
Die Herkunft
Schweizerischer Kulturpflanzen.

H. B r o c k m a n n - J e r o s c h ,  Ziirich.
Mit Tafel XIX bis XXIV.

Die materiellen Grundlagen unserer Kultur fuRen auf der Ein- 
spannung der Naturkrafte in den Dienst der Menschheit. Wie viel 
Erfindungen, wie viel FleiR, wie viel Ausdauer niitig waren, um den 
lieutigen Stand zu erreichen, alinen wir wohl, konnen es aber in den 
Einzelheiten niclit iibersehen.

Zu den Grundlagcn gehoren beispielsweise Rad und Hebel ais 
Elemente der Maschine und die Idee Tiere im Hause zu halten und 
zu ziichten. Die Grundlagen gliedern sieli in einzelne Elemente, auf 
denen sieli die Kultur aufbaut. Ilire Wiclitigkeit erhellt daraus, daR 
es zur Zeit der Entdeckungen ganze Kontinente gab oline Rad und 
Hebel, selbst oline Haustiere, oline Metallurgie —  also ganz arin an 
Kulturelementen. Damit war ein materieller Aufstieg ungemein er- 
schwert, ja ausgeschlossen.

Zu diesen Elementen der materiellen Kultur gehiiren nun auch 
die K u l t u r p f l a n z e n .  Durch sie wird die Sonnenkraft eingespannt 
und iiber den Weg der Kohlensaure-Assiniilation dem Menschen dienst- 
bar gemaclit. Mit unsern lieutigen Kulturpflanzen sind wir so ver- 
kniipft, daR sie uns selbstverstandlich zu sein scheinen. In der volks- 
tiimlichen Auffassung sind sie gar alter ais die Menscłiheit selber, und 
in der Schopfungsgesehichte gehen sie der Erschaffung des Menschen 
voraus.

Bei allen Volkem spielt neben der pflanzlichen Nahrung die 
tierische naturgemaR eine Rolle, also die Produkte der Jagd, des Fisch- 
fanges und gegebenenfalls der Haustierhaltung, die wir hier nicht zu 
erortern brauchen. Die P f l a n z e n n a h r u n g  bildet aber bis auf die 
Fisclierv61ker die ausscłilaggebende Grundlage.

Es ist allgemeines Wissensgut, daR die wichtigsten der lieutigen 
Kulturpflanzen nicht unserer spontanen Flora entnommen sind. Schon 
dailurch, daR sie zum groRen Teile einjahrig sind und bei uns keine 
spontanen Verwandten haben, zeigen sie an, daR sie eingefiihrt wurden.

Im N e o l i t h i k u m  treten inisere heute wichtigsten Kulturpflan
zen, speziell die Getreidearten, bereits auf, plotzlich, umermittelt. 
Ob sie aber die wichtigste Nahrung lieferten, wissen wir eigentlich
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gar nicht; es ist nur bequem, es sich so vorzusteIlen. Aber auch vor 
den Pfahlbauern gab es Menschen, und diese lebten — das haben wir 
ais gesichcrt anzunehmen —  nicht nur von Fleisch, sondern auch von 
Pflanzen. Diese Menschen hatten aber kein Getreide, und so miissen 
wir die Frage stellen, welche Pflanzen ihnen ais Nahrungsmittel 
dienten.

Auf iihnliche ungeloste Probleme sto Ben wir, wenn wir uns daran 
erinnem, daB es Getreide bauende Lander gibt, in denen das Getreide 
immer wieder aus kliinatischen Griinden versagt.

Neben dem Geteidebau muBten noch andere Nahrpflanzen —  und 
nur Nahrpflanzen wollen wir liier behandeln — , da gewesen sein. Die 
Frforschung der Geschichte der Kulturpflanzen erschopft sich dem- 
uach nicht in der Darstellung des Werdeganges der heutigen Kultur
pflanzen. Sie muB auch versuchen herauszufinden, ob es nicht v e r - 
s c h o l l  e n e  K u l t u r p f l a n z e n  gibt.

Vorerst seien einige einleitende Worte gestattet. Besonders durch 
die Geschwister H a h n * )  ist klargelegt worden, daB wir in bezug auf 
die Pflanzennalirung d r e i  g r o B e  K u l t u r s t u f e n  der Menschheit 
nnterscheiden miissen: die S a m m e l s t u f e  bei den primitivsten 
Volkern, den H a c k b a n  und P f l u g b a u  auf einer gehobenen Stufe. 
Die Menschen der ersten Stufe leben o h n e  K u l t u r p f l a n z e n ,  und 
ihre pflanzliche Nahrung, die immer die Grundlage der Ernahrung 
bildet, miissen sie sich durch Sammeln beschaffen. Die Sammelwirt- 
schaft kennt keine Werkzeuge zur Bearbeitung des Bodens. Die zu 
sammelnden Wurzeln werden mit einem zugespitzten, im Feuer ge- 
harteten Stab, dem G r a b s t o c k ,  ausgegraben. Auf den beiden 
anderen Stufen besitzen die Menschen K u l t u r p f l a n z e n  und be- 
bauen den Boden. Dazu bedienen sie sich entweder der Hacke -— das 
ware die zweite Stufe, der H a c k b a u  — , oder dann des Pfluges: das 
ist die dritte Stufe, der P f l u g b a u .  Dieser gebraucht fast immer —  
das unterscheidet ihn prinzipiell vom Hackbau —  fremde Kraft. in
dem Zugtiere, also zur Arbeitsleistung geziichtete Haustiere, benutzt 
werden. Hackbauer k f i n n e n  Haustiere haben, aber ebenso gibt es 
viele Hackbauvolker ohne Haustiere.

Hackbau und Pflugbau sind nicht etwa zwei einander iibergeord- 
nete Entwicklungsstufen, sondern sie stehen sich gegeniiber. Zweifellos 
wird der Hackbau einen groBoren Kohertrag geben konnen ais der 
(volkstiimliche) Pflugbau. Der Hackbau brauebt mehr Arbeit und 
Zeit; er ist nur dort auf groBeren Fhichen durchfiibrhar, wo die 
Vegetationszeit laug genug ist, um ausgedehntere Gebietc nacheinander 
zu bcstcllen. In Kliinaten mit kurzer Vegetationsperiode muB die 
landwirtschaftliche Kultnrfliiche raseh bestellt werden. Das ist der 
Fali in Gegenden mit ausgesprocbenen Frostperioden, also in der 
g e m a B i g t e n  Zonę einerseits imd in solchen mit einer kurzeń

*) Zusammenfassende Arbeiten haben die Geschwister Hahn nur in kleiner 
Zahl verfa6t. Eine Uebersicht gibt: E d . H a h n ,  Von der Hacke zum Pflug. 
Wissenschaft und Bildung 1919.
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Niederschlagszeit, also in Steppen un<] Wiisten anderseits. So kennt 
die nordliche HalLkugel im Siiden, im Wiisten- und Steppengiirtel, 
einen Pflugbau, in der nordlich davon gelegenen subtropischen Zonę 
einen Hackbau und in der nordlicli gemaBigten wieder den Pflugbau.

Die Schweiz, gewissermaBen eingeklemmt zwischen die mediter- 
rane und die gemaBigte Zonę, zeigt ais Ausklang des Mittelmeer- 
gebietes im luiteren Tessin den Hackbau. Der obere Tessin jedooh, 
die Leventina, łiatte bereits den Pflugbau. In der Mitte des 19. Jahr- 
Inmderts wurde er merkwiirdigerweise auch hier durcli den Hackbau 
abgelost. Der Hackbau gab s. Z. gro Ber en Nutzen und lieB die neu 
eingefiihrte Gleichbereclitigung der Erben zu. Die langen, auf Pflug
bau zugcschnittenen Acker wurden jetzt quer geteilt, so daB die neuere 
Wiedereinfiihrung des Pflugbaues groBe soziale Eingriffe erfordert 
(durcli Giiterzusammenlegung). Diese Intensivierung durch den Hack
bau liat, das mag beigefiigt werden, ihre Parallele in den moderneu 
Kleinsiedelungen.

In den trockenen Teilen des Alpeninnem, also, um Beispiele zu 
nennen, in Graubiinden und im Wallis, ist der Pflugbau vorhanden, 
und die Grundstiickeinteilung zeigt heute noch durcli die alteu Acker- 
terrassen, daB er einst unerwartet hoch hinauf ging.

