhunderts ein Engel dem

62) Im Apostelofficiuin zur Osterzeit heifit es: „Deine Heiligen, 
o Herr, werden bliihen wie die Lilie und wie Balsamduft vor Dir 
sein“ ; und im Lobgesang zu Ehren des Heiligen Jungfrauen „Jesu, 
corona virginum“ wird der Heiland gepriesen, wie er einherschreitet 
unter Lilien, umringt von den Chóren der Jungfrauen. F o n c k 1. c. p. 
151 u. 152.

63) An einer B o t i c e 11 i 'schen Madonna (aus dem Jahre 1470) 
im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin tragen Engel die Lilien. (Msc. 
S c h w e i n f u r t  h.)
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Merowingerkónig C h 1 o d e w î g eine Lilie, ais er zum Christen- 
tum iibertrat, und spater (1179) wurde die Lilie (genauer ge- 
nommen die mit ihr verwechselte Iris) das W a p p e n  d e r  B o u r -  
b o n e n 51) . Auch die J u n g f r a u  von  O r l e a n s  erhielt das Lilien- 
wappen, ais sie in den Adelstand erhoben wurde ( H e h n  3. Aufl. 
p. 221). Im Jahre 1413 stiftete F e r d i n a n d  von A r a g o n i e n  
den Lilienorden, im Jahre 1546 P a p s t  P a u l  auch einen solchen, 
wahrend der letzte Lilienorden im Jahre 1814 von dem G r a f  en 
v on  A r t o i s ,  dem spateren Konig Ka r l  X., gegriindet wurde 
und erst 1830 zum Erlóschen kam.

Aber auch ais Z i e r p f l a n z e  erhielt sich die Lilie auch nach 
dem Untergang des rómischen Weltreiches; namentlich die 
K 1 6 s t e r pflegten diese schóne Blume in ihren Garten und zwar 
sowohl ais Zierpflanze, ais auch zu kultischen und medizinischen 
Zwecken. So wird sie z. B. in einem Entwurf zu einem Kloste^ 
garten im 9. Jahrhundert erwahnt.

Aber auch in nicht kirchlichen Garten wurde die Lilie im 
Mittelalter neben der Rosę gepflegt, und H e h n  hat sicher recht, 
wenn er (1. c. 3. Aufl. p. 221) ais Grund daiiir angibt, dab j,sie 
beide verhaltnismaBig leiciit zu ziehen seien und durch Duft und 
Farbę auch dem rohen Menschen imponieren". Die altesten An- 
gaben fur ihre Gartenkultur im germanischen Mittelalter finden 
sich im „Capitulare de villis imperialibus“ K a r l s  d e s  Gro ' Ben 
(70, 1) aus dem Jahre 812, sowie im Inventarverzeichnis der wohl 
in Lothringen gelegenen kaiserlichen Giiter Asnapium und Treola.

Sogar Lobgedichte werden auf die Lilie im Mittelalter ver- 
faBt, so von W a l a f r i d u s  S t r a b o ,  Abt von Reichenau, der im 
9. Jahrhundert lebte, (Hortulus XIV), der auf lateinisch (deutsch 
iibersetzt in S p r e n g e 1 s Geschichte der Botanik) die blendende 
WciBc und den Wohlgeruch der Lilie besingt. Aus dem 10. Jahr
hundert ist ein medizinisches Lehrgedicht im M a c e r  f l o r i d u s ,  
cap. XXI erhalten, wahrend zu gleicher Zeit C a s s i u s  B a s s u s  
S c h o l a s t i c u s  in den Geoponica vieles aus den alteren Schrif- 
ten iiber die Lilie zusammentrug, unter anderem auch Rezepte, urn 
die Lilie das ganze Jahr frisch zu halten, und um sie zu Ydrschie*- 
denen Jahreszeiten bliihen zu Iassen, oder um purpurne Bliiten zu 
erhalten, (wofiir iibrigens schon P 1 i n i u s (lib. XXI cap. 3) eine 
Methode kannte).

Auch aus dem 11. Jahrhundert haben wir eine Nachricht iiber die 
Lilie, be i S i me o n  S e t h i ;  zu Beginn des 12. Jahrhundertsfindetsie 
sich in den P h y s i c a d e r H e i l i g e n  H i l d e g a r d i s ,  Abtissin des 
Klosters auf dem Ruppertsbergc bei Bingen, und im gleichen Jahr
hundert behandelt P 1 a t e a r i u s die Lilie in seiner die medi
zinischen Drogen behandelnden Schrift „circa instans“ .

