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GGesellschaft bet Vaturfreunde in Stuttgart
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Sehen in und nm uns zu wecken und zu vertiefen, nm so jeder- 
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Silbern im Mert nnb ans wunderschönen Tiefdrucktafeln. 
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Sc wohne feit Dielen ahren au^ &e\unb^eit^rüä^ten in einer 
&tabt am MTlittelmeer. Vachdem diese &tabt Jahr um Jahr etwa 
Don vierzigtausend beatmen Meisenden aufgesucht wird, Bann man wohl 
sagen, ba$ sie Balb eine bet in Deutschland bestbekannten (Ztäbte fein 
wirb, Gs ist bie uralte Mepublik Magusa in ©nbbalmafien, die ^eute 
den Vlamen DDubroonik führt. Oan ^at Don ihr immer wieber ge- 
schrieben, sie fei einer ber schönsten Orte ans Grden, schon durc ihre 
romantische Sage zwischen ben Bergen nnb bem Blanen Olteer, durc ihre 
Dielen Gehenswürdigketen nnb ben immerwährenden Frühling, ber an 
ihrer Küste herrscht. Sie fenne leinen Winter. Und wenn iä^ ^iuau^ 
trete in meinen ©arten, so scheint das wahr zu fein, Sa blühen zu 
Weihnachten nnb im Januar Stofen, Flieder, Varz ff en nnb Veilchen. 
Sa stehen unter ben immergrünen Bäumen im Hochwinter Blü^enbe 
3mklamen nnb Stefeben, Blau blüht zu Veujahr ber Rosmarin nnb 

gelB bie Vlimose. Im Januar Beginnt bie Obstbaumblte mit ben 
OXandeln nnb japanischen Mlispeln, nnb das Sinken nnb Grünen 
endet niä)t bis Dezember, so ba^ Sommer-, Herbst-, Winter- nnb Leng- 
Blumen nebeneinander stehen, Rittersporn, Chrysanthemen, Petunien 
nnb bie ersten Veilchen gleichzeitig.

Aber frotzdem ist es nid)t wahr, daß es hier leinen Winter gibt. 
Surz Dor Weihnachten, merkwürdigerweise gerabe in ben Rauhnächten 
Beginnt auc hier alljährlic eine merkliche Senkung ber Temperatur. 
Gs gibt VTächte, in denen das Thermometer auf 3° C f ällt, es gibt jedes 
Jahr einige mit null Grad, sogar mit — 1°, Und während es nm bie 
Jahrhunderttende hier einmal dreiunddreißig Jahre lang nicht ge= 
\ä)ueit haben soll, fällt nun jedes Jahr für einige ©tunden ein flockiger, 
nasser Schnee, ber aber ui^t liegen bleibt.

Stegen giBt es im vieljährigen Durchschnitt nur an 52 Sagen im 
Jahr. Wenn es aber regnet, ertrinkt man fast in ber Luft. Im Gom- 
mer sind stets brei biö Dier VTonate ohne allen Stegen, nac meinen 
mehrjährigen Aufzeichnungen fast immer hundert Sage in einem. Und 
bann verweilt das Laub auf ben Säumen nnb das ganze Saub seufzt Dor Sürre,

Sin solches Klima gehrt zu ben Gubtropen-Klmaten, 
bereu thermische Sigenart sic besonders deutlic durc zwei ^al)leuwerte 
auöbrüd^eu läßt: durc bie Durchschnittstemperatur beö Jahres und ben 
Durchschnitt be^ kältestet Monats, auf ber nördlichen Erdhälfte also 
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im allgemeinen durc den des Januar. Sie Sitze ist, iie wir manchmal 
mit seufzendem ©cherz sagen, unbegrenzt.

Ser Jahresdurchschnitt Don Nagusa beträgt 17,5° C, bet kälteste 
3T[cnat weift 9,1° C auf*

Mlit diesen Zahlen kann man nun sehr lehrreiche und vielsagende 
Vergleiche anstellen und erlebt allerlei berraschungen. Wollen wir 
zunächs mit ber lieben Heimat beginnen* Ser Jahresdurchschnitt Don 
Berlin ist 9,2°, Don Wien 9,7°/ von München 7,5°. Ser Januar- 
durchschnitt Don Wien is —1,7°, Don Berlin —0,6°. Über ben Be- 
griff rauhes ober mildes Klima entscheidet immer ber kälteste PTonat. 
Cs ist daher sehr überraschend, daß so südliche ©tädte wie Schanghai 
nur 2,7° im Januar haben und Tokio nur 2,4°. Auc ©anfiago be 
Chile hat nur 7,5°, Buenos Aires 9,9°, ©izilien ist gleic mit Ragusa; 
wärmer ist im Mlittelmeer u* a* Korfu mit 10° Januartemperatur, 
MIlalta mit 11,9°, MTalaga mit 12,6° C* Sie Riviera is khler mit 
8,6°, falt ift Konstantinopel mit 5,2°*

Gehen wir nun in bie anderen Erdteile, so werben bie Überraschungen 
immer größer* Kalifornien, in jedermanns Vorstellung ein Zauber- 
garten, hat in San Franzisko 13,2° Jahrestemperatur und 10,1° im 
Janar. Ser Jahresdurchschnitt ber ©tadt MIleriko ift derselbe wie ber 
Dou Vleuseeland, nämlic 14,9°, ber Don Buenos Aires ift ber gleiche 
wie Dou Ragusa, @pbnep in Australien ist sogar etwas khler. Ait 
wesentlic höheren Jahresdurchschnitten ragt demgegenber bie sublime 
und südöstliche Imrandung des östlichen Mlittelmeerbeckens hervor. 
Schon MIlalta hat 17,9° Jahresdurchschnitt, Kaito aber 21,20! Kairo 
reicht mit dieser mittleren Jahrestemperatur schon gang in das ther- 
mische Jahresmittel ber Sropen hinein, für das man 20° C als Grenz- 
wert ansetzen kann.

Ic gebe zu, baß das ©tudium dieser (Seite nic^t sehr unterhaltend 
war, aber diese Angaben muß man kennen, um durc sie sozusagen ein 
neues Weltbild zu gewinnen*

Zunächs sieht man, baß bie Welt Don Ragusa ungefähr in ber 
MIlitte ber Tabelle liegt und echte ©ubtropenfemperaturen geigt* Sann 
^at sic durc sie unser Weltblick gang gewaltig geweitet. Rund nm 
bie Erde gibt es also Diele Länder mit entsprechenden Wärmegraden 
und also subtropischem Klima. Sa sind zunächs bie lüften des Mittel- 
meeres Don (Spanien bis ©rien, also gang (Spanien (ohne feine Hoch- 
gebirge), bie frangösische Riviera, gang Jtalien, Salmafien, Griechen- 
land, ber gange Rand Don Kleinasien, ber OTorbraub Don Afrika. Ahn- 
liches Klima hat ber (Silben des Kaukasus und ber Güdrand des Kaspi- 
schen MTeeres. Sann Persien, Afghanistan, Beludschistan, ferner Seile 
Don Arabien. Sann fommt, allerdings mit bestimmten Abwandlungent, 
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vor altem in den Vliederschlagsverhältnissen, ein Vordteil von Iudien 
und, grßtes ©ubtropenland bet Grde, @nbd)ina und ein Großteil 
von Sapan.

Fast ganz 2Ln(iralien gehört zu den ©ubtropen mit Ausnahme 
seines Vlordteiles und Vleuseeland, manche Inseln im ©tillen Dzean. 
n Vlordamerika sind die &iib\iaaten subtropsc, dazu Arizona und 

Kalifornien, ©dbrasilien, Paraguay zum Seit, großenteils auc Chile. 
Und schlieslic in Südafrika noc das Kapland. Das ist ein beträcht- 
lcher Neil der bewohnten Grdoberfläche. Ic ^abe mir einen Eiaren Be- 
griff t>on den ubtropen verschafft, denn id) ^dbe den größten Seil der 
genannten Sander Bereift

©ubtropen sind in dem hier festgelegten Umfang also heis und khl. 
Gie haben reid)lid)en Degen, nnr ist er häufig anders verteilt als in 
JIlitteleuropa. @o fällt im MIlittelmeergebiet der meiste in der füllen 
^a^re^eit nnd nid)t im (Sommer wie Bei uns. Zumeist aber gibt es im 
‘ahr wenigstens eine große Srotfenperiode, die bis sechs MTonate danern 
kann. Smmer gibt es auerordentliche ommerhitze, überhaupt Diel 
©onnenschein. Sie ubtropen gehören zu den sonnigsten Sandern des 
Grdballs. (Sie wären das Paradies der Erde, gäbe es in ihnen nicht 
auc gelegentliche froste.

★

Sie ©nBfropenländer find aber wirklic das Paradies der Grde, 
weil eben alle Paradiese auc nnr relatio find, ©ie haben für die ®e= 
schöpfe, die sie sic als Wohnsit erwählt ^dbenr unter allen Klimaten 
der Grde die meisten Vorzüge und die geringsten Tia^teile.

PIan ist versucht, dem zunächst zu widersprechen und denkt daBei an 
die Sropen.

Sie Vieisebeschreibungen frherer feiten haben uns Don ihnen einen 
wahrhaft idealen Begriff beigebracht, und man glaubt, wenn man nur 
erst in Gndien oder auf Nahiti oder in Westindien wäre, dann ^ätte 
das Safeiu nur lauter Lichtseiten. Van Dergißt aber, daß immer- 
währende Size schon nach kurzer ^eit erschlafft nnd völlig gegen alles 
abstumpft, daß in Westindien, in den feuchten Sropen überhaupt, ein 
©roßfeil der Mlenschen fieber- oder wurmkrank ist, daß in den regen- 
losen Sropen in Afrika und Australien die grauenBafteften Wüsten 
die wenigen Bewohner zu einem wahren ^oHendafein verurteilen. Ollan 
schätt die 3ahl der PIlenschen in den reinen Sropengegenden auf etwa 
500 AIlillionen MIlenschen, nnd davon leiden gegen 450 SCTtiUionen 
an VIalaria oder cm (Smgeweidewurmern und Blutkrankheiten. Da- 
zu kommen dort, wo Vegetation ist, häufige, überaus starke egengüsse.
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im Jahre gibt es bis zu 250 ©ewitter, und schreckliche Wirbelstüirme 
hat jeder bet längere Zeit dort lebte»

Sagegen gehren die meisten ubtropenlandschaften zu den lieb- 
lichsten und angenehmsten, die sic nnr ein Lebenskünstler ersinnen bann»

GSegenden, wie etwa die Imgebung von Jleapel, die sogenannte 
Terra di lavoro, ober bie Conca d‘oro,die golbene OTuschel, in ber 
Palermo liegt, ober bie Vega von IIalaga ober ber fruchtbare Küsten- 
strich, ber sic ron Beirut in ©prien gegen das uralte Bblos hinzieht, 
werben an Fruchtbarkeit, Vielgestaltigkeit nnb ©chnheit ber Rege- 
fation von ben Eropen keineswegs übertroffen, ja nicht einmal erreicht.

DDazu sind Diele ber schönen nnb reichen Pflanzengestalten ber 
Eropen auc hier eingewandert. Vor Beirut dehnen sic weithin bie 
Bananenpflanzungen nnb Zuckerrohr wiegt fein hohes GGeschilf, das 
manchmal mit ben schlanken Palmen wetteifert, bie in ganzen Rainen 
beisammen stehen. Um Vleapel erstreckt sic ein dichter Wald, ber sic 
beim Vläherkommen auflst in bie reichste Fruchtfolge, bie Don ber 
Erde an irgenbeinem Punkte hervorgebracht wirb» OIan hat ©cwarz- 
päppeln dicht gepflanzt, damit zwischen ihnen ber Wein sic in kstlichen 
GSehängen lianengleic ranken bann» Darunter aber grünt das herr- 
linste Gemüse, das irgendwo ans ber Welt gedeiht, mmer wirb hier 
das gange Jahr hindurc in jebem Vonat gesät nnb geerntet» Sie grüne 
Wildnis wirb nnr unterbrochen Don schönen immergrünen Rainen ber 
japanischen Olispelbäume nnb ba nnb dort Don einem Wald Don Oran- 
gen, aus benen auc das gange Sahr hindurc ber Duft ber weißen Bl- 
fen (irimt nnb das ® olb ber Früchte leuchtet.

(Sine gang ähnliche Wildnis Don Zitronen, Jlandarinen nnb Oran- 
gen nnb anderen erotischen Fruchtbäumen mit Dielen früd^tetragenben 
Sattelpalmen nnb üppigen, schwer belabenen Bananen erfüllt auc das 
weite Sal Don Palermo, nnb jeder ©arten barin ist ein Paradies ber 
buntesten Blumen nnb ©chlinggewächse. Gs gibt ba ©feilen, an benen 
Zuckerrohr, Baumwolle, Satteln nnb Feigen, Cohannisbrotbäume, 
Oliven, Orangen, Pampelmusen nnb Bananen, Bohnen nnb Wein, 
Mzinus nnb Erdnüsse, Saba? nnb Mais, Bataten nnb Kakiäpfel 
durcheinander nnb miteinander in undurchdrnglichem Gewirr wachsen 
nnb das Don solchem Reichtum geblendete Singe lange brauet, bis 
es sic in einer derartigen Wildnis ber ? östlichsten Gaben auc nnr zu- rechtfindet.

Diese Fruchtbarket kennzeichnet ben einen Sppnö ber ©nbfropen= 
nafnr» (Sin anderes Bild gewähren bie natnrwüd^figen Buschwälder 
nnb Felsenheiden, mit benen weite Seile ber Serge nnb Unfein nm das 
DIlittelmeer, auc in Worderasien nnb in Ttorbafriba, bedeckt sind.