Neben den klimatisclien Faktoren gibt es noch andere: intensivste 
Kulturen, wie Oasen und Gartenbau, haben im,mer den Hackbau. Von 
liier aus kami er sich auch auf die Acker ausdehnen, falls diese sieli 
dem Pflug nicht unterwerfen, also z. B. zu steil werden. So tritt neben 
den Pflugbau der Hackbau, der an steilen, tiefern Talhangen vorherr- 
schend werden kann und den primitiv bleibenden Pflugbau vergessen
laBt.

Die nassen Teile der Alpen, die Gebiete nordlich des Gotthard 
vor allem, der nasse Alpenrand und die ebenfalls iiberregneten Vor- 
berge, eigneten sich fiir den Pflugbau nicht. Hier hatte der volkstiim- 
liche Pflug die niedergewaschencn Nahrstoffe nicht in wiinschenswerter 
Weise in die Hohe bringen kdimen. Nur die 'Hacke ging tief genug, 
und mit dem Hacken findet ein sorgfaltiges Wenden der Scholłen 
statt. Das gebrauchliche Instrument ist hier eine Abart der Hacke, die 
.,Schaufel“ . Der Ortsname Schaufelberg und der Geschlechtsname 
Schaufelberger sind selir bezeichneude Beuennungen fiir das nasse 
Bcrgland des Kanton Ziirich. Die kurze Yegetationsperiode verhindert 
aber das Bebauen groBer Flacheu, und damit ist der Bau einjahriger 
Arten sehr gering, namlich liiichstens 5, selten mehr Prozente der 
gerodeten Flachę. Dadurch ist die Ernalirung — und das ist hier fiir 
uns das Wesentliclie — , auf andere Basis gestellt. Mit anderen Worten: 
Hier ist zu erwarten, daB es neben dem wenigen Getreide weitere 
Pflanzen gab, die das Volk erniilirten.

In den trockenen Teilen des Mittellandes ist der maBgebende Fak
tor fiir die Feldeinteilung, fiir das Siedlnngswesen und fiir das ganze 
soziale bauerliclie Leben iiberhaupt der Pflugbau. Damit stand die 
Emahrung durcli Getreide an der Spitze und fiir uiisere Forschung 
ist nicht viel zu liolen.
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Kulturpflanzen gehen heute mit der Hacke oder dem Pfluge 
parallel. Eines setzt das andere voraus. Schon allein um die gepflcgten 
Arten von der Konkurrenz zu befreien, sind diese Werkzeuge unent- 
belirlicli. Nur eine Ausnahme mochte ich erwalinen: Stark nitrophile 
Pflansen kbiincn auf zusammengetragenen Diinger gepflanzt werden, 
ohne daB eine Bodenbearbeitung vorausgeselzt werden muB (Br.-J. 
1917).

Die ersten Bewolmer der Schweiz, die Palaolithiker, haben in den 
von ihnen bewohnten Hohlen ilire Spuren hinterlassen und Knochen 
ilirer Kiichenabfalle weisen auf starkę Fleischnahrung. Ob aie von 
Jagdtieren, von halbwilden Herdentieren oder von Herdentieren 
stammten, wissen wir nicht. Ob es sich um jiihrlich einmal wieder- 
krhrenue Jagdbeute handelt, ebensowenig. Wir konnen hier nur Ver- 
mutimgen aufstelleu, und ais solche miissen wir die Ansichten der 
verschiedenen Forscher buchen. DaB diese Menschen Pflanzen ais 
Nahrung gebrauchten, diirfte a u Ber ZwTeifel sein. Aber auch hier 
haben wir keine Kunde, weder in bezug auf die Arten noch in bezug 
auf die Mengen ilirer Nalirpflanzen. In dem kalkreichen Tropfwasser 
der Hohlen erhalten sieli die Pflanzenreste naturgemaB schlecht, die 
Knoclien aber verhaltnismaBig gut. DaB unter den damaligen Nahr- 
pflanzen kaiun Kulturgewachse im beutigen Sinne gewesen sind, geht 
daraus liervor, daB keine Bodenbearbeitungsgerate erkannt werden 
konnteu und bildliche Darstellungen vnn Nalirpflanzen fehlen. D ie  
P a l a o l i t h i k e r  l e b t e n  a l s o  a u f  d e r  S a m m e l s t u f e .

Aus den Eesten der Pfahlbauten, also aus dem Neolithikum, sind 
sehr viele Pflanzenarten bestimmt worden und darunter bekanntlich 
die heute noch wichtigsteu G e t r e i d e .  Viele andere Einjahrige, 
die zu Zeitcn von O s w a l d  H e e r  und S e h r  o t e r  noch ais Un- 
krauter galten, waren damals zweifelsohne auch Kulturpflanzen; viele 
sind allerdings seither zum Llnkraut gesunken. In den Pfahlbauten 
finden sich aber auch noch viele spontane Arten. GewiB kami darunter 
auch einmal etwas zufalliges sich erhalten haben, aber das allenneiste 
ist vom Menschen zu b e s t i m m t  en Zwecken zusamniengetragenes 
Materiał. Es gab also damals neben Kulturpflanzen auch S a m m e l -  
p f l a n z e u .  Auf diese Arten mochte ich hier nicht weiter eingehen; 
ich veiweise auf die Forschungen und Zusammenstellungen von 
E. N e u we i l e  r (z. B. Mitt. Antiquarische Ges. Ziirich 1924 und die 
dort angefuhrten Schriften).

Es gibt neben dem urgeschichtlichen noch einen andem Weg, die 
Nutzpflanzen der Torzeit zu erforschen, den wir den e t h n o g r a -  
p lii  s c li en nenncu wollen. Wir setzen voraus, daB, wenn die Men- 
schen eine Zeit durchgcmacht haben, in der sie ohne den Besitz von 
Kulturgewachsen auf das Sammeln von Wildpflanzen angewiesen 
waren, auch heute noch solche Arten im Gebrauch sein mussen. Es 
gilt dalier nach l all ii zu suchen, in denen der heutige Mensch noch 
die spontane llora  in Anspruch nimmt. Bei den Pflanzen, die bei uns 
noch gesanunelt und nicht kultiviert werden, denken wir an H e i d e 1 -
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b e  er  en  (Vaccinium myrtillus), E r d b e e r e n ,  H i m b e e r e n ,  
B r o m b e e r e n  und an P i 1 z e. Damit ware ja sclioii eine Antwort 
gegeben. Aber dieser nalieliegende Hinweis geniigt niclit, weil wir 
das Empfmden haben, daB das, was von selbst wachse, nicbt kultiviert 
zu werden brauche, und daB diese Beeren und Pilze keinen groBeren 
wirtschaftlichen Wert haben.

Sobald wir uns in dieses Thema hineindenken, erseben wir, daB 
es selir vielfaltig wird; wir tun daher ani besten, wenn wir vorgreifend 
versuchen, an einem Beispiel die Fragestellung klarzulegen. Ich wahle 
dazu Rumcx alpinus, den A l p e n a m p f e r ,  den ich vor einigen 
jaliren monographisch bearbeitete (Br.-J. 1921).

Rumcx alpinus ist durch die Alpen verbreitet. Er wuchert an 
feuchten und nahrstoffreiclien Orten und ist ein wichtiger Bestandteil 
der Hochstauden- und der Lagerflur. Ais nitrophile Pflanze folgt er 
Mensch und Vieli nach und bildet Bestande um die Stalle und Hauser 
lierum, die so di elit seiu kbimen, daB praktiscli keine andere Art da- 
neben melir gedeilit.

Wie die verwandten Arten der Ebene gilt er in der modemen 
Wirtschaft ais Unkraut.