Wahrend bisher die medizinischen Schriften sowie auch die 
Pflanzenglossare sich fast ausschlieBlicli mit den Pflanzen, die im 
Altertum eine Rolle in der Medizin spielten, besonders den in den

bi) Schon vorher soli die Lilie auf orientalischen Stoffmustern dar- 
gestellt worden sein.
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Schriften von D i o s c o r i d e s  und G a 1 e n angefuhrten, beschaf- 
tigten, und so auch bezuglich der Lilie nur das altbekannte, richtige 
und falsche ducheinander wiedergaben, war der im 13. Jahrhundert 
lebende Dominikaner A l b e r t u s  M a g n u s ,  Bischof von Regens
burg, in mancher Hinsicht ein wirklicher Naturforscher, indem er 
in den 7 Buchern „de Vegetabilibus“ die selbst gesehenen Pflanzen 
schilderte, und dabei die erste brauchbare Beschreibung der Lilie) 
verfaBte. Im Gegensatz hierzu stiitzte sich im 14. Jahrhundert 
K o n r a d  von M e g e n b u r g ,  Domherr zu Regensburg, in seinem 
Buche der Natur, der ersten in deutscher Sprache verfaBten Natur- 
geschichte, in der auch (cap. 44) die Heilwirkungen der Lilie be- 
sprochen werden, im wesentlichen auf eine 100 Jahre friiher in 
Belgien verfaBte Vorlage (s. W i m m e r  1. c.).

Auch im 15. Jahrhundert erfahren wir nur wenig neues ii ber die 
Lilie, da die verschiedenen Ausgaben des O r t u s  s a n i t a t i s  
ebenso wie der C l a v i s  s a n a t i o n i s  des S i mo n  G e n u e n s i s  
aus dem 13. Jahrhundert nur die Angaben des Altertums wieder- 
holen, so daB A l b e r t u s  M a g n u s  eigentlich einen ganz isolierten 
Vorposten wirklicher Naturbetrachtung darstellt.

Erst mit dem Beginn der Buchdruckerkunst begann echte 
Naturbeobachtung sich zu entwickeln, und so weisen die alten 
K r a u t e r b i i c h e r  des 16. Jahrhunderts, die durchweg auch die 
Lilie behandeln, imrnerhin merklich naturwahrere Beschreibungen 
und teilweise ganz gute, zum Teil handkolorierte Abbildungen 
der Lilie auf.

So finden sich z. B. mehr oder weniger lange Beschreibungen 
der Lilie und meist auch Abbildungen bei B r u n f e l s ,  Bo c k ,  
(Tragus), R u e l l i u s ,  C o r d u s ,  F u c h s ,  M a t t h i o l i ,  D o 
do e n s , L o b e l i u s ,  D a l e c h a m p s ,  B e s l e r ,  Ra u w o l f f ,  
C a m e r a r i u s ,  G e r a r d e ,  T a b e r n a e m o n t a n u s ,  C l u s i u s ,  
J o h. und Cas p .  B a u h i n u s ,  de  Br y  etc., im 16. und Anfang des 
17. Jahrhunderts. Damals scheint aber die Lilie noch nicht sehr 
verbreitet gewesen zu sein, denn F u c h s  und D o d o e n s gebep 
an, daB sie nur „passim", also „zerstreut" in Kultur sei; imrnerhin 
rechnet C l u s i u s  sie nicht zu den „plantae rariores".56).

Wahrend R a u w o l f f ,  wie wir oben sahen, der erste war, der 
aus dem Orient (vom Bazar von Aleppo) eine Lilie getrocknet mit- 
brachte, ein fasciiertes Kulturexemplar, das er auch abbildete, (ko- 
piert bei D a l e c h a m p s ) ,  erhielt C l u s i u s ,  ais er noch in Wien 
lebte, Zwiebeln einer „Sułtan Zambach" genannten Liliensorte aus 
Konstantinopel, die sich auch, ais sie zur Bliite kam, ais eine weiBe 
Lilie, aber mit hangenden Bliiten, herausstellte, die dann ais Lilium 
peregrinum in der Literatur eine groBe Rolle spielte, und auch 
jetzt noch ais besondere Varietat von L. candidum angesehen wird. 
Abbildungen dieser Lilie finden wir bei C l u s i u s ,  L o b e l i u s ,

66) Wahrend die Aebtissin H i l d e g a r d  Lilim und Lylen, M e y e n -  
b e r g Lilią schreibt, heiCt die Lilie bei den deutschen Altmeistern der 
Krauterkundigen, wie B r u n f e l s ,  B o c k ,  F u c h s ,  wiss Gilgen, in 
Hortus Sanitatis weiC Lilien.
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D o d o e n s ,  De Br y ,  B e s l e r  (Hort. Eyst.), S w e e r t  (flori- 
legium 1612), H a y n e  (Arzneigewachse VII, 1821).