DDicht bei Ragusa ans ber Salbinsel Sapab, auc sonst ans Dielen
8



Iuseln bei Adria, sind diese Vlaturbilder in klassischer Pollendung aus 
gebildet, ©ie erheben sic z. B. ans den zwei Hügeln bet Petka ober 
auf bet laugen und großen Snsel Jeleda (Oljct) zu urwaldartiger 
Grse und einer wahren Erhabenheit. Auc ©panien und
Algier haben solche Bilder.

Kalkfels ist ba ber Intergrund, Surre gestaltet das ganze Leben. 
Aber eine Dürre, aus ber bie Pflanze geradezu künstlerische Vollendung 
und antike ©chönheit erreichte. Senn diese Vlatur ist auc ber Hinter- 
grunb ber Elassischen Landschaften Griechenlands; sie ist bie Welt ber 
griechischen ©öfter und Selden.

nbeschreiblic schön ist jo ein sonniger VTorgen auf einer ber dal- 
matinischen Inseln, ©onnenflimmern, eine schmerzend grelle Sonne, 
wie sie nur den ©ubtropen eigen ist, hebt alle tiefen ©chatten auf* 
flauer Himmel, auc so tiefblau wie nirgends sonst auf Erden (ber 
grechische Himmel!) und das Mane VIleer tauchen mit ihrem Wider- 
schein bie ganze Landschaft in eine ©mmphonie von Blau. Sogar das 
dunkle und kräftige Grün hat hier nur blaue und violette ©chatten. 
Würzger Suff steht betäubend vor bem Wald, ber uns nun auf- 
nimmt, nicht mit Dunkel und Kühle, denn biefer Wald ist licht und 
ganz sonnendurchflutet, sogar dort, wo er mit dichtem Rerhau Don 
Lianen und Blumenhecken das Vordringen hemmt.

Unser heimischer Wald setzt sic im Durchschnitt aus drei bis vier 
Baumarten und ebensovielen verschiedenen Büschen zusammen; ber 
immergrüne Buschwald ber OIlittelmeerufer aber besteht aus zehn bis 
zwölf Baum- und ebensosielen ©trancharten. In größter Oannig- 
faltigkeit verstrickt sic ba ein wahrer Dschungel, ber, wo er üppiger 
ist, tatsächlic überraschend an bie indischen Sropendick icht e erinnert, nur 
ist er ans das üppigste mit leuchtend schönen Blumen durchstickt. Sie 
Eropemwälder aber sind blumenarm*

©roße mächtige Olabelbäume mit golbiggrün flirrendem ©pitzenkleid 
sind bie Aleppokiefern, jede einzelne eine malerische Baumgestalt. Oder 
es erstreckt sic ein dichter, duftender Wald von Lorbeerbäumen (jener 
von Abbazia an ber Sstorbabria ist einzig auf ber Welt), ber ganz be= 
hangen ist mit einem wahren Festschmuck von ©techwinden, mit blühen- 
bem Geisblatt ober üppigem Efeugerank. Das nterholz ist dicht und 
doc so locker, baß jeder ©trauc zu feinem eigenen Leben fommf* @il= 
bergrau schimmert ber wilde Ölbaum, einen großen Seil des Jahres ist 
ber Rosmarin mit sanftblauen Blumen bestiess, bie ©feinlmbe und bie 
Pistazie erfüllen mit ihrem Sartlaub jeden Bwischenraum, bie schattigen 
©feilen verschnt ber Muscus, ber kirschrote Früchte fragt* Oder es 
bildet sic ein ganzer Sain ber baumartigen Grika, ber im Februar schon 
ein mattfilber und rosa schimmerndes Blütenkleid übergeworfen und 
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die ganze Euft mit erotischem Vanilleduft erfüllt. (Sin anderer Sppnö 
dieses Hartlaubraldes sind die ©teilen, wo immergrüne Eichen 6et= 
sammenstehen, die, wenn man sie nnr richtig alt werden läßt, zu 
den edelsten Baumgestalten der Grde gehören. Sann fehlen nm sie nie- 
mals die unbeschreiblic schönen, rvei^ oder lila blühenden Zistrosen, die 
rankende Wildrose, der Grdbeerbaum, der schon vor Weihnachten perl- 
wei^ schimmernde Blütenglocken wie eine Festbeleuchtung aufhängt, 
dann aber wirklic erdbeerfarbene große, wohlschmeckende Frchte frägt. 
Hier ist auc der Rieblingsort für Brombeergebsc nnd die wunderbaren 
OIIrtensträucher des OIlittelmeeres, die, wenn sie edelweiß binnen, wie 
ein strahlender Lichtstern aufgehen. Und am Stande dieser Südhänge 
wächs dann massig dunkelgrün, oftmals riesig, stets aber egotisc wie 
ein echter Eropenbaum, die eine oder andere Karobe ans, wie man 
italfenisc die Cohannisbrotbäume nennt, die immer als Ehepaare, 
JTann nnd Weib, befsammen stehen, zur ^eit der Fruchtreife die Frauen 
behangen mit den schokoladefarbenen grotesken Sörnern ihrer Früchte, 
einstiges „©tudentenfutter“ nnferer Jugendtage.

3n feuchteren ©chluchten gibt es natrliche ® arten pon Öleander,

Smilax

der hier feine ^eimat haf nnd manch- 
mal einer Calsenke ein rosa Blüten- 
k leid überzieht, aber von OTensc nnd 
Sier gemieden wird, weil er giftig ist. 
In feiner Vlähe find oft förmliche Ver- 
haue von &te^ nnd Besenginster, die 
monatelang vom Februar an ganze 
Berglehnen mit leuchtendem Gelb über- 
ziehen. An diesen trockenen Sängen 
werden Wacholder zu alten, gebüßten

Myrte
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Johannesbrotbaum

Säumen, wo hoc und ernst die 3ypressen stehen, ©adebäume ihr u- 
heimliches Dasein führen, vertilderte Agaven um ihre Zugehrigkeit 
zu diesem Buschwald sümpfen und her Judendorn das grauenhafteste 
Dorngestrüpp aufstellt, bas niemand zu durchdringen oermag.

Aber es ist in dieser Baum- und Buschwildnis noc ein ©tockwerE 
ba, und bas ist bas allerschnste, nämlich bie hunderterlei BIumen, 
©tauben und Gräser.

Jmmer wieder sie ic hingerissen und bezanbert in diesem Blumen- 
meer, bas niemals ganz vergeht, feine hohe ^eit aber auc hier von 
Alpril bis Juni hat. Jmmer wieder fertige ic lange fitsten von blühen- 
den Pflangen an, bie ic auf meinen Wanderungen treffe, und in f ei= 
nem Ponat gibt es weniger als dreißig blühende Alrten. Im Dezember 
leuchtet alles lila von ^flamen, im Januar von Frühlingszeitlosen 
und Srokus, im Februar beginnen bie Eleinen dalmatinischen Vlelken 
und bie riesigen goldgrnen Wolfsmilchgewächse, im MIlärz finb wilde 
Rmazinthen ba, bann eine wahre Blumenfee: bas rosa Nöcchen ber 
Silberwinde und dazu bie dicken rosa Polster bes Thmians, bie wilden 
Schwertlilien, bie schönen Fluren bes gelben Asphodills, Goldginster, 

bie großen Erupps bes romantisch gestalteten Brandkrantes, EIfengras 
und Rittergras, bie fliegenden ©eibenhaare bes Federgrases, bie Riesen- 
schöpfe blauer Glockenblumen. Nom April au blühen plötlic bie gan-
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zen ©teinberge und GGe- 
röllhalden, und das hört 
xiiä)t ans, biö im De 
zember wieder bet neue 
Lenz hereintritt und das 
Mad sic von neuem 
dreht. Vlan wird nicht 
fertig mit ber Blumen- 
freude.

Macchia nennt 
man am AIlittelmeer 
den Buschwald, von 
bem hier ein sehr ar- 
mes und farbloses Bild 
entworfen würbe, und 
T o m i 11 a r i s (nac 
bem spanischen Worf 
Tomillo für Eh- 
mian) heißen bie nur 
bebuschten ober gar 
nur mit Kräutern und 
Gräsern besetzten Fel- 
(entrissen, bie sic ba 

ffunbenweit an ©feile einstiger untergegangener Wälder dehnen. 
Alle bie genannten Pflanzen, denen man noc Sunderte anfügen 

sonnte, sind wild ober verwildert. Sie Agaven sind gewiß nur Flücht- 
linge, an manchen Orten auc bie Kaktusse, aber vom Ölbaum und 
Feigenbaum weiß man es nicht so genau. Das Antlit dieser VIlac- 
chien ist etwaö verschieden, je nachdem mau in ©panien, talien, in 
Dalmatien, Griechenland ober Vlordafrika ist* Im Aesten erseht bie 
MTleerstrandkiefer ober bie spanische Kiefer und bie Pinie bie östliche 
Aleppokiefer, im Östen sind bie 3ypressen zahlreicher, in Afrika bie 
wilden Zwergpalmen, sonst aber sind immer bie genannten Pflanzen 
bie Bestandteile dieses Vlaturbildes, und immer und überall spiegeln sie 
dasselbe Klima wiber: bie lange ©ommerdürre und Site, den milden 
Regenwinter, bie gelegentlichen furchtbaren ©türme, das Fehlen von 
Frost und Schnee und bie zweihundertfünfzig ©onnenfage im Jahr.

Db nun bie Macchia nur ber Rest Dou verschwundenen ehemaligen 
Hochwäldern ist ober nicht, stets ist er eine wunderbare Anpassung an 
Sürre, Hitze und Besonnung, gaff alles in ihm ist immergrün, im 
Winter sind biefe Südwälder sogar grüner ak im Sommer, unb 
immer ergreift es mic wunderbar, wenn ic zu Jleujahr ober im Fe
12



bruar durc die üppiß grünen Baum- 
hallen schreite und mir sage, nun 
is in Deutschland alles unter 
©chnee begraben, die Fluren sind 
tot und vereist, und wir dagegen 
gehen hier so wie im ©ommer, wie 
an einem Augusttag, und freuen 
uns an ®rün, Blumen und Fal- 
fern, an 8 lau und ©onnenglut.

3m ©ommer werfen manche 
Büsche und ©träucher ab; bann 
sieht man auc vielfac schreckliche 
©tachelu nab Dornen und filzige, 
silberreiße berzüge. Und schlieslic 
haben Diele Gewächse bie Vleigung, 
leberartige, harte, immergrüne Blät- 
ter zu bilden, bie so wie bie Pladeln 
ber Koniferen jahrelang an ihrem 
Platze bleiben und biefer ganzen 
Pflanzenwelt bie Bezeichnung Hart- 
laubvegetation eingetragen haben.

Fas alle diese Pflanzen buffen* 
ber ber Dlittelmeerlandschaft liegt 

ein ganz eigener würziger Hauc, 
den man nie mehr vergißt, wenn 
man ihn einmal geatmet hat. Thymian

Jn diesen Säubern ber Sonne findet sic schliezlc auc eine ganz 
eigene, zu bem heiteren Wald passende bunte Tierwelt ein, schon wie in 
den Tropen 9Itpriaben Don Ameisen, auc Termiten, goldene Käfer, 
herrliche und Diele Schmetterlinge, barunter bereits Eropenfalter, Diele 
Heuschrecken und unzählige Fliegen. Won ihnen nähren sic bie zahllosen 
bunten CEidechsen. Sie Vögel dagegen sind nicht so häufig wie im dent- 
schen Wald; fhre Artenzahl ist aber anders zusammengesetzt. Viele 
Schlangen gibf’s im Östen, und ic kenne in Albanien und Griechen- 

land Serge, bie man wegen ihrer Viperngefahr nicht besuchen bann*
Das ist ein Bild aus ber einheimischen Vatur ber ©ubtropen- 

länder. OTterfwiirbigerweife aber ist gerabe in ihnen überall, wo sic ber 
PTensc angefiebelt hat, das Vaturbild weitgehend geändert. Es ist auf 
das grindlichste verfälscht, es ist Don Ginwanderern bis zur völligen Un- 
kenntlichkeit überfremdet.

Besuchen wir einen ber großen Winterknrorte an diesen glücklichen 
Küsten, fei das nun bie französische ober italienische Riviera, fei es bie 
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dalmatinische Küste, Algier, Nhodos ober Vleapel, einen ber großen ipa- 
nischen Häfen ober in den bersee-©ubtropenländern eines ber Bäder in 
Florida, Kalifornien ober auc in ©changhai ober einen ber fapani- 
schen Küstenorte, ober MTladeira ober Gstoril bei Lissabon, fei es Kap- 
stadt ober ein Hafen in Chile: nberaH rnnb nm bie Grde, wo bie Winter- 
temperatur 8—12° C ist, bietet sic heute das gleiche „falsche" Pflan- 
zenbild.

@o sehr ist es an bie ©teile ber einheimischen Vegetation getreten, 
baß es ganz bestimmt fnr bie meisten Kenner einer dieser Orte geradezu 
als berraschung wirbt, wenn man ihm sagt, bie ganze Schnheit dieser 
Weltberhmtheiten fei eine Fälschung, eine Vlachahmung, eine Enst- 
liche Vlatur, eine Versammlung von Allerweltsreisenden, so wie merk- 
würdigerweise auc ber ©roßteil des Fremdenstroms, ber biefe ßrfe 
belebt.

Wie verfälscht man das Vlaturbild ber ©nbfropen? GErste Hand- 
regel: man pflanzt möglichst viele Eropengewächse, vor allem Palmen, 
an. Senn Palmen gelten nnn einmal bem Vlordländer — nnb ans ihn 
rechnen doc biefe Südorte alle — als das echteste Kennzeichen ber Ero- 
gen. Auf Tropen aber finb affe Lurusorte ber ©nbtropen geschminkt.

Das mit ben Palmen als Sropengewächsen aber ist richtig nnb and; 
nicht richtig. Zat\ää)li^ leben von ben 582 bekannten Palmenarten 
528 nnr in ben Tropen, aber viele vertragen eben auc kühlere Slima- 
ten, ja, manche werben auc noc in ber Gegend Don Jlizza als bem nörd- 
linsten Ort, wo in Guropa Palmen wachsen, geradezu einheimisc.