Ein ganz anderes Bild erlialten wir durch Betraclitung der volks- 
lumlichen Gebrauche. Da sehen wir, daB die Bauerinnen (z. B. Biind- 
ner Oberland, Beruer Oberland, Wallis) die jungen Blatter ais Blatt- 
gemiise sammeln. Von den ausgewachseneu Blattem nehmen sie fast 
laglicli einen gauzeu Arm voll lieirn, um sie den Schweinen frisch 
oder mit Wasser abgebriiht oder gar gekocht zu verfuttem. Und dabei 
legen sie groBes Gewicht auf dieses Futter; es sei gesund und appetit- 
anregend. An vielen Orten werden die ausgewaclisenen Blatter im 
Hochsommer von den Frauen sorgfaltig gesammelt, indem sie kniend 
Blatt fur Blatt aus dem Bodeu ziehen. Schulter an Schulter rucken 
sie langsam vor, bis das ganze Feld rein abgeenitet ist. Diese Blatter, 
meist in Biindel gebunden, werden abgebriiht und dann einer Garuug 
iiberlassen. Dazu stampfen die Frauen sie mit einer Holzkeide in einen 
liolzemen Behalter, der lieute nocli fast immer im Freien stelit und 
„Haus“  genannt wird. Daneben finden aueh iioeh mit Steinplatten oder 
Holzschindeln ausgekleidete Erdgruben Verwendung (Domleschg, 
Pratigau und wold auch anderwarts). Schon diese primitive Aufbe- 
wahrungsweise deutet auf uraltes Braucligut hin. Durch die Garung 
ent9teht ein liellgelbliclies Sauerkraut.

Die Reste dieser Nutzungsweise gelien durch die ganzen Alpen. 
Sie sind in den deutscli, ra torom ani sch, italienisch und franzosiscli 
sprechenden Teilen anzutreffen. Die Verbreitung dieser Nutzung 
spriclit ebeuso fur liohes Alter, wie die Aufbewahrung in prknitiven 
Erdgruben oder in einem im Freien stehenden Behalter, der „Haus“  
genannt wird.

Es gibt auch Gtgenden, in denen die Blattbiindel an Stangen 
auBen an der Hauswand unter dem vorspringenden Dach, in der 
„Laube“ , gedorrt und dann im W7inter auf gekocht werden.
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R u m e x  a I p i n u s tragt natiirlich mehrere volkstiimliche 
Namen. Die meisten Wortbildungen gehen auf Blacke, Blagge, Pletsche 
und alinliches Iiinaus. Sie baben alle den gleichen Sinn, namlich d a s 
B l a t t  sclileclitliin. Rmnex wird also ais die bekamiteste und wich- 
tigste Blatt-Pflanze bezeichnet.

Das jRumeif-Sauerkraut ist beule, so viel ich bis jetzt erfabren 
konnte, nur noch Vaehnahrung, vor allem Schweinefutter. Es tragt 
im deutschen Sprachgebiet aber den Namen M as und durch philolo- 
gisclie Hinweise laBt sieli zeigen, daI3 das gar niclits anderes bedeutet 
ais „Speise“  sclileclitliin.

Damit liaben wir ein sebbnes Beispiel fur eine einheimische 
Pflanze, die gesamrnelt und dureb Garung verdaulich und baltbar 
zugleicli gemacbt wird. Da viel Fllanzensaft dureb das Beschweren 
wahreud der Aufbewalirung ausgedruckt wird, 6o wird die Nahrung 
zu gleiclier Zeit gelialtvoller. Verdaulicli, baltbar und gehaltvoll sind 
so ungemein wichtige Grundeigenscbafteu der Nahrung iiberhaupt.

S a u e r k r a u t b e r e i t u n g  ais Mittel zum Garwerden und Auf- 
bewaliren ist iiber die ganze Erde verbreitet, bei den primitiven Vol- 
kern naturgemaB noch mehr wie bei den fortgesebrittenen. Ver- 
sebiedene Kulturpflanzen werden bekanntlich dafiir verwendet. Haufig 
kommen in das Kraut allein zur Friscbhallung weitere Nahrungsmittel 
hinein, z. B. Riiben, ganze Kohlkopfe oder Apfel, letztere im schweize- 
risclien Kanton Aargau noch 1885 ais „Gumpiscbstbpfel“ . In der 
Schweiz ist es ublicli, wenigstens einige Beeren des Wacliolders 
(Juniperus cornmunis) zuzusetzen. Es gibt aber Fumilien, die davon 
soviel hineinbringen, wie iiberliaupt denkbar. Ein solches Sauerkraut 
gilt ais besonders zutraglich.

Der Alpenampfer, das gelit aus dem oben gesagten liervor, muli 
also eine wichtige Speise gewesen sein. Die Erinnernng daran ist aber 
augenscheinlich ganzlicli verscbwunden, und doch baben die Bewoh- 
ner der Alpen in der letzten groBen Hungersnot 1817 solclies Kraut, 
wenigstens stellenweise, ais fast einzige Nahrung gebrauebt. In der 
Hungersnot wird uralte Nahrung wieder hervorgezogen, das ist eine 
allgemcine Erscheinung: H u n g e r s u o t - N a b r u n g  i s t  a l t e  
M e n s c h e n n a b r u n g .

We.in einerseits h e u t e die Alpenbewohuer den Gedanken, dieses 
Sauerkraut ais menscbliche Nahrung zu verwenden, entriistet zuriick- 
weisen, nur weil es Yiehnahrung ist, so wissen sie selbst zu erzablen, 
daB sie ais Kinder die Blattstiele sammelteu, durch einen Trick von 
den GefaBbiindeln und der Epidermis befreiten und dann roh ais 
durstlbschendes Mittel gebraucliten. Es geliort also Rumex zu den 
Naschereien der Kinder, die besonders in den friichtearmen Alpen- 
talern so haufig genossen werden, daB der Boden sieli mit den weg- 
geworfenen Blattern an Orten bedeckt, wo die halbwiichsige Jugend 
abends zum Plaudem zusammensteht. Der Alpenampfer ist also ein 
K i n d e r b r o t .
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Vielerorts werden die Blattstiele aber auch von Erwaclisenen roli 
zur Erfrischung gegeseen oder wenigstens gekaut, besonders iii der 
Heuemte. Ja, die Stiele werden sogar wie die dt • Rhabarbers zum 
Auflegen auf Kuchen verwendet, und in dieser Form ist der Alpen- 
ampfer Obstersatz. Er wecbsell dann auch wolil seinen Nanien und 
nennt sich Rhabarber, mid dann kdnncn auch eeine Wurzeln gesam- 
melt und statt der Rliabarberwurzel offizinell werden.

Niclit nur Rumex alpinus, sondem auch audere Arten und 
Bastarde der gleichen Gattung werden ais Kinderbrot, ais Einlage in 
Suppen oder ais Blattgemiise verwendet. Rumex acetosa, ein weit 
verbreitetes Kinderbrot, wird iiberall im Friihjahr gesammelt und auf 
den Markten feilgeboten. DaB Kumea-Bastarde und Rumex lapathum 
ais Kulturpflanzen iiber ganz Europa verbreitet wurden, hat E r n s t  
K r a u s e  ausfiihrlicli dargetan. ( K r a u s e ,  E r u s t  H. L., Lapathon 
und Patience, Untersucbungen iiber Rumex paticntia. —  Beih. zum 
Bot. Zentralbl. XXIV. Abt. II).

Doch kehren wir zu Rum(‘x  alpinus zuriick. Eine Pflanze mit 
eiuer gewissen wirtschaftlichen Bedeutung wird selbstverstandlich 
nicht durcli Raubbau ausgerottet. Bereits zeigt sich, dali beim Sam- 
meln der Blatter die Samenstengel gescliont werden, damit die Pflanze 
sich weiter vermehre. Durcli starkes Diingen wird die nitrophile Art 
so stark gefordert, daB sie die Konkurrenz mit anderen Arten gut aus- 
lialten kami. Die Pflege gelit aber noch weiter; da sie in trockenen 
Alpentalem ais wildwachsend feblt, wird sie dort in Garten liinein- 
genommen, z. B. im Domlesclig, Tamins (Kt. Graubiinden), und damit 
zur e i g e n  t l i ć  h e n  K u l t u r p f l a n z e .