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Lilie natiirlich in allen 
groberen Werke.n bcrucksichtigt, aber neues kam nicht liinzu. Nur 
die Nomenklatur yergroBerte sich hierbei, da viele der kurzeń 
Besehreibungen friiherer Botaniker wieder zitiert wurden, und 
zwischen Narne und Beschreibung nicht unterschieden wurde. Die 
l a t e i n i s c h e  N o m e n k l a t u r  der Lilie war vor L i n n e  noch 
recht unbestimmt; so finden sich neben Lilitim canclidum ais Namen 
Lilium album uulgare, Lilium album florę erecto vulgare, Lilium 
album syriacum, Lilium album syr. rauwolfi, Lilium album pere- 
grinutn, L. album peregrinum alterum, Lilii albi pulchri et ignoti 
species, Lilium caule fasciato mullifloro, Lilium officinarum. Erst 
L i n n e ’s binare Nomenklatur rnachte der Verwirrung ein Ende und 
braehte Ordnung in das System, wenn auch noch viel spater die vor- 
linneischen Namen yielfach zitiert wurden.

Die n e u e r e  L i t e r a t u r  hal sich nicht mehr viel mit Lilium 
candidum befaBt, da diese wenig yariable Pflanze keine neuen 
Gesichtspunkte bot, und der Geschrnack der Garten sich von dieser 
relatiy steifenBlurne abgewardt hat, zumal nachdem die weit schóne- 
ren ostasischen Arten an ihre Stelle getreten sind; sie hat sich 
dagegen, wie so manclie altiiberlieferte, in den B a u e r n g a r t e n  
und auf F r i e d h o f e n  erhalten, und bildet auf letzteren zweifellos 
auch heute noch eine der stimmungsvollsten Pflanzen. Sie ist also 
nicht nur pflanzengeographisch, sondern auch kulturhistorisch eine 
Reliktpflanze im yollsten Sinne des Wortes, wird aber ais alteste 
Zierpflanze der Wełt in der Kulturgeschichte der Menschheit sich 
einen dauernden Ehrenplatz bewahren.

Anmerkung des Herausgebers:
Wahrend des Druckes der Arbeit Prof. Dr. W a r b u r g s  und seines Aufent- 

haltes in Palestina liefen bei mir noch zwei weitere Werke ein, die AufschluB 
iiber die Geschichte der Lil ie geben konnen:

Hermann P eters: Aus der Geschichte der Pflanzenwelt in Wort und Bild. 
Herausgegeben von der Gesellsehaft fur Geschichte der Pharmazie. — Mitten- 
wald, 1928, 176 pp. Mit zahlreichen Abbildungen.

Abschnitt 9. pp. 43—48 ist der Lilie gewidmet; ara Kopfe befindet sich eine 
stimmungsvolle Federzeichnung: Drei Lilien ais Zeichen der Unschuld auf einem 
Grabę Das Geschichtliche ist nur kurz behandelt, dafiir werden eine Reihe von 
Ausziigen aus Gedichten vom Altertum bis in die Neuzeit gegeben, die die 
Lilie betreffen.

Hermann F ischer: Mittelalterliche Pflanzenkunde (Geschichte der Wissen- 
schaften. — Geschichte der Botanik, II. Band). Verl. der Miinchtier Drucke, 
1929, 326 pp. Mit 70 Abb.

Dieses ganz yortreffliche Buch, ein geradezu klassisches Werk, erwahnt die 
Lilie auf p. 11 (Isidorus, Hrabanus, K. von Megenberg), p. 139 (Walahfried) und 
p. 194 (Heilpflanze im Mittelalterlichen Garten).

F. F e d d e .
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F ig .  1
S t a n d o r t  d e r  w i l d e n  L i l ie  in  G a l i l a a  

in  e i n e m  K a r s t l o e h

Fig. 3
Erste Bliiten der in Kultur genoninienen wilden Lilie Galilaas.

Fig. 2
Erste Bliitenknospen 

der in Kultur genoninienen wilden 
Lilie Galilaas.

F i g .  4

Vase aus Kreta, 
iilteste Liliendarstellung 

(inittel-minoiscli).
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Fig. 5
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