Aber wirblig einheimisch» ist in ben europäischen ©nbtropen nnr eine 
einzige Art: bie Zwergpalme, bie so winterhart ist, baß sie sogar noc in 
©nbfirol, ja auc an ber englischen Güdküste im Freien gedeiht. Jeder- 
mann bennt sie mit ihren kurzen, starren Blattfächern nnb hält sie fnr 
einen Vorboten ber Tropen; sie gebeizt aber im Himalaja sogar noc in 
©d^neegegenben nnb liebt direkt Ehle Luft. In Vlordafrika bebeät sie 
wüste ©egenben mit ©eflrnpp nnb ist in Algier sogar eine Landplage.

Vleben ihr stehen überall in jedem südlichen Fremdenort, ber ans 
sic hält, ^wei gewaltige Palmenriesen. (Sine Fiederpalme mit unförm- 
lic dickem ©famm. Gie wirb von ben Pflanzennichtkennern fnr bie 
Dattelpalme gehalten, ist aw^ verwandt mit ihr. 9Itan ^at sie von ben 
Kanarischen Inseln über bie ganze ©nbtropenwelt verbreitet, wo sie jett 
bie gemeinste aller Palmen ist. Man nennt sie auc bie Kanarische 
Palme. Vloc robuster ist eine Fächerpalme mit biäem, braxmlaäiertem 
©famm, an bem sic bie abgestorbenen Blätter anlegen, als ob bie 
Pflange eine Hülle fragen würbe, ©ie kommt aus Arizona nnb ^eist 
2 afhingtonia. In Kalifornien ist sie bie Allerweltspalme.
14



Eine Piniengruppe auf der Insel Elba

Vegetationsbild aus Palästina (bei Nazareth)
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Gchte Dattelpalmen sind schon etwa^ seltener, an 9t emo und Ien- 
tone, and) Jlizza rühmen sic ihrer Dielen Safteipalmen, und in 
Bordighera gibt es wrklich ganze Saine davon. In (Spanien, bei Glche 
ist ein großer Wald, bet reiche Grnten liefert* Aber trotzdem ist die 
Dattelpalme hier überall nnr ein Fremdling, wischen dem Indus nnb 
ßibpen ist vielleicht ihre wahre Seimat nnb borf, wo ein Baum bis 
16 000 Früchte geben sann, nnb zwar an 195 Jahre lang; ^ort ist sie 
auc das tägliche Brot für Ilensc nnb Vieh. In Arabien allein recht- 
fertigt sie bie rei^enbe Legende, die sic an sie im OTorgenland fnüpft, 
nnb bie sagt, daß ©oft, als er mit ber ©chöpfung des JTlenschen fertig war 
nnb noc etwas Don dessen (Stoff behielt, daraus ben Dattelbaum bildete.

Auc bie Sattel iss heute in alle (Snbfropenlänber verschleppf nnb 
hat sic überall, wo sie (Sanbboben, hohes ©rnnbwasfer nnb Jeeresnähe 
findet, gnf eingelebt.

DDattelpalmen bürfen in Beinern Rivierapark fehlen, benn „nnr, wo 
ber Fremde in ihrem ©chatten ruhen Bann", hat er bie volle Slusion, 
im richtigen (Süben zu fein* Unb zu ihr gehrt bann auc eine ganze 
blenbenbe botanische Cheaterdekoration, reizend anzuschauet nnb ihren 
Besitzern jeden Winter unbeschrefblic Diele (Sorgen bereitend, ba sie, 
wenigstens am JIlittelmeer, aber auc in Florida nnb Kalifornien, 
immer mit bem Grfrieren bedroht iss*

Erotzdem hat man überall wahre Feenreiche aufgestellt; in ©pa- 
nien, ©üdfrankreic, in Italien, Salmafien, Griechenland, in ber Le- 
Danse genießt ber Oltiffelmeerreifenbe überall das gleiche Bild.

Jan bewnnberf bie hohen Palmengruppen, benen sic eine sehr schöne 
Kokospalme aus Brasilien, bie hohe Arizonapalme, eine australische 
Livingstona, bie sehr harte (Sabal beigefeilt* An ber Miviera hat man 
sogar mit Erfolg bie wirklic tropische Königs nnb Kohlpalme akklima- 
tisierf, bie ber Landschaft Don Kuba baö Gepräge gibt* Aber auc biefe 
„ropen" Derbienen eine Ginschränkung, wehen doc ans Kuba manch- 
mal VTordiinde, bie berüchtigten „Vlorthers", bie Don Kanada Bommen 
nnb bis secs Grad Frost mitbringen. Sa gibt es bann Eropenland- 
frassen mit vereisten Pfützen, aber bie Palmen gehen doc nicht ein*

Pliemals verzichtet man ferner ans bie Dielen üppigen immergrünen 
Bäume nnb Bsche, bie uns Don bem größten ubtropengebiet ber 
Grbe: China nnb Japan, geliefert wnrben, unb Gehölze ber „falschen 
Orange".

Sa sind bie zur Zeit ihrer Plüte herrlchen Kamelienhaine in Vlea- 
pel unb an ben norditalienischen (Seen, bie Bambussträucher, bie Kamp- 
ferbäume mit ben würdig riechenden Blättern, bie japanische VIlispel, 
bie auc in Guropa zum Obstbaum geworben ist, so wie ber Kakapfel 
nnb bie Dattelpflaume. Sa sind bie Don Dielen für echte Palmen gehal-
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tenen Zapfenpalmen mit ihren tiefgrünen Wedeln, die chinesischen Ba- 
nanen, die sogar Frost vertragen, die unbeschr eiblic schönen „Ghina- 
rosen", die eigentlich ein Eibisc find und in feinem Tropengarten fehlen.

(Sine andere GSruppe i>on Eimwanderern in nnfere Güdlandsgärten 
stellen die Australier. Sie gemäßigten Gebiete Australiens sandten nac 
Europa weit mehr Pflanzenarten, als man gemeinhin a^ut. Sie feixte 
in der Blumenbinderei unentbehrlichen MTimosen der Miviera mit ihren 
reizenden gelben Blütenkugeln sind Alustralier, ebenso die mächtigen 
Eukalpten, die man nnn in ©üditalien haimveise anpflanzt. Bon 
Australien stammen die großen ©chöpfe her Keulenbäume und die eigent- 
lic unbeschreblic häslichen, wirtliä) wie ein borstiger Vogel aussehen- 
den Kasuarinen, die aber bei näherem Ansehen doc (ehr gewinnen, 
da sie wie ein Vladelbaum wirsen, aber feiner sind, sondern eines der 
ältesten Baumgeschlechter der Grde noc aus her ©chachtelhalmzeit.

Sie Orangen ©paniens und ©iziliens sind sogar schon eine Volks 
nahrung, und nnfere Süche entbehrt ^eute bie Bitrone nnr ungern. Alber 
wir Abendländer ^abeu das alles bis vor wenigen ahrhunderten nicht 
gekannt. Sie Sreuzritter sollen bie ersten Zitronen mitgebracht ^aben. 
©ie haben sie nnb bie Orange jedenfalls in ber Levante vorgefunden, 
aber auch schon als (Sinwanberer, benn Allerander ber Große brachte sie 
wieber aus Indien mit, wo ihre wahre Heimat ist nnb ni^t in China, 
woranf ber Apfelsinenamen (ber ©ina-Apf el) deutet.

Und so ist es mit ber ganzen ©üdlandspracht bestellt. (Sin nener 
©chmuck ber OIlittelmeerküsten, bie farbinalrote Bougainvillea, 

ist ein ©üdamerikaner. ©ie ist eine ber merfwnrbigften Pflanzen mit 
ihren wnnberbaren ©cheinblüten. @o wie nnfer ^eimi^er Wachtel- 
weizen, ^at auc^ bieje Liane unscheinbare Blüten, aber prächtig gefärbte 
Sochblätter. ©ie ist wirf lieh unbeschreiblic schön, wenn sie eine ganze 
Sauswand mit einem brennenb lilaroten Seppich schmückt. Almerikaner 
sind auc bie Agaven nnb Feigenkakteen, ber Baumfreund, bie feurig- 
roten ©albeien, bie alten, schönen, großblätterigen OIagnoliabäume, bie 
Pfefferbäume nnb vielleicht ber schönste aller Laubbäume ber Welt, 
bie brasilianische Sacaranda, für bie es feinen beut^en Jlamen gibt* 
©ie ist feixte noch feiten am OIlittelmeer, aber wo sie gedeiht, ba ent- 
zückt sie das Serz jedes OTatnrfrennbeö* (Sine Jacaranda ^ei^t nicht nnr 
erotisch, fonbern sieht auc frembartig aus mit ihrem zartesten Fieder- 
lanb nnb bem wundervollen lila Blumenschmuck, mit bem sie sich im 
uli überreich bedeckt, ©ie ist viel schöner als ber so oielgerühmte ©tolz 

Don Indien, wie bie Gngländer ben indisch-ostasiatischen Paternoster- 
banm nennen, beffen größte ©chönheit erst im Winter zutage tritt, wenn 
das Laub abfällt nnb ber ganze Baum dicht besät ist mit ben großen 
Bscheln feiner elfenbeinfarbenen Kugelfrucht.
Franc, Die Pflanzenwelt 2 17



@0 sonnte man ein ganzes Buc füllen, wollte man auc nur 
annähernd ein Bild bet Pflanzenschönheiten entwerfen, bie einen PIlitfel- 
meergarten, der nnr etwas ans sic hlt, schmücken. Ic pflege in mei- 
nem Eleinen Versuchsgarten 105 erotische "flanzenarten, ber berühmte 
Park von Gintra bei Lissabon enthält 400 Ausländer, ber schönste Ri- 
vierapark, ber Hortus Mortolensis in La Olertola bei Oltentone, ber 
wirblig einzig ist ans ber Welt, ans feinem Plan fast 4000 Arten 
aus allen vier Erdteilen auf.

Kaum eine davon ist heimisc, mögen sie au^ noc eingebürgert er- 
scheinen wie bie afrikanischen Alloen nnb Drachenbäume nnb bie riesigen 
australischen Araukarien, bie ungeheuren indischen Banfanbäume, bie 
südamerikanischen Tecomalianen mit ben orangeroten Srompetenblnmen, 
bie Ealifornischen Kletterrosen nnb Säulenkakteen, bie Himalajazedern 
nnb megikanischen Palmlilien. Nur ganz wenige Don ber heimischen Vla- 
tnr duldet man noc in ben VIlittelmeer gärten, etwas Rosmarin nnb 
Krokus, Platanen, 3wergpalmen nnb 3klamen, ben Granatapfel nnb 
Lorbeer, MTrte, Pinie, Aleppokiefer nnb 3mpresse. Aber sie sind alle 
bie wahren Aschenbrödel in dem Festzug der so glänzenden Alusländer.

Würde man sic ans bie bem Vlittelmeer zukommenden Gewächse 
beschränken, so Eönnte man auc herrliche Ziergärten, vor allem bie 
üppigsten immergrünen Wälder, haben; so aber tauscht man mit ber 
Auslandspracht nnb Vorspiegelung falscher Eatsachen eine unbeschreib- 
liche Mlühe nnb Sorge ein, bie Fremdlinge auc über ben Winter zu 
bringen, ber nnn einmal in ben europäischen ©nbfropen unvermeidlic 
ist 3a sucht man für sie bie sonnigsten nnb am meisten vor bem Wind 
geschütten ©tanborfe aus; man baut für bie jüngeren Bäume Schut- 
häuschen, deckt manches mit Vatten zu; an ber französischen Riviera 
heizt man jetzt sogar Beete mit Lampen. Die antike Welt bannte das 
alles nicht nnb freute sic doc an ihren ©arten.

Allerdings wirb biefe ein biZchen rü^renbe Elimatische Hochstapelei 
durc eine merfwürbige Tatsache sehr erleichtert. Lnd sie ist es, bie 
ber Beschäftigung mit ben Subtropen gerabe für uns Vlitteleuropäer 
einen tieferen Sinn gibt, sie sogar geradezu zur Plotwendigkeit macht. 
Alle Gubtropengewächse haben eine erstaunlic 
große Anpassungsfähigkeit, eine größere, als ben Kindern 
anberer Zonen eigen ist*

Ic habe mic am Gingang dieses Bchleins ein mglichst
wahrheitsgetreues Bild Dom Klima ber ©nbtropen zu geben, benn das 
gibt ben chlüssel des Verständnisses für biefe wichtige Eatsache.

Zehn , auc elf Monate I a n g herrscht vielfac in 
diesem Klimagürtel ©ommer; mindestens f e c 8 
Monate lang häufig sogar wahrhaft fropische Sem-
18
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p er a tut f ab er ein bis zwei JI onate hindurc müssen 
bie Gewächse sic dort a n c an niebere Temperatu- 
ren anpaffen, einige Sage imJahr sogar an Frost. 
Das gilt ni^t nur für das Mittelmeer, sondern für alle subtropischen 
Länder, n Japan und Ghina beät oft tiefer ©chnee bie ganze immer- 
grüne 3auberwelt zu, in Chile wüten immer einmal bie vom Kap Horn 
herkommenden ©chneestürme, in ben Südstaaten Don USA. liegen bie 
Verhältnisse noc eigenartiger. In Vleuorleans, das in ber breite von 
Kairo fleht, ^at man grosse von —14° verzeichnet, im mittleren Flo- 
riba, das sic mit Jecht ben Paradiesgarten ber Welt nennt, Bann es 
biö —6° C lait fein, im Winter 1898/99 finb dort alle Drangen- 
bäume erfroren, haben aber ane ber Wurzel nachgetrieben und finb 
heute üppiger benn je. Dasselbe war damals ber Fall am unteren 
JIlississippi, in einem Baumwollenland ersten Ranges, wo ber Frost 
manchmal —18° erreicht, wobei ber MIlississippiflus schweren Eis- 
gang hat*

Sie ^ä^iQbeit, derartige Slimasprünge zu er
tragen, ist allen Gewächsen ber ©nbtropen oer
erbt, nnb darauf beruht i^re ungeheure W i c t i g - 
feit für uns JIlitteleuropäer und bie ganze zivil 
fierte Welt.