Wie so vielen fur den Menschen wichtigen Pflanzen eine beson- 
dere Kraft zugewiesen wird, so ist es auch hier: Umschliige mit liedB 
gemacliten Blattem dienen zur Heilung bei Eiterungen, Zaluiweh und 
ahnlichen Gebrecben; selbst auf offene Wunden werden gelegentlicli 
gequetschte Blatter auferlegt. Aber auch um das Bose abzuweliren, 
geniigeu die Blatter oder auch die Samen der Pflanze. Wird z. B. ein 
Blatt unter das ButterfaB gelegt, so gibt es ininier Butter. So kommt 
es, daB weitverbreitet die Blatter auch dazu benutzt werden, um die 
Butter einzuwickeln; sie soli sich dann besonders friscli halten. Und 
wenn ein walirschafter Bemer Sennenbauer aus den Alpen in den 
Jura hiniiberzog, so lieB er sich Samen von Rumex nachsenden, weil 
er oline Blacken nicht auskommen zu konnen glaubte. Damit wan- 
derte eine Alpenpflanze von einem Gebirge zum andem. Auch die 
Einzelposten in den Vogesen diirften durcli den Menschen ver- 
ursacht sein.

Fassen wir zusammen: Rumex alpinus, eine einheimische Pflanze, 
ist ein wichtiger Bestandteil der Hochstaudenfluren und Lagerfluren 
der Alpen. Ais nitrophile Art folgt sie dem Menschen und ist ihm 
unter modemen Verlialtnissen lastig. Die ethnographische Erforscliung 
zeigt jedocb eine ganz andere Einschatzung:
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1. Die jungen Blatter -der wild wachsenden Art werden gesanunelt 
und zu B l a t t g e m i i s e  verwendet. Ausgewachsene Blatter dienen 
roli oder angebriiht oder gekoclit alg F u 11 e r fiir die Schweine. Sie 
ist d ie  Blattpflanze schlechthin.

2. Ausgewachsene Blatter, gesammelt, in Biindel gebunden, g e - 
t r o c k n e t  und spater aufgekocbt, oder

3. gesanunelt, in Biindel gebunden, abgebrulit, eingestampft zu 
S a u e r k r a u t :  Viehfutter, einst d i e  Speise schlechthin, noch 
1817 Hungersuotnalirung.

4. Die Bezeichnung M a h 1 geht alg C h i 11 u auf die Pflanze 
selbst iiber.

6. Stiele ais K i n d e r b r o t , selbst ais Obstersatz auch bei Er- 
wachsenen, rob oder auf Kuchen gelegt.

7. P f 1 e g e der wildwachsenden Art, besonders durch D ii n g e n , 
durch U m z a u n e n  (Scbutz vor dem Tritt der Weidetiere).

8. Schonen der S a m e n s t e n g e l  bei der Ernte der Blatter.
9. Pfłanzen der Art: sie wird zur K u l t u r p f l a n z e .
10. V e r b r e i t u n g  der Art durch den Mensclien.
11. H e i l p f l a n z e .
12. Pflanze mit einer gewissen i i b e r i r d i s c h e n  K r a f t .
Wir konnen aus dieseni Beispiel allgemeine Schliisse ziehen. Die 

S a m m e l p f l a n z e n  gauz allgemein erregen unser groBtes Interesse. 
Von ibnen kann es von der rein spoutanen Art zur angeschonten, von 
Konkurrenten befreiten Art gehen, und dann ist der Schritt zur K u l 
t u r p f l a n z e  liicht mehr sehr groB.

Unter den Sammelpflanzen werden diejenigen, die eine b e s o n - 
d e r e  Z u b e r e i t u n g  durchmachen, von besonderem Belang sein: 
trocknen, abbriihen, einsauern. Es kommt dazu das Entbittern und 
Entgiften, fiir das hier allerdiugs kein Beispiel genauut wird. Pflau- 
zeu, die verdavdicli, lialtbar und gehaltvoller gemacht werden, 
D a u e r n a h r u n g  bilden, mussen wir besonders betracbten. Vor 
dem Viehfutter, insbesondere vor dem jener Tiere, die die Abfalle der 
Menschennahrung genieBen, wie Schweine und Gefliigel, macłien wir 
niclit bałt, denn gerade bier stoBen wir auf gesunkenes Kulturgut.

Von groBter Wichtigkeit wird immer die PI un g e r s n o t n a h -  
r u n g  sein. In Zeiten des Mangels greift der Mensch auf alte 
Menschennahrung zuriick.

Ganz selbstverstandlich sind die p l i i l o l o g i s c h e n  H i n -
w e i s e  von groBtem Belange.

Den Kinderbroten werden wir leiclit geneigt sein, wenig Bedeu- 
tung beizumessen. Ein Kind macbt es —  so meinen wir —  gewisser- 
maBen dem andem nacb, und oft wehren die Erzieher heute nur, 
indem sie die selbstgesammelten Arten ais ungesund oder sogar giftig 
bezeichnen. Zum mindesten selien sie darin Nascbsucht oder ein 
Sichgehenlassen.
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Ganz anders klirigt die Sache, weirn wir den alten Spruch horen: 
„Habermarche (Tragopogon) —  Habermarche macht Buebe starche“ , 
Eine der ersten Wiesenpflanzen des Friihlings maebt also die Buben ge- 
sund und stark. Ein anderes Beispiel: Treffen wir im Friihling einen 
Fischer an (Fallanden, Kt. Ziirich), der beim Heimgehen iiber die 
Sumpfwiese 6ich immer wieder biickt, um einen jungen Trieb des 
Scliilfes (Phragmites) nach dem andern zu sammeln, um ein ganzes 
Biischel davon nach Hause zu bringen und es den Kindern ais 
S c h i l f k o h l  vorzusetzen, iu der Meinung: die siiBen Triebe seien 
schmackliaft und gesund, darni erinnem wir uns, wie Scliilftriebe —  
aber auch Rbizome —  anscheinend auf der ganzen Erde ais Not- 
nahrung haufig gegessen werden, z. B. heute uocb im Douau- und 
Wolga-Delta. Im Weltkriege wurden die Rbizome wieder heran- 
gezogen, in Deutscldand ais verbreitetes Futtermittel.

Nicht nur ais Nascherei, sondem auch ais wirklicbe Nahrung 
diente, was wir heute Kinderbrote nennen. Noch 1887 wurden selbst 
im Schweizerischen Mittelland (Buchberg, Kt. Scliaffhausen) Kinder, 
wenn sie iiber Hunger klagten, auf die M e h l b e e r e n  (Sorbus 
aria*) im Walde verwiesen. Solange diese reif seien, so meinte die be- 
treffende GroBmutter, konnen Brot und Kartoffeln gespart werden. 
Ebenso wird es heute noch in gewisseu Alpentalern sein, wo bei den 
spontaneu Sorbus aria gute und scblechte „Sorten“  unterschieden wer
den. Interessant ist es, daB, bevor eine Schiilersuppe ausgeteilt werden 
konnte, viele Kinder in einzelnen Alpentalern nur selbst gesammelte 
und getrocknete Friicbte ais Mittagsbrot in die Schule brachten, 
Haselnusse mid Sorbus aria vor allem. Es ist in diesem Zusammen- 
liang von Belang zu horen, daB, wenn in abgelegenen Talem Backe- 
reien fehlen oder wegen starken Schneefallen niclit erreiclibar sind, 
gerostete Roggenkomer -— das „Sangen“  ist uralte Zubereitung des 
Getreides —  den Kindern mitgegeben wurden. Sie steckten sie mit 
den selbstgesammelten und getrockneten Friicliten in die Kleider- 
tasclie. Aber auch in bauerlichen liablichen Familieu fand man es 
bis vor kurzem selbstverstiindlicli, wenn die Kinder iliren Hunger mit 
Sammelnalirimg stillten. Bei eingeliendem Nacbforsclien lieBen sich 
solche Ideen sicber nocli vielfacli nachweisen. Wie die Kinder kbrper- 
lich den Entwicklungsgang des Mensclien durchmachen, —  Ontogenese 
ist Pliylogenese, —  so wiederholen sie auch dcnWerdegang ihrer Kultur 
von der Sammelstufe zur Stufe der Kulturpflanzen. So miissen wir 
immer wieder den Kinderbroten unser Interesse zuwenden, indem wir 
in ilmen ehemals wicbtige Nahrung vermuten diirfen.