Itm das ganz zu oerflehen, ist es vielleicht gut, wenn i(^ nun mit meu 
neu Lesern bie Jlordgrenze ber europäischen ©nbtropen besuche, um 
zu erkennen, wieviel Witterungsleid bie Südlandpflanzen ertragen fön= 
neu nnb welche oon ben wichtigen Arten es barin am weitesten gebracht 
haben.

Gs ifl das freundliche ober, richtiger gesagt, zauberschöne II e r a n 
in Eirol, aus beffen Vegetation id) ^ier einiges zeigen will.

VIleran, ^eute unter italienischer Serrschaft, galt viele Jahrhunderte 
lang mit Bozen als ber südlichste Pfeiler deutscher Vatnr. In 320 bis 
530 m Söhe gelegen, unter bem 47. Breitengrad, also demselben, unter 
bem auch Kärnten nnb Südsteiermark liegen, gehört es bereits zur 
älteren, gemäßigten 3one. Saß borf überhaupt ©üdpflanzen leben 

sonnen, bansen (le nur ber sonnigen Sage, bem ©chut ber Serge, ber 
großen Windstille im Winter nnb bem trockenen Klima. @0 finb bie 
gleichen Eigenschaften, bie JTeran zum weltberühmten Kurort machten, 
zum Anziehungspunkt für etwa sechzigtausend Fremde im Jahre.

immerhin ist bie mittlere Jahrestemperatur in MITeran 12,5° C 
(in München 7,5°); ber Winterdurchschnitt beträgt + 7,6°, ber 
‘anuardurchschnitt 0,6°. Gs gibt jedes Jahr ©chnee, wenn auch nur 
wenig, nnb Fröste bis zu —9°. Vlac eines ©üdländers Begriffen
20
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ist es also falt im Winter, ein Mheinländer ober ein ©tuttgarter da- 
gegen würbe das sehr heimisc finden.

Ind trotzdem empfängt Meran auc im Winter ben deutschen Frem- 
ben mit ber berraschung einer wahrhaft südlichen Vegetation. Cs is 
herrlich, dort ans ber berühmten Winteranlage ober ber Gilfpromenade 
zu schlendern, ober ans dem Sappeinerweg, ber zu ben großen ©chau- 
stcken ber subtropischen Pflanzenpracht gehört.

Woher kommt diese überraschende Tatsache? Plan hat sic eben 
einfach bemüht, Südgewächse anzupflanzen, nac einem hübschen Werk 
des ©tadtgärtners 3* $ e r m e r über bie Pflanzenwelt von AMleran 
sogar 580 verschiedene Arten. Was das bedeutet, ermesse man daraus, 
das bie ganze deutsche wildwachsende Flora nnr 2000 Arten zählt.

Dabei leben diese südlichen Gewächse alle banernb im Freien, man 
verschmäht borf Eünstliche Vlittel zu ihrem ©chut; nnr einige Palmen 
deckt man im Winter zu.

Ind nnn beginnen wir unseren ©paziergang. Man sann ja ans 
ben abwechslungsreichen Wegen stundenlang gehen nnb wirb als Pflan- 
zenfreund immer wieber Vlenes sehen. Aber schon nac einer Stunde 
weiß man, alles ist ba, was wir bisher als „künstliche" Pflanzenwelt 
ber ©nbfropen schilderten nnb fennenlernten.

Es ist einfacher, wenn ic gleich verrate, was fehlt. Gs gibt feine 
21 g r n m e n. llit diesem Fremdwort bezeichnet man bie ganze Gruppe 
ber Oübfrücpt e nm bie Drangen herum. Vur eine Winterhärte Zitrone 
gedeiht auc in Mleran. Vatürlic gibt es feine Sattelpalmen nnb nicht 
ben berückenden Zaubergarten ber Bougainvillea-Lianen, aber bie euro- 
päische Palme wächs nm das Kurhaus ganz tapfer, man pflegt auch 
kEanarische Palmen; Jakaranden nnb Bananen wirb niemanb in Vleran 
suchen, das sind eben reine Sropenfinber. Aber bie echten © n b - 
tropenpflanzen sind alle versammelt nnb erfragen 
tapfer ©chnee nnb froste.

Sie ganze verwöhnte Pflanzengesellschaft des ©dens fleht in VTeran 
ans Promenaden nnb in ©arten beisammen, nnb zwar meist in recht 
stattlichen Eemplaren. Gs fehlen nicht bie Agaden, bie Kakteen sind 
sogar verwildert, so wie bie echten nnb bie kletternden Feigen. Libanon- 
nnb Simalajazeder breiten ernst bie Aste, Aleppokiefer nnb Pinie, VXa- 
gnolien, Korkeichen, bie Tulpen- nnb Srompetenbänme Amerikas, 3»- 
pressen nnb echter Lorbeer, neben bem Kirschlorbeer, sogar Sampfer- 
bäume, auc lbäume gebethen im Freien.

Sie ganze Macchiagemeinschaft sitt auc in diesem geschütten Son- 
nenwinfel unserer lieben Alpenberge: Ayrte nnb Pistazie, Bistrose nnb 
©feinlinbe, Pfriemenstrauc, Oleander, Mosmarin nnb Erdbeerbaum 
fehlen ebensowenig wie Buchsbaum nnb Granatapfel.
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Wie an der südlichen OIleeresküste, 
sann man auc in OIleran unter den 
immergrünen Büschen sitzen, unter dem 
japanischen Vittosporum und besonders 
häufig unter dem ostasiatischen ©pin- 
delbaum, der dort in ben meisten Gär- 
fen die Hauptrolle spielt» GEr ist auc 
wunderschön mit feinen korallenrot her- 
vorlugenden Früchten, und er erfüllt 
ausgezeichnet feine Aufgabe überall 
dort, wo man es im Winter grün ha- 
ben will»

Mlit ihm zusammen ist noc ein be= 
rhmter Winterblüher des Oübenö Zistrosereichlic da, nämlid) der lorbeer ähnliche
©chneeball, der eigentlic zur Lebensgemeinschaft der OTacchia gehört. 
Er blüht fast das ganze Jahr im chatten, am schönsten aber im 
(Spätwinter, und er ist bann mit feinen weißen, oft rtlc überlaufenen 
©chirmdolden allerliebst anzusehen. Ganz besonders reizend aber sind 

feine binnen, beerenartigen Früchte, benn sie schimmern mit wahrhaftem
V-etallglanz.

Ser ©ritte im Bunde ber Wintergrünen ist ber Lorbeer auc in 
OMeran. Aber er tritt hier nicht so massenhaft ans wie in bem Küsten- 
lanb ber nörblid^en Adria, obschon es nid)t viel wärmer ist als Sdtirol. 
©elbst an ber mit ben ausgesuchtesten Gewächsen so prunkvoll überlade- 

nen französisch-italienischen Niviera gibt es nicht so schöne nnb große 
Lorbeerwälder wie in Abbazia, Don bem man gesagt hat, es müste ben 
Lorbeer in fein (Stabtwappen aufnehmen.

Was wir in Deutschland nnr als Topfpflanze, ba aber allgemein 
Derbreitet in ben ©chaufenstern ber Fleischer, kennen, weshalb bie 
Pflanze banal-originell in ©ddeutschland allgemein als „Jlletger- 
palme" be^ei^uet wirb, das ist als schöner, oft gelbbuntblätteriger 
©trauc eine ganz gewöhnliche &tra^eu^eu^eit Don JIleran. Die 

großen, immergrünen Blätter biefer Aucuba, wie ber japanische 
©trauc wissenschaftlic heist, ^dben aber mit Palmen nicht das min- 

beste zu tnn, fonbern er ist ein Werwandter des gemeinen Sartriegels.
Wundervolle Zusammenstellungen kann man an ber Veraner Gilf- 

anlage sehen, bie so recht ben Pflanzenkarneval biefer Welt-Kurorte 
des ©dens fühlbar maebt. ©a sind nebeneinander Lebensbaumzppres- 
fen, immergrüner Buchsbaum, Bambus, Atlaszedern nnb herrlic im 
Winter golbgelb blühender Frhjasmin. Iede biefer Pflanzen stammt 
aus einem anberen Neil ber Welt. Die Konifere ist kalifornisch, ber 
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Bucs is sdeuropäisc, bet hohe Bambus fff japanisc, die Altlas- 
zeder Eommt Don Afrika, und der Jasmin fff ein Chinese. Alle aber 
wachsen sie einträchtig nebeneinander in Südtirol.

Und so ziehen im Panorama dieser ©paziergänge durc bie VTleraner 
Anlagen immer wieder Florenbilder aus allen Weltteilen vorbei. Es 
fehlt nicht an japanischen Mispeln, nid)t an ber chinesischen Glyzine, 
dem australischen Eukalptus, am indischen Paternosterbaum, an argem 
tinischem Pampasgras nnb nordamerikanischen ©umpfzmpressen. ©ogar 
chinesischer See is in einem Villengarten angepflanzt nnb gedeiht vor- 
züglich.Daneben geht es ganz verloren, daß Dlteran eigentlic auc eine 
heimische ©ubtropenvegetation besitzt mit Gdelkastanien, Lavendel, 
Galbei, Walnus, sowie Mlandelbänmen nnb Abstbäumen, bie bie köst- 
liessen Birnen, Apfel, Auitten, Pfirsiche, Vlüsse usw. liefern, bie 
man in Guropa kennt.

Es is geradezu unbegreiflich, wieso benn Diele Don ben genannten 
Gewächsen in einem Klima ausdauern sönnen, das sic Don bem deut- 
schen wirblig niä)t mehr grundsätzlic unterscheidet, m besonderen gilt 
das für bie Vinien, bie immergrünen Gichen, bie Secomalianen, immer- 
grünen VITagnolien, das Pittosporum, bie Seidenrosenbäume, ben Aze- 
drac, ben See, bie lbäume nnb bie Zitronen.

Welc wunderbare Anpassungskraft ber Pflanze gehör dazu, solche 
Unterschiede zwischen ihrer heimischen Welt nnb bem, womit sie in diesem 
AIpenhochtal vorlieb nehmen mus, auszuhalten! Mit ber weltberühmten 
©ubtropenvegetation ber norditalienischen @eenfer, bie and) AIpentäler 

sind, sann man bie MTeraner Verhältnisse nicht Dergleichen, Senn 
jene Drte, durc ein ©eeHima gleichmäßiger temperiert, sinb doc un= 
vergleichlic wärmer, (Dezember + 4°, Januar + 3° am Lago Vlag- 
giore), weshalb dort auc Zuckerrohr, Jndigo, Papprus, Prangen, 
Bananen, Kamelien nnb alle Arten Palmen im Freien anöbauern 
nnb Don 3sola Sella allein an 30 000 Zitronen im Jahr versandt 
werben sönnen.

Diese Seen sind also noc lange nicht bie Vlordgrenze des Gub- 
tropenflimaö, wohl aber ist es MIleran, das and) zum Seil 300 Oltefer 
höher liegt nnb trotzdem biefe unvergleichliche Fülle schönster gesunder 
Südpflanzen birgt.

Aber ber berraschungen über bie Anpassungskraft ber Gubtropen- 
gewächse ist noc kein Gnde.

Kehren wir ins Deutsche Reic zurück, so brauchen wir immer noc 
nicht gang aus bem ©nbtropenganber herauszugehen.

Sa ist bie mittlere ©teiermarE, bie schne ©tabt Graz nnb etwas
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Alte Wellingtonie im Kurpark von Bad Gleichenberg
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südlic davon bet Kurort Gleichenberg, mit einem köstlichen alten 
ParE voll non Südlandgewächsen.In Gleichenberg steht von allen Kurgästen Bestaunt wohl die größte 
Wellingtonia Deutschlands. In Gleichenberg rote auch sonst häufig 
wird der Baum so genannt, fein wissenschaftlicher Vame ist Sequoia 
gigantea, zu deutsc Riesenmammutbaum, ©eine Heimat ist bas nörd- 
liche Kalifornien, ein echtes ©ubtropenland, allerdings dort in dem ge= 
birgigen Seil an der (Sierra Vlevada zwischen 1500 bis 2000 Veter 
über ber MTleereshöhe. Das macht es begreiflich, warum dieser so weit- 
verschlagene (Sprößling ber altehrwrdigen Familie noc im deutschen 
Klima so ausgezeichnet gedeihen sann. Wundervoll ist dieser Baum, ber 
rote ein ehrwürdiger grüner gotischer Dom aussieht, und hoppelt Serbiens 
fein Geschlecht unsere Beachtung, ba es im Alussterben ist. Bn feiner 
Seimat soll es in fünfzig eingelnen Hainen nur mehr etwa 500 wirk 

lief) große OTtammntbäume geben. Allerdings gehören zu ihnen die grß- 
fen und ältesten Säume ber Grde überhaupt. Ser allergrößte von 
thuen lebt ja leider nicht mehr. Mlan nannte ihn den „Bater beS 
Waldes" und er soll etwa 145 Meter hoch gewesen fein und am Boden 
etwa 37 Meter Umfang gehabt haben. Gin Alensc nimmt sich gegen 
einen derartigen Pflanzenriesen wirklic so aus, wie einer, ber vor bem 
Surrn bes Illmer MTünsters fleht.Man hat vielerlei Berechnungen über bas Alter solcher Giganten 
angestellt. Sa man gefunden hat, baß ihr Durchmesser im Jahre um 
etroa brei MIlillimeter zunimmt, sagte man sich, schon ein 8 VXLeter dicker 
Saum mußte 3000 Jahre alt fein. Tatsächlich hat man an einem ge= 
fällten MXammutbaum an 4000 Jahresringe gezählt.

Sas iß eine Zahl, bie selbst bie Phantasie zum Schweigen bringt. (Sin 
und dieselbe Pflanze hat vier Tahrtausende überlebt. Sehen ist also eine 
so bauerhafte Sache, baß es älter werden bann als Rölker und Sul 
fureu. Senn was war vor viertausend Jahren Almerika, was war 
Europa? Auf deutschem Boden faßen Pfahlbauern und Steinzeit- 
menschen, und wir sönnen nicht sicher sagen, ob wir dasselbe Bolk sind 
wie sie. Cs ist nicht sicher, tatsächlich ist bie deutsche Geschichte noc nicht 
so alt. ^ebenfalls waren bie kalifornischen Riesenbäume schon groß und 
alt, als es Athen noc nicht gab. Gs war fein hellenisches Folk in 
Griechenland, noch stand nicht Rom, noc waren keine phönizischen ©chiffer ba, bie an den (Säulen bes ATelkart hinausstarrten in eine 
ihnen wie bie Inendlichkeit erscheinende Wasserwüste, ohne Ahmung, 
baß dahinter noch eine Welt lag. Und diese Säume waren ehrwürdig, 
als bie ersten (Spanier in jener Welt landeten, unter ihnen wandelte 
sich bie Welt immer wieder. Goethe war schon lange tot und sie waren 
für bie Europäer noth gar nicht entdeckt, denn ers um 1850 trat ber
26
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erste weiße JIlann unter ihren ©chatten. Ind sie werden sicher noc 
Sahrtausende laug zuschauen — welken Wandlungen, welchem Gang 
der Weltgeschichte, welcher unerforschlichen, dunklen Zukunft Don 
Amerika?

In dieser schreigenden Grße liegt das Wesen der Pflanzenwelt. 
(Sine Pflanze ist, wenn man sie nur richtig verstehen lernt, ein so un- 
beschreiblic ehrwürdiges ©efd^öpf, das man es durchaus begreift, wenn 
sogar religiöse GSefühle nor ihr die OIlenschen erfaßten und sie anbetend 
Dor solc ungeheurer 9I acht des Lebens auf die Knie sanken.

Ind auä) der Gleichenberger Saum ist ein echter Riesenmammut- 
Baum. JIan sagte mir dort, er fei vor etwa 70 Jahren gepflanzt 
worden; jedenfalls ist er mit feiner mächtigen, an vierzg Meter hohen 
Pramide schon [)cute majestätisc.

Gleichenberg birgt übrigens nicht nur diesen Pflanzenschatz allem, 
vielerlei erotische Koniferen aus Japan, Erompeten- und ulpen- 
bäume aus Amerika, der merkwürdige Geweihbaum aus dem Osten 
Amerikas mit feinen Fiederblättern, Enotigen Asten und „©chusser"- 
Früchten ist da, an eä)t italienischem Jasmin, Maulbeer- und Götter- 
bäumen bann man sic in feinem schönen Waldteil erfreuen, in dem ein 
lieblicher Park mit großer Kunst gang unmerkbar in die rei^e Vlatur 
der ©üdsteiermark iibergeleitet ist

Diese Erompeten- und Eulpenbäume schmücken auc den einzigartigen 
©tadtpark der steirischen Sauptstadt Graz, und mau wird ganz irre 

baran, wo man sic eigentlic befindet, wenn man dort bie Hauptstraßen 
mit mächtigen Allleebäumen bepflanzt sieht, bie sic bei näherem Besehen 
als japanische ©chnurbäume erweisen* ©ie gedeihen prachtvoll, bringen 
im Juli reichlic ihre weislichgrnen ©chmetterlingsblten und tragen 
sogar ihre Mosenkranzfrüchte. Jliemand denkt an ihren erotischen Ir- 
sprang, niemand weiß, baß ihr schwefelgelbes Solz so giftig ist, baß 
man bei feiner Bearbeitung an Kolik erbrausen bann. Ploc weniger 
ist bekannt, baß ihr ©amen durc ein Alkaloid hochgiftig ist Erst in 

leumeriko weiß man sehr gut, baß ein einziger ©amen den Tod eines 
JIlenschen herbeiführen bann*

Gs gibt also wahrhaftig so etwas wie beutle ©nbfropen, und mitten 
in ihnen ^aben wir ein deutsches Pflanzenparadies, das Dor einem 
JIlenschen alter and) hochgeschätzt und vielbesucht war, jetzt aber einiger- 
maßen in bie ©tiHe zurückgesunken ist, bie so recht zu feiner idllisc 
biedermeierlichen OTatnr paßt* Dies ist bie 9 a i n a u bei Konstanz in 
Baden.

Wir sind ba beinahe unter 48° n* Br., eigentlic schon ziemlic weit 
Don bem Begriff ©nbtropen entfernt, und trotzdem steht mau auf biefer 
träumerifd^ schönen Snsel in einer ganz südländisc anmutenben Vege-
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Kanarische Dattelpalme (Phoenix jubae) auf der Insel Mainau i. B.
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tatton» Gs mildert zwar bie große Wasserfläche des Bodensees den 
Winter, und Serge am nördlichen Ufer halten bi e rauhen Winde ab, 
doc verhindert das nicht, baß auf ber OIlainau im Winter doch wochen= 
lang ©chnee liegt und mau Nemperaturen Don —15° C verzeichnet hat.

Um so vielsagender ist es, wie gut hier doc Pflanzen wärmerer 
Gegenden gedeihen. Sie Mlainau ist berühmt durch ihre erotischen 
Vladelbäume. Darunter ist wieber eine kalifornische Niesentanne, wenn 
auc nicht gang so schön wie bie in Gleichenberg; es gibt hier indische 
TränenEiefern Dom Libanon und Himalaja-Bedern, meist japanische 
und Ealifornische Vladelbäume, bie bis zu 20 Peter hoc werben» 
Auc bie immergrüne Eiche des Mlittelmeeres gedeiht, ebenso Lebens- 
bäume finb im Mosengarten, wahrhaftig auc 3mpressen. Die Krp- 
fomerie am ©chloß, so hoc wie dieses selbst, kam Dou Japan; sie hat 
den Ruf, ber schönste Saum dieser Art in Deutschland zu fein» 9Täch- 
fige Büsche Don Bambus in deutscher Landschaft perwirren fast das 
Auge nab nicht minder, ber gang große ©folg ber Alainau, bie Dielen 
großen Araukarien aus bem südlichen Chile, hohe gesunde Säume, 
denen nur ber eine „Einbürgerungsfehler" anhaftet, baß sie im SSinter 
gegen den Gchnee doc mit etwas Rohr umkleidet werben müssen»

Aber ein anderes ©ubtropenbilb bietet bie Oainau. Auf bem sump- 
figen Grasboden am Seeufer steht ba und dort eine gutgewachsene ame- 
rikanische Sumpfzypresse. Jawohl, auc ©umpfzmpressen gedeihen in 
Deutschland, bie berühmten Braunkohlenbäume ber „Swamps" in den 
©übstaaten, und so wie in ihrer Heimat, sind sie auc hier Don oft meter- 
hohen Atemwurzeln umgeben, bie Dom ©tamme weit entfernt aus bem 
©umpfboden herauswachsen.

©o ^at Gartenkunst es verstanden, bie Pflanze gu den seltsamsten 
Wanderungen gu bringen, und sie hat damit, zunächst vielleicht nur aus 
spielerischen Gründen, gewissermaßen bie Beweise für bie VTlöglichkeit 
einer grundlegenden Inderung unserer Daseinsformen erbracht. @ie hat 
sie vorbereitet: bie Eroberung Mitteleuropas durc den 
unermeßlichen Pflanzenreichtum ber Gubtropen.

Bevor wir ans das eingehen, was uns eigentlic mit diesen Schilde- 
rungen am Herzen liegt, gestatte man mir nur noc einiges über den 
Reichtum deutscher und holländischer und belgischer Grten an ©üb= 
gewächsen gu sagen» Ic kann barüber gar feine (Singelangaben bringen, 
sie würben ein bi^ Buc füllen, und dennoc würbe man mich mit 
Briefen heimsuchen, es fei diese ober jene lokale GGartenberhmtheit der- 
gesfen worben»Vlur einiges recht Auffällige mac noch hier stehen» Saß das neu- 
gewonnene Burgenland im Östen des Reiches, ebensogut wie bie ob ihrer 
Dlaturschönheiten berühmte „Wachau" an ber Donau bie herrlichsten
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Mittelmeerisches Vegetationsbild von der Insel Korfu 
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Feigen reift mit JITandeln und Pfirsichen, baß die ganzen Rheinufer 
Don Basel bis zum Vliederrhein ei^entlif^ feilte schon ein einziger @nb= 
landgarten sind, wo Palmlilien blühen wie in Italien, wo orientalische 
Weichselkirschen sogar einheimisc geworben sind, wo bie Glzine ebenso 
Eöstlic berauschend ihre lila Blütengehänge nm bie Pergolen spinnt 
wie am OIlittelmeer. Ser große Ginkgobaum in Frankfurt am OIlain, 
das mit Mecht eine Vlizzapromenade hat, ist schon feit vielen Jahren 
ein vielbestauntes Wahrzeichen, als ein japanisches Pladelgewächs, das 
aber Feine Pladeln, sondern re^t merkwürdige Blätter hat.

Aber wozu das alles w eiter spinnen? Sc glaube, auc so ist es schon 
bewiesen, was mir am Serzen liegt. Sie Anpassung zahlreicher ©ub- 
tropenpflanzen ist so groß, baß sie ganz West- und ©üddeutschland ber- 
fluten nnb im Westen sogar bis an bie VTordsee vorgedrungen sind. 
Ganz Europa ist in gewissem @inn voll von ©ub- 
fropenpflanzen.

Das ©nbfropenJIima hat feine Plordgrenze mit Spanien, mit 
VIleran, mit Eriest nnb Fiume am Adriatischen SIteer, mit den Mivieren 
in Italien nnb Frankreic, benn bie italienischen Seen nnb das 
Schweizer Hessin finb nnr vorgeschobene Slimainseln. Im Osten 
Guropas endet das Snbtropenflima etwa an ben ©üdgrenzen Jugo- 
slaviens nnb Bulgariens. Warna am ©chwarzen Vleer ist schon ein 
heiß umstrittener Vorposten des Südens, nnb Rumänien hat bereits 
barbarische Winter. In Rusland ist ber Snbranb ber Krimhalbinsel 
mit Valta nnb Sebaffopol noc einmal eine wärmere Slmainsel. Alles, 
was nördlic ber damit gezeichneten Linie liegt, gehrt zur gemäßigt 
fen nördlichen Slimazone. Sie Pflanzenwelt ber Subtropen hat aber 
eine berartige klimatische Glastizität, baß sie ihr heimisches Wohn- 
gebiet verlassen kann, sie ist weif nac ÖTorben ^i nauf- 
gewandert, sie ist in unsere ^eimifä)e Flora ein- 
gedrungen. Hub wir müssen i^r dafür bankbar fein, benn sie ^at 
unser Leben verschönert nnb berei^ert.

¥

c glaube, baß mir dieser Beweis geglückt ist. Ic kann daher 
um gesteigerte Aufmerksamkeit bitten für diese ©nwanberer, benn ic 
habe nun erst das Wichtigste zu sagen über bie Pflanzenwelt ber ©ub- 
fropen, nämlic baß sie uns unentbehrlich geworben ist, b a ß bie w i c - 
tigsten Pflanzen ber 253 elf zu ihr gehören nnb baß 
man sehr wohl imstande ist, noc weisere ^lei^tümer für 
das beutf^e wie für das mitteleuropäische Ceben 
aus ihnen herauszuholen, dadurc baß man ihr Gedeihen noc 
eingehender studiert.
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Alerander Mn Humboldthatals erster darauf aufmerksam 
gemacht, baß die MTannigfaltigkeit bet Pflanzenformen vom “quafor 
zu den Polen start abnimmt. Er ^at mit seiner ungeheuren Kenntnis 
weiter Sauber hierüber Berechnungen angestellt, die ein sehr merk- 
würbigeö Ergebnis hatten und ei^euttid) riet zu wenig besannt sind. 
Er ^at z. 2. die Landschaften nm ben Amazonenstrom, also unter 
dem Kquator in bezug ans Pflanzenbesiedelung, mit benen Don DDeutsch- 
lanb verglichen, und er hat als britte^ Lappland nnb (Sibirien in bezug 
ans ihren Pflanzenreichtum dagegen gehalten. Unb er fand, baß ans 
ber gleichen Fläche in ben Eropen zwIf Arten wachsen, wenn in 
Deutschland vier Arten, im Tlorden eine Art gedeiht. Gin anberer 
Vergleic hat ergeben, baß es in Deutschland über 2000 wildwachsende 
Blütenpflanzen gibt, in Lappland aber nnr 500, in Island gar nnr 
350. Sagegen schon in Frankreic 3700, im tropischen Amerika aber 
13 000.

Sie Zahl ber betannten Pflanzenarten ^at sic natürlic feit Sum- 
boldts Sagen ganz gewaltig gesteigert; es ist nid)t zu Diel angenommen, 
wenn man heute etwa 150 000 wildwachsende Pflanzenarten annimmt. 
Aber das Berhältnis Don ©üd zu VTord ist gleic geblieben, nnb 
so sind bie Sumboldtschen Angaben nac wie Dor beweiskräftig.

Damit steht fest, baß also nid)t bie ubtropen bie pflanzenreichste 
Bone ber Grde fein sonnen, ©ie stehen barin nnr an ^weiter ©teile. 
Aber etwas anderes bann man mit vollem Necht behaupten: Sn ben 
Ländern mit subtropischem Slima wachsen bie für ben OIlenschen wiche 
t i g f t e n Don allen Pflanzen.

Was haben benn bie Eropen ber menschlichen Zivilisation eigentlic 
gegeben? GGewis eine Nefhe ber wnnberbarffen Pflanzen.