Die ethnographische Methode kennt, wie wir eehen, viele Ge- 
siclitspunkte, welcbe es ermoglichen, nach und nach eine groBe Zald 
von Arten zu nennen, die sicber oder wahrscheinlich ais Nahr[)flanzen 
genutzt wurden. Cruciferen, Umbelliferen, Polygonaceen, Compositen

*) t)l>er die friihere Wichtigkeit von Sorbus, die heute nocli stellenweise nach- 
weisbar ist, habe ich mich friiher geauBert: Br.-J. 1917.
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uii<] Pomaceeu gelioren vor allem dazu. Yielleicht mbgen es in der 
Schweiz 300 Phanerogamen seiu, von denen wir naclrweisen konnen 
oder doeh veiamiten miissen, dali sie gelegentlich oder standig ais Nah- 
ruug dienten. Die friżheren Nahrungsquellen waren ungemein viel- 
seitig, die heutigen eiiiseitig. Dagegen ist —  oder solłte —• die heutige 
Zubereitung yielseitig sein.

Ilier konnen wir nur einige wenige Beispiele zu den eben genann- 
ten Gesicht9punkten darlegen.

In uberraschender Weise muBten wir dem S a u e r k r a u t  eiue 
grofie Bedeutung beimessen. DaB es auf der ganzen Erde verbreitet 
ist und sich bei alleu Saminelv6lkem, aber auch bei solchen mit 
Kulturj>0anzen vorfindet, erwahnten wir schon. In diesem Zusammen- 
hange interessieren uns weitere spontane Arten, die mit Rumex alpinus 
zusammen verwendet werden: im Pratigau Petasires-Blatter „Wald- 
blacken“ , Triebe von Mcntha ais Wiirze, Cirsium spinosissimum (Saas- 
tal, Val d’Entremont), Chenopodium bonus henricus (offenbar ver- 
breitet) und gewiB uocb andere mehr. Ubrigeng werden auch Friichte 
eingesauert, z. B. diejenigen der Sorbus-Arten. Auch die Brennessel, 
Urtica dioica, wurde ais Beimischung zu Rumex alpinus verwendet. 
Yiel haufiger aber liefert sie im jungen Zustande Blattgemuse, selbst 
Sałat, geschatztes butler fur Gefliigel und Schweine; getrocknet und 
wiederaufgekocht ist sie —  also ais Dauerfulter —  wiederum Eutter 
fur Geflugel und Schweine. tberliaupt spielte sie ais Nahrpflanze — 
daueben ais jpaserpflanze —  eine groBe Rolle, so daB der Anbau von 
Urtica urens noch in Krauterbuchern einpfohlen wird. DaB sie ver- 
mbge ilirer stacheligen Haare auch den Haarwuchs des Menschtai 
befordern liilft, ist weitverbreiteter, kaum ausrottbarer Glaube, der den 
„einsclilagigen Geschafteu“ —  so lieiBt das lieute —  Yerdienst bringt. 
Also auch bei Urtica das gleiche Bild: Menscliennahrung, Vieh- 
liahruug, Dauerfutter, ubernatiirliehe Krafte und schlieBlich (fiir 
Urtica urens) Kulturpfianze. lieute einerseits ungenehmes Unkraut, 
anderseits fast iiberschatztes volkstumliches Futtermittel (und Heil- 
mittel).

Von groBem Interesse ist, daB auch B a u m b l a t t e r  ein sehr 
wichtiges Yiehfutter bilden, denn wir leben ja in einem Waldgehiet. 
Allgemein werden s o m m e r g r i i i i e  Blatter weitaus yorgezogen, 
immergriine, z. B. Nadehi der Koniferen, stehen zuruck. Doch greift 
der Menscli auch auf sie, wenn andere Quelleu yersagen. Der Wach- 
boldcr (Juniperus communis) dagegeu spielte sogar eiue hervorragende 
Rolle. Wir werden dariiber noch spater einige Worte zu sagen haben.

In erster Linie wird das Laubfutter im Schatten, moglichst unter 
Dach getrocknet. Eigene Gestelle werden angebracht, die L a u b e ,  
lobbia, loggia lieiBeu und yorerst nur von auBen zuganglich siud. 
Spater, mit der Entwicklung des Hausbaues, werden sie auch von 
inuen betietbar und dienen ais Gang. Der Naine Laube, der auf jeden 
Ausbau ubergegangen ist, bleibt, obschon ja vou Laubtrocknen keine 
Rede mehr ist. Lauben gibt es an yerschiedenen Haustypeu, gerade 
deslialb, weil die Laubuutzung so yerbreitet war.
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Vor kurzem gab ich eine eingeheiide Danstellung der Laubfutter- 
baume (Br.-J. 1936), so daB ich mich hier kurz fassen kann. Das 
Blattwerk von laubwecliselnden Baumen und Strauchern wird auf der 
ganzen Erde zu Futterzwecken gescliatzt. Sie werdeu je nach der 
Gute des Laubes eingescbatzt und vor ałlem angeschont und von der 
Konkurrenz befreit. Ja, selbst heute nocli kommt es zum Pflanzen 
von Baumen; sie stehen in den Hecken, langs der Zaune, an den 
Boschungen der Acker, auf Steinlesehaufen, langs der Wege imd 
Kanale, aucb auf Wiesen und Weiden, oder dann an die Hauser selbst 
gestellt —  Laubfutterbaum, Wuidschutzbaum und Blitzableiter zu- 
gleicb. Aucb Gemeinden liaben bis vor kurzem solche Baume, beson- 
ders Ulmen, an die StraBen und Kanale gepflanzt. Noch kommt es vor, 
daB der Laubnutzen an bestimmten Tagen an die Gemeindegenossen 
freigegeben wird, wodurcl) die lieutige wirtscbaftliclie Nutzung ge- 
zeigt wird.

Die laubwechselnden Baume werden in jedem Klima bevorzugt: 
im Nadelbolzgebiet Finnlands und Scbwedens bis an die polare Baum- 
grenze, wo scblieBlicli selbst die Birke ais Futterbaum dieuen muB; 
in der alpinen Stufe. wo selbst eine Zwergweide, Snlix helvetica, ge- 
laubt wird; im Hartlauhgebiete Nordafrikas, wo Eschen (Fraxinus 
oxyphylla) im Werte iiber den immergriinen Baumarten stehen. Im 
alpinen Gebiete sieht man Dbrfer, mitten in der Nadelwaldzone, in 
ciner Weise von sominergriineu Laubbaumen und Strauchern umgeben, 
daB sie das Landschaftshild vollig beherrschen. Wenn die Nutzung 
yerlassen wird, so wacbsen die angesclionten Baume zu reiehen Lauh- 
mischwaldem ans. Diese scheinen dem Anfanger und aucb dem Bota- 
niker, der die Wirknng der anthropogenen Faktoren unterschatzt, 
spontan zu sein. Solche Walder und Waldinseln ais natiirliche Relikte 
ans vergangenen Vegetationsperioden zu betrachten, gehort zu den 
Ubertreibungen, die ja heute auf diesem Wissensgebiete eo haufig 
vorkommen. —  Siehe Tafel 19, unten.

Stutzijr wird man bei den Berichten uher das Trocknen des 
Laubes und das nachherige Zerkleinem der briichig gewordenen 
Blatter, weil dann meist von spaterem Aufkochen die Rede ist. Das 
fiihrt zur Vermutxmg, daB das Laub niclit nur ais Viehfutter diente, 
denn die Zubereitung ist zu kompliziert. In der Tat gibt es Hungers- 
notberichte, die erweisen, daB zur Streckung des Brotes Laubmehl- 
zusatz befohlen wurde. Meist war es TJlmenlaub, dann aber auch ganz 
iunges Buchenlaub, und noch 1917 wurden in Deutschland aufge- 
brocbene Buchenknospen gesammelt. Baumlaub ist also auch Men- 
scheiuiahrung, und es gibt neben den Futterlaubbaumen auch 
S p e i s e l a u b b a u m e .  Ein Baum in Mitteleuropa tragt denn auch 
direkt den Narnen „Speisebaum“ . Es ist der F e l d a h o r n ,  Acer 
campcstre, Masholder genannt. Das wurde wortlich etwa heiBen Speise- 
Holder; Holder selbst heiBt Nutzbaum. Von ilim wissen wir aller- 
dings nur, daB das getrocknete Laub noch sehr weit verbreitet ais 
Futter dient und daB er gleichzeitig in yielfacher Weise ais Stiitzbaum



94 H. Brockmann-Jero8ch

fler Weinrebe gezogen wird; er if t also auch Kulturbaum. Ale Stiitz- 
baum muB er stark beschnitten werden, so daB die Krone nur aus zwei, 
meist drei, seltener vier Asteu besteht, aus denen die einjahrigen, 
jahrlich wieder entfemten Zweige herauskommen. Die dienen ais 
Futter, sowie zum Halten der einjahrigen Schosse der Rebe (Tafel 19, 
oben). Masholder ist Stiitzbaum und Futterlaubbaum zugleicb. 
So kommt er am siidlichen Alpenrande bereits im Tessiu vor und geht 
durch den ganzeu Nordrand des Mittelmeergebietes und selbst weiter 
gegen Siideu in bergige Gegenden. Nutzung ais menschliche Nahrung 
ist vorlaufig nur durch die Benennung erwiesen; auch ist nicht sicher- 
gestellt, dal3 das Laub eingesauert wurde, wohl aber zu vermuten. 
Beachtenswert scheint mir zu seiu: die Blatter von Acer campestre, 
aber auch von dem spater noch zu erwahnenden Acer pseudoplatamis 
und die jungen Schosse von Fraxinus excelsior besitzen Milchsaft.

Wir streiften soeben die R e b e .  Audi ihr Laub und die einjahri
gen Schosse dienen ais Tierfutter. Sehr ungem gingen die Bauem s. Z. 
dazu iiber, das Laub zur Abwehr der Pcronospora mit Kupferkalk- 
briihe zu vergiften, weil es dadurch ais Futter unbrauchbar wurde. 
Jungę Rebzweige wurden, und uubespritzte werden heute noch, ais 
Yielifutter verwendet. Zudem wurden sie in ausgehohlten Eichen- 
trogen (Alpes maritimes') und heute noch in modemen Betonhehaltem 
eingesauert. Soviel ich erfahren habe, erbalten dies Sauerfutter nur 
Ziegeu und Schafe. Aber audi hier miissen wir einstige menschliche 
Nahrung vermuten. Das geht daraus hervor, daB heutige Kochbiicher 
die Rebblatter zum Sauern von Gurken und zum Kochen verschiedener 
Sneisen empfehlen. Die Ranken gelten ais gutes Naschwerk fur Kinder; 
es sind also wieder Kinderhrote. Noch heute kann eine Mutter in der Ost- 
schweiz der Tocliter em[)fehlen, ein Weinblatt aufs Butterhrot zu 
Jegcn: Reblaub macht rotę Backen.

Der wichtigste Laubfutterbaum in Mitteleuropa ist aber die 
Es c h e  (Fraxinus excelsior). Ihr scldieBen sich im Mittelmeergebiet 
und Nordafrika verwandte Eschenarten an. Allerineist wird das am 
Schattcn getrocknete Laub, danehcn aber auch jungę gedorrte und 
spater aufgekochte Schosse verwendet. DaB Eschentee noch heute 
volkstiimliches Heilmittel ist, mag beigefiigt werden. An die mytho- 
logische Bedeutung der Weltesche wollen wir nur erinnern.

In feuchten und kiihlen Klimaten ist der wichtigste Laubfutter
baum der B e r g a  h o r n  fAcer pseudo platanus). Gebrauch ais mensch
liche Nahrung ist his jetzt nicht erwiesen, wohl aber die Zuckergewin- 
nung aus dem Safte. Im Gebirge wird er oft zum heiligen Baum, so 
z. B. im Oherland des Kantons Graubiinden einerseits und bei den 
Basken im Cantahrisrhen Gehirge anderseits. Unter seiner Krone 
sammelten sich die Bergvolker zu gemeinsamer Tagung.

Ali dieses Speiselaub ergab aber, auch bei mechanischer Zer- 
kleinerung und AufschlieBung durch Sauern und Koehen, natiirlich 
keine ideale Nahrung. Zweifellos war M e h l n a h r u n g ,  wie sie 
zahłreiche Wurzeln und Knollen boten, yorzuziehen. Voraussetzung
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des reichliclien Vorkonimens war Waldarmut oder sogar Waldlosig- 
keit. Iiber diese Nahrung wissen wir heute aucli fiir Mitteleuropa 
Einzelnes recht genau, aber es bleibt noeli viel zu erforsclien. Auch 
hier gibt es einbeimische Arten, die angeschont oder gar gepflegt, 
selbst gepflanzt, ais o zur Kulturp/lanze wurden, so z. B. die S c h l u c h e  
(Polygonum historia). Nodi aber wissen wir fast nichts uber Gahrung, 
Entgiften, Entbittem und Aufbereitung vieler Wurzeln.

E i n e Meblpflanze ist es, die wir besser iibersehen kdnnen, ein 
Mehlfruchtbaum, die E i che .  Ibre Friichte sind mehlig und enthalten 
aufier GerbstofT keine unangenebmen Beigaben. Da ich mich friiher 
melirfach iiber die Eiche geauGert habe, darf ich mich kurz fassen. 
Auf der ganzen Nordhalbkugel, soweit es Eichen gab, waren die 
Eicheln dem Mensclien wichtige Nahrung. Sie wurden lierunter- 
geschlagen, gesammelt, gedorrt und dadurch zerkleinert, daR man mit 
einem Stein auf die geschalten Friichte klopfte. Ais Unterlage diente 
ein grofier, loser Felsbloek oder anstehender Fels. Durcb das Sclilagen 
entstunden Locber im Felsen, in die die zu zerkleinernden Eiclieln 
gelegt wurden. Damit die zersplitterten Stiicke nicbt wegflogen, konnte 
ein bodenloser Korb aufgestiilpt oder aufgeheftet werden. Waren diese 
Locher niclit tief, dann waren sie angenehm und der hinnntergeliauene, 
moglichst lange walzenformige Stein, der Stossel, traf die Eicheln gut. 
Waren sie zu tief geworden, so fing man daneben ein neues Loch an, 
so daG anstehende Felsen iiber und iiber mit solchen Lochem, 
,.Scbalen“ , bedeckt sein kdnnen. Es ist anzunehmen, daG aucli andere 
bartę Gegenstande auf diese Weise zerkleinert wurden. Noch kennen 
wir allgemein das Zerkleinern getrockneter Koniferennadeln, in der 
Schweiz vor allem junger Wachholderzweige samt den reifen Beeren 
und von getrocknetem Laub ais Tierfutter, „G’leck“ , in vielen Alpen- 
talern. Heute braucbt man dazu steineme oder holzerne Morser. Auch 
bier ist iibrigens im ..s’Katseliet“  (das Geąnetsclite, Wallis), einem 
aromatisclien Mehl, das u. a. Waclibolder entliiilt, einstige Menschen- 
nahrung zu vermuten. Wachholder hat ja schon dem Namen nach 
etwas mit dem Menschen zu tun (Holder =  Nutzbaum), und seine oft 
iibennaGige Beigabe zum Sauerkraut erwalinten wir schon. Ais Volks- 
heilmittel sind die Beeren hoch geschatzt.

Die dureh das Stampfen der Eicheln nach und nach iiber und 
iiber mit Lochem bedeckten Steine nennt man S c h a l e n s t e i n e ,  
und da man von ihrer wirtschaftlichen Verwendung keine Ahnung 
hatte, hetraclitete man sie ais Kultsteine. Docli ist in den Vereinigten 
Staaten, besonders in Kalifornien, das Zerkleinern der Eicheln in 
Schalensteinen, die vollkommen den europaischen gleichen, noch gut 
nachzuweisen und den Ethnographen wolilbekanut. Tcb besitze eine 
Photographie davon, die noch 1913 aufgenommen wurde. Tn der 
Schweiz sind sie an vielen Orten nacligewiesen; sie yerwittem rasch, 
und da sie seit ihrer Entdeekung so schnell unanselinlich werden, 
mocbte man ihnen kein prahistorisches Alter zuweisen. An die Stelle 
der Schalensteine trat spater die Getreidemiihle. In Nordafrika habe
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ich bis heute den Gebrauch von Schalensteinen fur Eicbeln nicht mehr 
nachweisen konuen, wohl aber ahnliche Steine fiir das Enthulsen der 
Kastanien (in Europa) gefunden.. Obrigens sind solche morserartige 
Steine fiir viele a-ndere Zwecke noch in Gebrauch, z. B. zum Enthulsen 
der Gerste.