Sa ist Dor allem bie Kokospalme, ohne bie man sic feine wirkliche 
Eropenlandschaft Dorffellen sann. (Sie ist ein herrliches Geschenk ber 
Jlatur an ben OIlenschen, nnb nac ihr fommen bie anberen Eropen- 
gemässe in bezug ans Wichtigkeit schon in großem Abstand. Cs ist das 
ber Kaffee nnb ber Kakao. Für ben Kakao wieber ist es pflanzen- 
geographisc sehr merkwürdig, baß er innerhalb ber Eropen gerade nnr 
in ben allerheisesten Gebieten gebeizt. Wenn bie Kokospalme nnr 
tropisc iff, bann ist ber Kakaobaum äquatorial. Ganz wichtig finb ferner 
bie Kautschukpflanzen.

Sann kommen eine Neihe köstlicher Gewrze nnb DIledizinal- nnb 
Farbpflanzen, bie man nid)t missen möchte, obschon man allmählic 
gelernt hat, sie durc anbere zu ersetzen. Ser Zimtbaum, Pfeffer, 
Ingwer, ber Ghinarindenbaum, ber Gewürznelkenbaum, MIuskat- 
banm, Sndigo, Vanille, sie haben alte ein wenig verblichenen ©lang, 
bedeuten jedenfalls in ber heutigen Welt nicht mehr das wie zu Groß-
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vaters Zeiten. Aluc ©ago, die Älpalme, bet Brotfruchtbaum, das 
MIlahagoniholz sind ©ferne ^weiten Ranges, so wie die berühmten 
Sropenfrüchte, OMlango, Avocada und Papaa sowie Ananas, ©ie sind 
mehr Leckereien als lebensnotwendige Vlahrungsmittel.

nders steht es mit den Mlegerhirsen, mit Alaniok und dem Brot- 
fruchtbaum. Won ihnen leben in ben tropischen Gegenden VTlillionen 
OMenschen, aber sie sind doc nnr von örtlicher Bedeutung nnb nict bis 
zur Weltgeltung anfgestiegen. Pb aber Bambus nnb 3uckerrohr als 
eigentliche Eropengewächse anzusehen sind, bann zum Gegenstand einer 
langen EErrterung gemacht werben; jedenfalls sind gerabe ihre wich- 
tigsten Verbreitungsgebiete in ben ©ubtropen.

Da sind auc schon jene vierundzwanzig für ben VXlenschen wichtigsten 
Pflanzenarten genannt, bie nnr aus dem heißen Erdgürtel erhältlich 
sind, aber nnr sieben Don ihnen finb wirklic lebenswichtig, ©teilen wir 
dem unseren eigenen Lebensraum gegenüber, jo erschrickt man fast, wie 
barg ihn bie VTatur bedacht hat.Sie ©ubtropen haben Ungeheures für bie mitteleuropäische Eebens- 
Haltung geleistet* Wenn man bie Kulturgeschichte Dou diesem Gesichts- 
punbt aus betrachtet, baun hat man jett erst das tiefste Rerständnis für 
bie beispiellose Zähigkeit, mit bet der norbif^e ALensc immer wieder 
gegen ben ©üben vorsties. Diese stets Don neuem wiederholte Rölker- 
wauberuug, dieses Bestreben unserer deutschen Rorfahren, Fuß z1 fassen, 
zuerst in Spanien nnb Vordafrika, auf dem Salbau nnb in 2mzanz 
baun das Ringen ber ©taufer nm das italienische Paradies; es ist nichts 
anderes gewesen als eine Lebensnotwendigkeit. PTan mußte in eine 
reichere »Rasur hineinkommen, um sic stärker entfalten zu können.

Hub es hat sic etwas Wunderbares ereignet: Ser nordische VLensc 
hat zwvar nicht dauernd im ©üben Fuß gefaßt. Aber etwas anderes if 
ihm gelungen, er hat in einem unerhörten Vorgang, mit einem land- 
wirtschaftlichen Kunststüc sondergleichen, bie subtropische Pflanzenwelt 
Zu sic gebracht; er hat sie wirklic erobert, bcuu in feiner Heimat hater 
sie angesiebelt, nnb ba lebt er heute mit ihr, fast so reich, als ob er im 
©üben wäre*Was haben bie 9RitfeIeuropäer in bem herrlichen VIaturgürtel Dor= 
gefunden, ber sic zwischen ihren Säubern nnb ber Eropenzone erstreckt?

Ic müßte Hunderte Don ©eiten füllen mit Pflanzen-Alufzählun- 
gen, wollte iä) alle bie nutzbaren Serächse auc nnr in Kürze beschreiben 
bie in ben ©ubtropen bem Mczschen Vahrung nnb Vlutbares ge- 
währen* Senn außer bem, waD wir Don ber Olittelmeerflora schon 
Eennen, außer ihren einheimischen Macchien, Felsenheiden nnb V-ich- 
wälbern, außer ben Dielen Fremdlingen, mit denen im ©üben bie VTen- 
schen ihre Gärten aufputzen, gibt es eben noc eine brüte Gruppe Don 
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©üdlandsgewächsen, bfe wir bisher noc nicht ober kaum betrachtet 
haben: bie subtropischen Jlutgewächse. Diese Gruppe aber 
ist die allerbedeutsamste.

Aluc nac ihnen hat man bie ganze Welt abgesucht, und was von 
Pflanzen subtropischen Lrsprungs heute in Olitteleuropa angebaut wird, 
das ist eigentlic eine Wersammlung aus allen fünf Grdteflen.

Asien hat uns den Weizen und bie ©erste beschert, ebenso bie brei 
großen Hülsenfrüchte, bie Aprikosen und Pfirsiche, bie 3wiebel und 

üdfrchte, bie Gdelkastanie, Pflaumen, Mohn, bie Rüben und Kohl 
arten, den Buchweizen, bie Walnus, Lupinen und Auitten, Kirschen 
und JI an Ibe er bäume; um nur einige ber wichtigeren zu nennen.

Amerika hat nicht weniger Wichtiges für unser heimisches Leben bei- 
gefragen. Sie Kartoffel, ber Mais, Nabak, bie Akazie, bie Tomaten, 
ber ©panische Pfeffer, Kürbis, Ilelonen und Gurken, sowie ©ouneu= 
blumen sind Amerikaner.

Sie europäischen ©ubtropen sandten uns nac Olörden den Wein, 
bie MIlandeln, bie Platanen, Xettid^ef Feigen, den (Safran unb bie 
Weichseln.

Sie (Subtropen selbst haben untereinander ausgetauscht aus Austra- 
lien dieGukalpten unb den neuseeländischen Flachs, aus Afrika den 
Mizinus, Paprus, aus Europa den Ölbanm, bie 3wergpalme unb Kork- 
eiche, aus Almerika bie Grdnus, Agave, bie Feigen, Kaktusse unb den 
VTate, aus Asien mit als allerwichtigstes den Reis, Jute unb Hanf, 
Saumwolle, ©ojabohne, Banane, Batate, Kampfer unb See.

Gin Blick auf diese Liste sagt alles. Es läst sic aus ihr erkennen, 
daß von ben lebenswichtigen Plutzpflanzen lediglc sieben in den Eropen 
ihre haben, dagegen achtundzwanzig in ben (Subtropen, während 
auö unserem eigenen Sebenöraum nur Roggen, Flachs unb vielleicht 
Fichte unb Kiefer zu nennen wären.

¥

Gs ist somit eine Satsache, bie zu ben grundlegenden ©ätzen ber 
Bildung gehört, trotzdem aber ben Gebildeten gar nicht bewußt war, baß 
bie wichtigsfen aller Gewächse aus ben (Subtropen 
stammen, darunter auc bie berühmte @ieben, bie aus Weizen, 
Neis, Baumwolle, Kartoffel, MXais, Wein und ber Sattelpalme 
besteht.

Was wollte das PTlenschengeschlecht machen ohne sie? Wie Eönnte 
es sic ernähren unb Bleiben, wie knnte es überhaupt leben ohne diese 
sieben wichtigsten Pflanzen ber Erde?

Rielleicht bie allerbedeutsamste von ihnen ist ber Reis, denn er ernährt 
etwa 600 bis 700 Olillionen Vlenschen, bie gang auf ihn angewiesen 
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ind. Was neben ihm an ^weitet ©telle ist nicht leicht festzustellen. 
Rohl hat man ausrechnen Bönnen, daß etwa 400 Dlillionen VIlenschen 
Weizenbrof und Weizenmehlspeisen essen, aber etwa ebensoviel sind 
auc ans die Kartoffel angewiesen» Jedenfalls sind diese beiden sozusagen 
das tägliche Brot des weißen Vannes, neben dem das aus Roggenmehl 
bereitete Roggenbrot doc nnr örtliche Bedeutung als Hauptnahrung 
des in höheren Breiten lebenden Vlenschen, also der Deutschen, ©kand- 
naoier nnd Plordrussen hat. Sann folgen als Mahrungsmittel wieder 
ziemlic gleichwertig Mlais nnd Satteln für die heisen Sander» MITas 
für die nene Welt nnd Satteln für den Orent in Afrika nnd VTord- 
afien» Oan Bann wohl 200 Millionen OTaisbauern annehmen nnd 
nicht Diel weniger Araber, Perser, “gppter, Berber, Marokkaner, deren 
ganzes Dasein sic nm die Sattelpalme dreht.

Welches Sand aber schätt nicht den Wein? Gs is ungeheuer schwer, 
über die 3ahl der Weintrinker eine verläsliche Auskunft zu erhalten, 
nachdem der Weinbau oon feiner vorderasiatischen Heimat sic über 
den größeren Seil Don Guropa, einen Seil Don Alfrika, über fast ganz 
Alustralien Derbreitet hat nnd es auc ausgezeichnete nord- nnd füd= 
amerikanische Weine gibt» Vielleicht trinken ebenso Diele VTenschen 
Wein wie sic in Baumwolle Bleiden» Vlicht umsons sagt das eng- 
lische Wort: Cotton is King» Das gilt niä)t bloß für die englische 
Industrie, sondern auc für die Weltbedeutung der Pflanze. OIan hat 
die Ansicht ausgesprochen, daß sic in allen Weltteilen — denn dort 
überall ist heute Baumollbau — zusammen etwa eine MIilliarde 
PTenschen in Baumwolle Bleiden» Das ist die Hälfte der gesamten 
VTTenschheit, nnd wenn man bedenBt, daß vielleicht ein Srittel aller 
JIlenschen in den heißen Sandern überhaupt das nicht frägt, was der 
Guropäer nnter Kleidung versteht, so mag man sic wohl zu der Über- 
zeugung gedrängt fühlen: 8 an m wolle ist überhaupt die Sleidung des 
Jlenschen geworden»

Sie ©ubtropenländer find es daher auc feit jeher, die eine besonders 
dichte Besiedlung gestatten, einfac daswegen, weil sie die größte 3ahl 
Olten schen ernähren Bönnen» Ser deutsche, angelsächsische nnd franz- 
sische Sebenöranm ist dicht mit Olenschen besetzt, seitdem man die fnb= 
tropischen Vlutpflanzen in ihm heimisc gemacht hat. Das gleiche gilt 
für das gemäßigte Ostasien.

3m ©nbtropenranm, wenn man nnn diese mit akklimatisierten Ge- 
wächsen besetzten Sänder des gemäßigten Klimas dazurechnet, leben 
zwef Srittel der gesamten OMlenschheit. Und Banm hat man das festge- 
stellt, so merkt man schon auc eine weitere, sehr wesentliche Satsache. 
Ale diese 1400 OltiHionen Venschen find zivilisiert. Ser @nb =
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tropenraum im weiteren ©inne ist zugleic auc ber 
Kultur r aum ber (Srbe, ni^t blos hr Parades.

★

c sann es nnn aber feinem meiner fieser übelnehmen, wenn er 
sic zu diesen Behauptungen Iritis stellt. Denn vieles wirb hier gesagt, 
waö keineswegs begannt ist, manches, Don bem man sogar das Gegen- 
feil glaubt. Viele ber hier als ©ubtropengewächse angegebenen Wirten 
finb so einheimisc geworben nnb seif Jahrtausenden mit unserem vl- 
Eischen Leben verwurzelt, baß fhr südlicher Irsprung ganz umahrschein- 
lic er\d)eint.

Das gilt vor allem Don ber Brotfrucht, unserem „taQli^en Brot". 
Ron ihm wirb ^ier behauptet, fanm Roggen fei einheimisc, Weizen, 
Safer nnb ©erste aber feien zu 1s Dom ©nboffen gekommnen.

JIlan hat diese Frage viel studiert nnb ist doc zu feinem anberen Grgebnis gelangt.
Über ben Roggen besteht nnr barin völlige ©icherheit, baß wenigffenö 

eine feiner Formen wildwachsend im mittleren Guropa vorkommt. 
DDas ist ber ^arte, fleinere, einjährige Roggen, ben bie Wissenschaft 
Seeale fragile nennt nnb ber immer noc in ben ungarischen nnb 
russischen ©andsteppen Don selbst gebeizt Shn sonnte auc ber körner- 
fammelnbe Lrmensc zweifelsohne finben, bevor man an eine Pflanzen- 
einfuhr aus bem ©nben backte. Darum rechne id) ihn and) zum 
Urbeftanb ber Jlutzpflanzen in OIlitteleuropa.