Uber das Entbittcrn der Eichelkeme, genauer der beiden Kotyle- 
donen, selbst sind wir fiir Europa und Afrika nicbt gut unterrichtet. 
Auch wird iibrigens darauf auffallenderweise gar kein groBerWert gelegt. 
Ebeiiso ist es eigentlicli selir merkwiirdig, daR in den genannten Lan
dem und in Nordamerika alle Eiclienarten gebraucbt werden. t)ber- 
all verstanden es die Menscben, sie ais Nalirung zuzubereiten. AuJ3er 
Europaem, Nordafrikanern und Nordamerikanem sind vermutlich 
->’obl auch asiatisclie Volker am Gebrauch dieser uralten Mehlfrucht 
bcteiligt, der sieli also iiber den ganzen Laubholzgiirtel der nordlichen 
gemaBigten Zonę erstreckt liatte.

Diese Eichcliiahrung ist heute selbst in Europa noch nicht ganz 
\ crlassen. Ais Hungersnotnahrung wurde auf sie 1917 und 1918 żu
ru ckgegriffen. In mediterranen Gebirgen sclieint sie noch von armeren 
Leuten gebraucbt zu werden, allgemeiner in Portugal ( Quercus suber). 
In Korsika wurde, wenigstens noch 1911, Eichelmehl von Quercus sessi- 
liflora igemahlen und sogar auf Markten feilgehalten. In Nordafrika 
ist heute in der Kabylie die Steineicbe (Quercus ilex) wichtiger 
Fmchtbaum. Im natiirliclien Bestand wird sie geschont, und wo sie 
auf den steilen Getreidefeldem neben dem Ólbaum steht, ist sie wenig
stens angeschont oder sogar gepflanzt. In der niarokkanischen Tief* 
ebene bei Babat ist heute ein machtiger Korkeichenwald (Quercus 
suber) ais ungeheurer Mehlfruchthain. Die einzige Nutzung war bis 
jetzt die Eiehel, die gesammelt und auch roh, ohne jede Entbitterung, 
gegessen wird. Erst unter dem EinfluR der Franzosen wurden die 
Staninie im vorletzten Jahre einmal geschalt,

Die Eichen Mitteleuropas wurden angeschont, aber auch gepflanzt. 
Jeder Dorfgenosse hatte vor der Heirat Baume —  spater Waren es 
dfters Obstbaume —  zu pflanzen und zu schirmen. Das Ausiiben dieser 
ITandlung gelit ais symbolischer Akt bis in unsere Zeit hinein und 
findet seine Fortsetzung im Bezahlen eines ,.Baumchengeldes“  in siid- 
deutschen Stadten.

tjber die friiliere, mittelalterliche Nutzung der Eichenwalder zur 
Eichelmast der Schweine ist jetzt so vieles bekannt, daB das hier nicht 
wiederholt werden muO. Sodann laBt sich belegen, daB auch die Eiche 
iiber ihren natiirliohen Bereieh hinaus ais Ilain gepflanzt wurde, und 
daR gemischte Walder durch Wegnahine der konkurrenzierenden 
Arten in reine Eichenwalder verwandelt wurden. Wir haben also in 
der Eiche einen Mehlfruchtbaum vor uns, der ais spontan, oft aber 
auch in ganzen Fruehtliainen gepflanzt der mensehlichen Emahrung 
diente, spater aber der Sehweineweide preisgegeben wurde: gesunkenes 
Kulturgut, auf das in jeder Hungersnot zuriickgegriffen wurde.
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Alte Krauterbiiclier nehmcn noch bei der Artbeschreibung der 
vemiutłichen Eichenarten Bezug auf die Giite der Fnicht. Damit 
zeigen sie an, daB diese damals in Europa noch geschatzt wurden. Nir- 
gends ist aber eine Spur von Sortenzuoht, nirgends eine Spur von 
Pfropfen zu finden. So laBt sich verstehen, daB dieser wichtige Mehl- 
fruchtbaum verlassen wurde. Seine einstige Nutzung in der Kindheit 
der Menschheit lebt aber weiter in dem Ansehen, das er noch heute 
genieBt. Er ist schon, mannlich, heilig, immer hundertjahrig, das 
Symbol der Kraft und Ewigkeit. Jedes Volk will seine eigene, beson- 
dere Eiche besitzen, die nocli ais unverletzlich und heilig gilt. Die 
asthetisehe und kulturelle Schatzung hal hier die wirtschaftliche 
Nutzung iiberdauert.

Im Gegensatz zur Eiche hat die verwandte K a s t a n i e  (Castanea 
salwa)  im Orient eine Sortenzucbt erfahren. Das Pfropfen war dort 
friibzeitig geiibt und auf diese Weise wurde es moglich, bestimmte 
Sorten des Mehlfruolilbaumes zu erhalten. Die gepfropfte Kastanie 
kennt groBe, siiBe Friichte ohne Gerbstoff. Damit ist sie unendlich viel 
giinstiger zu gebrauchen ais die Eichel. Die Kastanie nahm ihren 
Sieseszug vom Orient iiber das sudliche und westliche Europa und 
verdrangtc die Eiche stellenweise iganz. Ja, sie wurde so wichtig, daB 
sie iiber ihre naturliclie Grenze hinaus gepflanzt wird und vielerorts 
einer kiinstlichen Reife bedarf. Das ist auf Schweizerboden durch- 
wegs, nicht nur nordlich. sondern auch siidlich der Alpen der Fali.

Die Zubereitungsarten des Kastanienmehles ahneln in vielem 
denen der Eichel. Durch wochenlanges Dorren werden die Kastanien 
hart getrocknet und Ibsen sich in der Schale. Die Kastaniendarren 
sind kleine, oft halb in die Erde gebaute Steinhauschen mit zentralem 
Feuer und haufig einer ringsum laufenden Bank, auf der die Manner 
sitzen und schwatzen. Die Decke besteht aus auf die schmale Seite 
gestellten Staben und darauf liegen die zu dorrenden Kastanien. Beim 
Schlagen der getrockneten Friichte in Morsem oder in Sacken ist das 
ganze Dorf beisammen und jeder hat seinen Anteil an der gemein- 
samen Arbeit. Die Schalensteine — hier besser Morser genannt ■— 
dienen, soviel ich iibcrsehen kann, nur ziun Schalen der Kastanien 
und das Mehl wird in der gewohnlichen Miihle gemahlen. Aus dem 
Mehl werden mehrere breiartige Gerichte hergestellt. Es gibt aber 
auch ein Geback, und dieses ist das interessanteste. Nachdem die 
Hausfrau eine Steinplatte am offenen Feuer erliitzt hat, streicht sie 
einen Kastanienbrei darauf und stellt ihn dann so an das Feuer, daB 
er von unten und von ohen her durchgebacken wird. Urn den Fladen 
spater gut verteilen zu konnen, werden kreuz nnd quer in den erharte- 
ten Brei Schnitte gemacht, wis wir das von den „Zelten“  her kennen.

Die Kastanie ist, obwohl sie ja von jeher eine weite spontane Ver- 
breitung siidlich der Alpen lratte und obschon die Friichte immer 
genossen wurden, erst spat in Europa Kulturpflanze geworden. Sie ist 
ais Kulturbaum weit jiinger ais das Getreide, und sie vermochte nicht,
Pcdrie, Repertorium, Belbeft XCI 7
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dieses wieder zu verdraugeu. Wohl aber hat sie die Eiche stellen- 
weise ersetzt und vergessen lassen; besonders in den warnren Gebirgs- 
talern, wo wenig kulturfahige Erde vorhanden ist, kann sie heute nocb 
Hauptnahrpflanze sein (Val Bavona, Kt. Tessin).

Die E i n f i i h r u n g  d e s  G e t r e i d e s  geschah gleichzeitig mit 
der vieler Haustiere. Sie erscheint uns ais sehr sprunghaft. Wir ver- 
missen einen Ubergang von den spontanen Sammelpflanzen zu den 
spontanen Kulturpflanzen, insbesondere den Meblpflanzen, und von 
Iiier zu dem eingefiibrten Getreide. Dazu ist zu sagen, dafi unsere 
Grłiser ais Reservestoffe in den Samen meist Hemizellulose besitzen 
und damit ais Menschennabrung unbraucbbar sind. Wohl aber gibt 
es einzelne Grasarten mit inehligem Samen und dieee waren alle dem 
primitiven Menschen bekannt. Wenn er doch von ihnen wufite, so 
fragt man sieli, warum bat er sie nicht in Kultur genommen, sondern 
ilinen die aus dem mediterranen Gebiet gekommenen Kulturgetreide 
yorgezogen?

Der Grund liegt darin, dafi unsere Mehlgetreide vor den genann- 
łen Grłisern eines voraus babeu: sie sind e i n j a h r i g e  P f l a n z e n .  
Damit besitzen sie eine ungeinein wicbtige Eigenschaft: j e d e s j a h r  
ergeben sie eine Ernte und a l l e  „K  r a f t“  geht bei der Reife in die 
Korner hinein. Die vegetativen Bestandteile bleiben ais „leeres Stroh“ 
zuriick. Pas ist wohl der Hauptumstand, der dem aus der Wiiste und 
Steppe stammenden Getreide zum Siegeszuge bis in die nassen Wald- 
gebiete binein verlialf. Es gebt heute weit iiber seinen naturlichen 
Bereicb hinaos und oft mufi durch kunstliches Ansreifen nacbgeliolfen 
werden. Kurze Yegetationszeit bedeutet geringes Wasserbediirfnis und 
dieser Eigenschaft lialber waren die Getreidearten in ihrer Heimat in 
Kultur genommen worden. Jetzt im neu eroberten Waldgebiet ware 
eine lange Vegetationszeit ergiebiger. Dem stelit aber gegeniiber, dafi 
sebr viele von den Vorziigen, die wir von einer Kulturpflanze ver- 
langen, gerade im Getreide stecken. Lassen wir, um ein Urteil uber 
die ganze Sachc zu .gewinnen, diese allbekannten erwunschten Eigen- 
schaften an uns voruherzieheii. Erstens: alle Jabre wandem, wie 
gezeigt, bei der Reife die Nahrstoffe zum allergriifiten Teil hinein in 
die Samen; aucli unter ungiinstigen Verhaltnissen sucht die Pflanze 
ihren Rhytbmus einzuhalten und mit dem Sammeln der Samen werden 
somit alle Nahrstoffe erfafit. Zweitens; die Keimkraft der aus trocke- 
nen Klimaten stammenden Einjahrisen ist ganz einfach zu beherr- 
schen; es braucht praktisch nur Wasser, um die Keimkraft hervorzu- 
rufen. Und umgekebrt: trocken gehaltenes Saatgut behiilt Jahre lang 
die Keimkraft bei. Drittens: die Pflanzen sind giftfrei. Viertens: der 
Melilgehalt des Getreides erlaubt vielseitige Verwendung. Fiinftens: 
die unverdaulicben Bestandteile lassen sich mechanisch wegnehmen. 
Sechstens: die Wassernrmut gibt den Kornern groBe Ilaltbarkeit, 
grofie Konzentration und die Moglichkeit billigen mechanischen 
Transportes.

Seit der Zeit der Pfahlbauer hat sieb die Menschheit fast bis in 
die Jetztzeit damit begniigt, das Getreide, wie es war, hinzunehmen.
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lot doch die Produktion eines Getreidefeldes an organischen Stoffen 
bedeutender ais bei einer gleich groBen Waldflache, trotz der Kurze 
der Vegetationszeit, wobei die Emte doch schon im Hoelisommer statt- 
findet und das Gelande dann wochenlang wahrend der besten Jahres- 
zeit ungemitzt daliegt. Denn die Getreiderassen, die gerade fur die 
Wiiste und Steppe gunstig waren. konnen unser Klima nie voll aus- 
niitzen. Wolil sind durch rein empirise.be Auslese neue Sorten ent- 
standen, die auch im feuchten Klima des Waldgebietes eine bessere 
und sichere Emte versprechen. Die systematische Ziichtung, die ais 
Grundbedingung die Riickkreuzung mit Stammformen aus der Heimat 
hat, ist ein Kind der Neuzeit. Die groBen Erfolge, die durch diese 
neugeziichteten Raasen den einst aus anderm Klima gekommenen, 
fremden Arten beschieden waren, sind bekannt und d a m i t  i s t  das  
e n d g i i l t i g e  U r t e i l  i i b e r  d i e  a l t e n  e i n l i e i m i s c h e n  
K u l t u r p f l  a n z e n  g e s p r o c h e n .  Das alte, bodenstandige ICultur- 
gut, die einlieimischen Arten. die ais geschonte und gepflegte, oft auch 
gepflanzte Gewachse die Menschen Jahrtausende lang ganz oder teil- 
weise ernabrten und kleideten, fallen ais solche der Yergessenheit 
anheim. Oft leben sie aber weiter ais gehaBte und yerachtete Un- 
krauter in Feld und Garten, ais iippig wuchernde Arten, die selbst auf 
den Wiesen die guten Futtergraser verdrangen. Ober ihre Bekampfung 
besitzen wir heute ein groBeres Schrifttum, ais iiber ihren ehemaligen, 
yieltausendjahrigen Nutzen. Andere Arten waren gliicklicher. Sie 
retteten sich hinein in den yolkstiimlichen Arzneischatz. Noch riihmt 
ihnen das Yolk ganz instinktiy besondere Wirkung nach. Andere leben 
weiter ais Kinderbrote; ihnen droht, daB sie ans erzieherischen Griin- 
den yerboten werden. Viele sind durch dic Volksmeinung und selbst 
in der Literatur zu Giftpflanzen gestempelt.

Uberragend bleibt die Stcllung des altesten und wichtigsten Mehl- 
fruchthaumes des Mensclien auf der Nordhalbkugel, der Eiche.
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Fedde, Rep. Beih. XC[. tab. XIX.

Acer campestre, MaBholder, im Rebgelande 
ais Trag- und Futterlaubbaum. -  Tessin, Schweiz. 

phot. Br.-].

Laubfutterbaume auf den Steilhangen zwisdien bewasserten 
Terrassen: Fraxinus oxycarpa, Celtis australis, Ceratonia siliąua, 
Populus u. a. — Asni, Hoher Atlas, Marokko. phot. Br.-J.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XX.

Behalter fiir Eidieln am Lagerplatz der Indianer im Yosemite Valley, Californien.
photo Br.-J. 1913.

Schalensteine zum Zerkleinern der Eichein,
seit dem Wegzug der Indianer von diesem Lagerplatz — etwa 1895 — aufier Gebraudn; 

Yosemite Valley, Californien. photo Br.-]. 1913.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXI

Fig. I. Herd, Masshiiser und Schweinestall im Safiental, Graubijnden. 
Nach einer Photographie von Derichsweiler.

Fig 2. Blacktensudi im Prattigau. Links Herd mit Blacktenchessi, dann Blackten- 
siegi mit Mass und Massgrube, meist in der Erde, mit Steinplatten ausgekleidet. 

Rechts Brunnen. Nach einer Zeichnung von M. Weber.



Fadde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXII

Fig. 3. Blacktensiidi in Inner-Arosa; links: Blacktenbiindel, Herd, Blacktensiegi 
mit abtropfendem Mass: rechts: Masshus mit Gabel und Keule.

Nach einer Photographie von Masarey.

Fig. 4 Trocknen der Blacktenb,;ndel an einem Hause in Ormont-Dessus, Waadt. 
Nach einer Photographie von C. Schroter.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXIII

Fig. 5.
Schalen der Chillen-Stiele zum Rohessen ais Obstersatz im Lótschental Wallis.

Fig. 6. Abziehen der Epidermis und Ausziehen der GefafSbiindel aus dem 
Blaclctenstiel, Lotschenthal, Wallis.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXIV

Fig. 7. Blacktengarten, teilweiso mit Gemiise bepflanzt. Links: Blacktenbeet, 
wo die Blatter durch eine Frau gestraupft (ausgezogen) werden, links von ihr 

Blacktenbiindel Rcchts: Hcrd mit Blacktengrube.
Nach Photographien aus Churwalden.
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