Aber schon um ben heutigen eigentlichen Roggen, Seeale cereale, 
fte^t es anders. Gr ist durc nnb durc eine Kulturpflanze, aber feine 
©tammform ist immerhin noc kenntlich, nnb man nnter^eibet sie als 
Bergroggen (S. montanum). Dieses ©chicksal, baß eine Pflanze 
durc bie Kultur verändert wirb, teilt sie mit ben Haustieren nnb mit 
bem TIlenschen. Ser ^nd)ter legt es baranf an, gewisse Gigenschaften 
besonders zu entwickeln, anbere bagegen zu nnterbrnden. Bei ben Ge- 
treibearten ^at man sic alle OTihe gegeben, bie Formen auszulesen 
nnb als ^weite^ großes Mittel ber Züchtung bann solche Formen zu 
kreuzen, bie besonders reiche Ahren aufweisen. Senn ber Körnerertrag 
stand eben doc hher als z. B. bie reiche Blattbildung, obschon gerabe 
beim Roggen das ©troh nnter allen Getreidearten am höchsten ge= 
schätt wirb. Durc solche Begünstigung Don Gigenschaften ändert sic 
natrlic ber ganze Epus eineö Gewächses oft so sehr, baß bie nr= 
sprngliche Gestaltung nberbanpt verlorengeht. Ind bann gibt es eineö 
Eages gar feine erkenntliche ©tammpflanze mehr. Klassisches Beispiel 
dafür ist bie Banane, Don ber heute wirblig niemand mehr fugen sann, 
woher sie kam. Jan weiß nnr irgendwo Don ber Srenze ber ©ub- 
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tropen und eigentlichen Sropen, wo es im Dschungel auc wilde Ba- 
nanen gibt Doc läßt sic nicht sagen, ob das wieder verwilderte Sul- 
turpflangen sind ober die ©tammform, aus ber man vor undenklichen 
Zeiten züchtete. Sie Pflanzer neigen mehr ber ersteren Ansicht zu.

©o hat benn auc unser wichtigstes deutsches Brotgetreide schon 
Gigenschaften angenommen, bie eine wildwachsende Pflange unmglich 
haben bann*

Ser Roggen ist ein Gras, nnb alle Gräser haben Schließfrüchte. 
Das Korn des Roggens aber entbehrt jedes Nerbreitungsmittels, wie 
sie sonst ben Schliesfrchten eigen sind als ©rannen, Behaarung nnb 
sonstige Hilfsmittel, nm vom Wind ober angeheftet an Sieren derbref- 
tet zu werben* Das Roggenkorn ist nackt, nnr an feinem oberen Ende 
ist es fein behaart. Es fällt, wenn es reif ist, gang von selbst aus ben 
Spelzen heraus, weshalb ber Sag ber Srnfe vom Landwirt ans das ge= 

naneste berechnet werben mus. Einmal ans dem Boden, ist das Roggen- 
born bann auc jedes ©chutzes bar, was wieber ans eine Kulturpflanze, 
bie ihre Gchutmittel verloren hat, himveist. Aan hat vom Roggen 
— nnb, wie ic gleic hinzufügen bann, auc vom Weizen, für ben das 
gleiche gilt — gesagt, dasz solche Früchte nnr als Grzeugnis einer nn= 
gehener langen Kultur verständlic feien* In ber freien Vlatur sic selbst 
nberlaffen, würben biefe Pflanzen umweigerlic bem Untergang geweiht 
fein, wenn sie nicht auf bie ©tammform zurückschlagen würben*

VIun ist ber vorhin genannte Bergroggen eine Pflanze, bie sic noc 
gang anders helfen baun als unser Kulturroggen, benn sie ist ausdanernd; 
bie Kulturpflange dagegen hat biefe Eigenschaft verloren* @ie geht im 
©ommer ein, auc wenn wir sie nicht abmähen* Hub wo wächst biefer 
Irroggen, ben nufere Vorfahren umgezüchtet haben? In Salmatien, in 
©erbten, ©panien nnb Marokko, also im echtesten Subtropenland auf 
ben Bergen. Sie Kulturpflanze aber ist heute baö wichtigste Brot- 
gefreibe des nördlichen Europa, das in Vlorwegen fast bis zum 70* 
Breitegrad gedeiht, was dort allerdings nur bem Golfstrom zuzuschrefben 
ist* ©onst is bie OTorbgreuge des Moggenbaues auf ber nördlichen Salb- 
bügel überall zwischen bem 55* und 60* Breitegrad. Van glaube übri- 
genö ja nicht, das Roggenbrot ein echt „deutsches Rrot" fei; das Ben- 
trum des Roggenbanes liegt vielmehr in Polen nnb Musland, das hente 
das Hauptroggenland ber Welt ist, übrigens auc in ©banbinavien* 
Immerhin ist das eine recht merbwürbige Saufbahn für ein ©ubtropen- 
binb*

Voc wunderbarer ist allerdings ber Weg ber ©erste gewesen* 
Zweifelsohne lebte ihre ©tammpflanze in OTtefopotamien ober Mgmp= 
fen* Hieroglphenbilder im Olillanb geigen uns schon Gelage, bei denen 
„Gerstenbier“ eine Molle spielt* Plinius erzählt uns, ©erste fei bie
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Urnahrung der Griechen in Hellas geresen. Aber auc die Venschen 
der ©teinzeit haben uns an der Pstsee GGerstenreste hinterlassen, die 
Ginwanderung bet Pflanze muß also frü^ettiß erfolgt fein. Und jett? 
©erste ist ein ausgesprochen nordisches Getreide. Gs allerdings erst 
bie Bierbranerei ben Gerstenbau richtig lohnend gemacht, benn bie Ver- 
wendung zu Gries nnb Graupen und Futtergerste ist nicht lohnend ge- 
nug, nnb Gerstenbrot ißt nnr ber Vlordländer. Aber in Rappland nnb 
am VTordkap gedeiht immer noc ©erste; es gibt AIpentäler, wo das 
Heine Gerstenfeld noc in 2000 MXeter Höhe bie kümmerlichen Som- 
mertage ausnütt.

Unerhört ist biefe Lebensdehnbarkeit einer Pflanze nnb wirklich nnr 
bei einem (Sprößling ber ©ubtropenzone mglich. ©erste gedeiht — 
allerdings ans ben Sergen — auc unter bem Mquator, nnb sie wächs 
gewissermaßen auc an ben Grengen des Pflanzenlebens. Pan ^at 
herausgefunden, baß sie noc gut gedeiht, wenn bie Durchschnittswärme 
des ganzen ©ommers nnr 8° C, also weniger beträgt als bie des Win- 
ters in ben ©ubtropen.

Sie ©erste ist damit gewissermaßen ein ©mbol ber Pflanzenwelt ber 
©ubtropen, Shre Anpassungskraft nnb ungeheure Lebenszähigkeit zeigt 
uns ben Weg, baß man aus jenem gesegneten Gürtel noch manches für 
nufere rauhere Welt holen baun.

Es finb ja nicht alle ©ubtropenpflanzen solche Lebenskünstler; schon 
der Weigen hat es nicht so weit gebracht, trotzdem ist auc er tüchtig 
marschiert, von Mgpten bis Petersburg und Drontheim in Norwegen, 
AMlerdings hat er das, wofern das grnteergebniö nicht durc bessere ©or= 
fen nnb intensivere Bewirtschaftung ausgeglichen werben bann, mit 
einem großen Verlus an Lebenskraft bezahlt. Sie © ü b l a n b = 
Einder bönnen zwar noc in unserem Slima leben, 
aber sie fummern, sie gelangen von f i c aus, ohne 
bie Leistung des Züchters , nichf mehr zur vollen 
Entfaltung ihrer Persnlichkeit.

Sa ist bie Grenge unserer Hoffnungen sichtbar. Beispiele wie bie 
Lebensfähigkeit ber ©erste ließen Kaufte Mlöglichkeiten erwarten, aber 
das Ginken ber Erträgnisse ber ©ubtropenpflanzen gegen Vlorden zu 
führt uns wieber zurck zu ben bescheidenen Wirklichkeiten. Vliemals 
wachsen eben Säume in ben Simmel.

Einmal darauf aufmerksam gemacht, findet mau biefe Erscheinung 
des durc Klima und Lebensraum bedingten geringeren Grtrages nnb 
ber Eümmerlichen Ausbildung bei allen (ginwanberern aus bem ©üben, 
mögen sie sich auc noc so sehr eingebürgert haben. Geradezu wunder- 
lidß aber ist ber nterschied, wenn sic bie Heimat einer Pflanze sehr 
weif im ©üben befindet. Sa ist z. 2. ber O a i s, ber nach Humboldt
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in Megiko den 800fachen Ertrag gibt, in Europa aber im besten Fall 
nur einen weit geringeren.

weniger sprechend ist der Fall des Reisbaues. Auf den 
Philippinen hat man 400fachen Grtrag, weiter nrdlicher in den eigent- 
lichen ostasiatischen Deisländern ist man schon zufrieden, wenn man 
das hundertfac hereinbekommt, wa^ man in den Boden stetste*

Auc die Sattelpalme läßt die gleiche Gr scheinung erkennen. 
In ben nordafrikanischen Dasen wirb sie bis 200 Jahre alt nab trägt 
vom sechsten Jahre an Frchte. Wie wir hier schon erwähnten, ist ber 
Ertrag eines Baumes mit 16 000 Satteln im Jahr nicht zu hoc be= 
messen. In Europa lebt bie Sattelpalme zwar noc in einigen @nb= 
strichen, bildet in Spanien (z. 8. bei Glche) auc noc lohnende Pflan- 
zungen von etwa 7000 Bäumen, bie immer noc regelmäßig tragen. 
Alber ber Ertrag beginnt boot) erst mit bem breißigffen ahr, und eine 
hundertjährige Sattel ist schon eine Seltenheit in dieser nördlichsten Pal- 
menoafe unseres Erdteils. An ber Diviera bei Rordighera und sonst 
sind noc Sunderte von Sattelpalmen angepflanzt; sie sind gewiß herr- 
lieh anzusehen, und man erzählt stolz, baß auc noch ihre Früchte reifen. 
Vlämlic so wie in Ragusa, manchmal in einem heißen Sommer einige 
hundert.

Sie Rizinuspflanze stammt aus Afrika nnb wirb dort ein 
Saum von zwlf VIeter Höhe; es gelang mir mit vieler PTühe, in 
Güddalmatien einen brei Veter hohen Wunderbaum zu erziehen. Um 

Tteapel, z. 2. auf den Lavafeldern von Pompeji, wirb Rizinus noc 
felderweise angebaut und liefert auc ganz gute Samen. Aber es sind 
Pflanzen, bie auc in Jahren kaum über zwei Veter hoc wachsen.

Sie Bambushaine auf Gemlon sind eine ©ehenswürdigket des 
weltberühmten Gartens von Peradena. Sort wirb dieses Gras bis 
35 MIleter hoc. Schon in China sind bie gleichen Arten viel bescheide- 
ner, nnb Bambus am Mlittelmeer, ber über fünf Vleter ist, wirb 
viel bestaunt.

3m großen Parra-Urwald in Westaustralien ftanb id) nufer G n F a = 
Impfen, bie fast so hoc waren wie ber Kölner Som. Sie höchsten 
Säume ihrer Art sollen 155 MTeter hoc fein, n Sübitalien gibt es 
jetzt ganze Haine von Gukalpten; bie Säume gedeihen ansgezeichnet, 
aber höher als 30 bis 40 Meter wirb feiner. In Vleapel blühen bie 
Eukalpten im Februar entzückend reich, reifen auc Früchte, n Süb= 
balmafien, wo es auc genug gibt, blühen sie nur mühsam nnb fruchten 
säum.Sie amerkanischen Agaven sind in ihrer merikanischen Heimat 
wahre Pflanzenuntiere nnb treiben schon nac vier bis aä^t Jahren ihre 
hohen Blütenkandelaber. In Italien, Salmafien nnb Griechenland
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sind diese Agaven vollkommen eingebürgert, sie fmb verwildert in allen 
Felsgegenden und wahrhaft ein lästiges Lnkraut. Aber sie brauchen doc 
zehn bis fünfzehn Jahre, bis sie blühen und danac absterben, was 
nämlic bas Zos bet Slgabe ist, nachdem sie ihre gereift ^at.
Bn ben Glashäusern bet deutschen botanischen ©arten pflegt man auc 
Algaden, erlaubt ihnen in ben Sommermonaten sogar im freien zu 
wachsen. Erot dieser Pflege sind sie ba aber so faule Bliher, das man 
sie die „hundertjährige Agave" nennt. Diese angeblichen hundert Jahre 
sind immerhin 25 bis 35 Jahre, bie bic Pflanze int Warmhaus braucht, 
um ihren Blütenstand zu bauen.

©o sonnte ic bie Beispiele gesunkener Lebenskraft bei Auswande- 
ruug aus ber S^eimat noch viele ©eiten laug häufen.

Die Kartoffel, bie doc wirklic robust ist und in Mlittel- und 
Vlordeuropa sozusagen Heimatrecht erlangt ßat, liefert bei uns nur eine 
Snollenernte, aber schon in Dalmatien ober auf Ialta sind es drei.

DTtit ben ©ubfropenblunten erlebt ber Gärtner zu feiner Be- 
trübnis nur zu sehr bie gleiche Erfahrung. Wie bescheiden ist bei uns bie 
brave Eopfpflanze Pelargonie, bie aus dem Kapland kam. Gchon auf 
ber Jnsel Korfu gibt es mannshohe Pelargonienbäume. Die bezaubernde 
Bougainvillea übergieht im europäischen ©üben wohl noc gange Wände 
mit ihrem barbinalroten Blütenschmuck, aber sie fruchtet nicht, ©eit 
Jahren bemühe ic mich, bie chinesische Rose, eines ber gemeinsten, wenn 
auc schönsten Eropengartengewächse, in Ragusa heimisc zu machen; 
sie blüht jedes Jahr auf bas reichlichste, bat aber, obwohl ic sie Enst- 
lic befruchte, noc niemals ©amen angesetzt. @ie sagt eben deutlic 
damit: Vühe dich nicht! Ic baun und will nicht bei euc leben. Es ist nicht mein Land.

VTan glaube aber nicht, baß nur bie Unbilden bes Winters biefe 
Gewächse schwächen und zurückhalten, ©chon bie Warmhausagaven 
sprechen gegen biefe AInsicht. Hub vor allem zeigt sic bie gleiche Erschei- 
nung auc umgekehrt, wenn mau nordische Pflangen ins südliche Klima 
bringt. Rerschiedene ©arteubefi^er in Veapel haben fies» Mühe ge- 
geben, deutsche Fichten in ihrem Park zu hegen. Für uns Auslands- 
deutsche ist bas ein seltener, bostbarer Baum. Aber was für Kümmer- 
pflanzen sind diese neapolitanischen Fichten! ©ie gedeihen in Veapel 
ebensowenig wie in ©übbalmatieu und Sriechenland bie Xpfel. OIerE- 
würdigerweise ist bie Birne gegen bie Verpflanzung in ben ©üben etwas 
weniger empfindlich, und ber dritte Baum aus dieser Kernobstgruppe: 
bie Puitte, ist geradezu bas ©übobst, bas nirgends besser gedeiht als in ber Levante.

Pan ha bie deutsche Kirsche (fte ist aber eigentlich gar nicht beutst, 
sondern auc aus bem ©übosten, angeblich vom Schwarzen VXeer ge
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kommen, trot bei fast 25 Mlillionen Kirschbäume, die im Altreic waä)^ 
sen), man hat diesen lieben Baum unserer Kindersehnsucht nach VIla- 
deira verpflanzt. EEr gedeiht in bem wirklic ewigen Frihling dieser 
Insel vortrefflic, behält immergrüne Blätter, blüht aber nicht. Gr 
merzt sic selbst aus, er ist eben nnr ein Ginwanberer*

Gine merkwürdige Tatsache, die jedem Sropenrersenden auffällt, ist 
bie Dosenarmut ber äquatorialen Gegenden. Sie Jose ist babei das 
richtige Kind ber ©ubtropen. ©chon ben alten Rmern war ber Rosen- 
flor Agptens ein Gegenstand des ©taunens; bie schönsten Kletter- 
rosen sind kalifornisc, bie Oonatsrose fommt aus China nnb Sapan, 
bie Seerosen heißen nicht umsons indische ober Sengairofen, bie Zenti- 
folien sind Kinder des Orients nnb ber südeuropäischen Ränder, bie mit 
ber Damaszenerrose nnb bem Rosenl ber Levante Weltruf erlangt 
haben. Auc ber größte Mosenstock von Guropa ist eine chinesische 
Banksiarose nnb steht in Toulon in dfrankreich. Alit feinen 50 000 
Blüten übertrifft er ben größten deutschen Mosenstock zu Freiburg i. Br. 
nm das Fünffache.

Gbenfo merfwürbig sind auc, wenn man so sagen bars, bie Wohn- 
Verhältnisse ber 3 n t e, eine ber von ber ffentlichkeit am wenigsten be= 
bannten Pflanzen, bie trotzdem in ber Seytilinbnflrie gleic nac ber 
Baumwolle kommt.

Jute ist nic^t einmal in ben botanischen ©chulbüchern immer ge= 
nannf, nnb bie VIlenschen, bie mit ihr beruflich zu tun wissen 
gar nicht, baß dieser Sespinstfaserstoff von einem Lindengewächs fommt, 
sogar einem nahen Berwandten des Lindenbaumes, ber aber gar nichts 
Baumartiges an sich hat, sondern ein unansehnliches Ärauf ist, das man 
auf Erden fast ausschließlich int Gangesdelta anbaut. 95 % aller ute 
fommt von borf, nnb Jute heißt einer ber wertvollsten Diamanten in ber 
indischen Kaiserkrone.

DDieses Gangesdelta ist au sich schon eine Wunderwelt, fiebrig, ent- 
setzlic heiß, bie S^eimat ber Cholera und ber merkwürdigen Selegraphen- 
pflanze, bie selbsttätig mit ihren Blättern freifenbe Beregungen ause 
führt Dabei ist es nicht ganz klein, mehr als bereit so groß wie 
Württemberg, fast 500 Kilometer lang* Hub dort, wo nicht ümpfe 
nnb Wälder sind, ist es mit bem „Bengalenhanf", wie man bie ute 
auch nennt, bepflanzt. Jute ist wirklic eine bescheidene Pflanze, säum 
mannshoc, mit pflaumenähnlichen Blättern nnb unansehnlichen SIü= 
ten, aber bie Faser ist bis 212, auch 4 9QTeter laug uub äußerst zäh, 
nnb das sonnte sich ber Oensc nicht entgehen lassen. 1600 OIlillionen 
Mark war im Jahre 1930 ber Wert ber indischen Buteausfuhr, nnb 
alle Kaffee-, Zucker-, SanmwoHe=, Zement- uub sonstigen ©äck e wer- 
ben heute aus Jute gemacht, sogar Seppiche nnb Papier nnb sonst 
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allerlei. Dentschland hat fass um hundert AIlillionen Olark Jute jähr- 
lc bezogen, bis es gelernt hat, die Jutesäcke durc anderes zu erseten.

Ind dieses wandert nicht. Vlirgends ist es gelungen, Bute
anderswohin im großen zu verpflanzen, trotzdem man es in Almerika, 
in AIgier, Indochina und sonstwo in den Subtropen versucht hat. Sie 
Pflanzen gedeihen, aber Grosanbau kommt doc nicht zustande. Sa= 
bei is die Sutepflanze ein ©nbtropenfprößling; sie soll auc aus China, 
dem großen ©chatzhaus für solche Singe, gekommen sein. Ser unge- 
heuren Anpassungsfähigkeit der ©erste ober des Weizens steht hier eine 
unbegreifliche ©tarrheit gegenüber»

©o einfad; ist eben das Problem ber Einbürgerung ber Subtropen^ 
gewächse benn doc nicht. Aber immerhin, ber ©roßteil biefer Pflanzen 
ist von einer wunderbaren Lebensfähigkeit, nnb vielleicht beruht ber 
OTliserfolg ber Juteverpflanzung gar nicht auf biologischen Lrsachen, 
die in ber Pflanze liegen» 9Kan hat bie Ansicht aufgestellt, baß es ber 
so überaus genügsame bengalische Sutebauer ist, ber bie englische Sute 
einträglic macht, während ihr Anbau anderswo zu kostspielig wäre» Sm 
allgemeinen haben gerabe bie allerwichtigsten Plutzpflanzer ber @ub= 
fropen sic als ungemein geeignet erwiesen, hoc nac JTorden hinauf- 
zuwandern. Und wenn sie auc, wie wir gesehen haben, babei einen 
wesentlichen Seil ihrer Ertragfähigkeit nnb Lebenskraft einbüßen, es 
bleibt noc genug übrig, das sic Olitteleuropa nnb VTordamerika, Dst- 
afien nnb alle Völker ber Bivilisation mit ihnen nähren nnb bleiben 
können.

Oan erlaube mir nun, das in einigen weiteren Beispielen des nähe- 
ren zu zeigen.

Sa ist ber 8 n c w e i z e n» MTan fällt mir ins Wort. Aber, Buch- 
weizen ist doc feine ubtropenpflanze, sondern ganz im Gegenteil, bie 
nordischen armen OIenschen nähren sic von Buchreizengrte. Unb 
dennoc flammt bie Buchweizenpflanze, eine Art Snöterich, aus OIlit- 
telafien» Aluf bem ©aubboben ber Lüneburger Seide (man nennt ihn in 
©ddeutschland auc Seiden), in ber OIark nhrt er mit bem ÜTeftar 

ber schönen rosa Blüten bie Bienen, mit bem nahrhaften OMehl feiner 
Früchte bie OIlenschen. Am Baikalsee unb südlicher davon wächst er 
wilb, im nördlichsten Europa hat er sic noc heimisc gemacht, über 
zwanzig Breitegrade hat er erobert, ein Gebiet von ©izilien bis Finn- 
land.

Won auserordentlicher Anpassung ist auc ber 9 a i s, das Welsch- 
forn ober Cürkischkorn, ber Kukurut, wie ihn mit einem drolligen ru- 
mänischen Wort bie sterreicher nennen»

Wir wissen schon, er ist einer ber großen Ernährer ber MTenschheit 
unb eines ber besten Geschenke, das uns Amerika gebracht. G leic Ko 
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lumbus selbs hat ihn der neue Erdtefl mitgegeben, ©chon Don feiner 
ersten Fahrt brachten er und feine OKlatrosen OIlaiskolben zurück Don 
Westindien, und unmittelbar darauf taucht auc schon der AIlaisban am 
Salbau, nämlic im damaligen Cürkenreich, auf. Von dort aus hat 
sic eigentlich der Vaisbau über Olitteleuropa verbreitet, darum mar 
er unseren reltern das türkische Korn. Er wächst auc ^eute noc in 
Mumänien und Ungarn in verschwenderischer Fülle, schier schöner noch 
als in feiner megikanischen Urheimat. Dhne dafür dokumentarische Be- 
weife zu haben, bilde ich mir ein, der Weg des OTases fei über 
Ragusa gegangen, denn Kolumbus hat nachweisbar ragusäische JIla- 
trofen an Bord gehabt, und gleich nach feiner Mückkunft beginnt der 
DUaiöbau im ragusäischen Sinterland. Aber fei dem wie immer, es 
ist tüchtig gewandert, das schöne, goldgelbe Korn, das zwar weniger 
Giweiß, aber mehr Fett enthält als her Weizen, und dazu ebensoviel 
©färbe.

Er ist schon im amerikanischen Altertum gewandert, denn bis hoc 
in den Vlorden findet man dort Oaiskrner in den Grabhügeln der 
Indianer. Er hat sich auc in den Vereinigten ©faafen am meisten 
breit gemacht, denn sie find mit 700 Mlillionen Doppelzentnern Sahres 
erfrag heute der grosse Maisbauer der Welt. Sei uns in Deutschland 
ist er erst in letzter ^eit weiter gebommeu. Sie Ostmark war Dou jeher 
gutes MIaisland, aber im Altreic reichte er nicht weiter als etwa bis 
Koblenz; die neueren ^ü^tmQen erlauben uns, noch in Jlecklenburg 
anzubauen.

Das merbwürdige an der Verbreitung des OIaises ist nicht feine 
Anpassungsfähigkeit an den Worden, als Dielmehr fein Wanderzug nach 
dem ©nden. Sa ist einmal ein ©nbfropenbmd, das ausging, die Ero- 
pen zu erobern. In Amerika überschritt ber OMlais den Äquator und 
macht sich fyute schon in Südamerika breit; besonders merbwürdig aber 
ist, daß er Don Guropa nach Afrika ging. Zuerst an die 
Oltiffelmeerbüften, dann aber Schritt für ©chritt hinunter nach ©üben, 
©chon fiub im eigentlichen Eropengebiet Afrikas ungeheure PIais= 
Pflanzungen, und vielleicht wirb Oais noc das eigentliche Getreide ber 
Pleger und nicht bie DDurrhahirse, Don ber sie ^eute noc leben.

OTTais hat also dieselbe Meise gemacht wie ber Reis, dessen Lebens 
brass noch ungeheuerlicher ist. Senn Meis reift noch dort, wo auc schon 
ber Winterschnee liegenbleibt, und Reis ist das „tägliche Brot" aller 
asiatischen Sropen. 45 und 50 Breitegrade überspannt fein Lebens 
raum, wahrhaft ein Uuibum unter den Pflanzen.

Unb warum ist Reis „tägliches Brot" für 700 Villionen Ven- 
scheu? @0 ist allerdings ber Ausdruck „tägliches Brot" fehl am Orte, 
denn alles bann mau aus Meis bereiten, nur gerabe Brot backen baun 
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man nicht. Aber er hat andere Qualitäten ßan^ einziger Art. satten 
bie ©ubtropen und nicht 200 wi^ti^e Pflanzen, sondern nur Meis 
beschert, wir müßten sie trotzdem als das wichtigste Slima der Erde 
preisen, so unvergleichlic iß bie Meisnahrung unter heizem Simmel. 
Wohlverstanden, aber nnr da. Gin Kilogramm geschälter Meis ent- 
hält 75 ©ramm Ciweiß und 781 ©ramm feinstes ©tärkemehl. MXan 
bedenke, wad das bebeutetl JTan taun also wirklic von ein paar Sand- 
voll ^ieid im Sage leben, wenn man noc ^ett ^at. Aber das iß ni^t 
aUed^ das dteid ans diese Weise das billigste Vlahrungsmittel der Welt 
ist. Es f)at noc eine ganz einzigartige Gigenschaft. Reis gärt ni^t im 
OKagen, Jeis widersteht ans bie Dauer ebensowenig wie Brot.

Das iß unbezahlbar im Reißen ^lima, wo bie Darmfäulnis ber ßetd 
lauernde Sobfeinb bed OMenschen iß. DDie Öteideßer brauchen sie nicht zu 
fürchten. VIlit einem ©chlag sind bie 700 VIlillionen Meisesser ver- 
ständlich. Jlatrlic mus ba Reis im ©üden das Brot Derbrängen*

(Sin Göttergeschenk an bie arme Kreatur Vensc Jönnte ui^t ibe^ 
aler aufgebaut fein ald das Deiskorn. 3u mehr als zwei Drittel nahr- 
^afteßed ©tärkemehl, dazu Giweiß soviel wie ein Fisc, in ber Kleie 
wieber Giweiß nnb noc viel Fett. Jan Eann ans so engem Maum 
nichts Besseres herstellen.

Darum ^at ber OTlensc auc Ahriman in Kauf genommen, das 
böse Prinzip, wenn Ormuzd ihm ein solches himmlisches Geschenk maltet 
nämlic bie JTalaria, bie sich, wie ed scheint, unentrinnbar an ben Meise- 
ban heftet.

9t eid ist eine umpfpflanze. Gr gedeiht nnr gut, wenn er einen Groß- 
feil ßiued Lebens im Wasser steht. Darum sind Reisfelder künstliche 
Gümpfe, Don benen bie VIoskitos unzertrennlic sind. 9Tan ^ä^t bie 
3ahl ber Aalariakranken ans 400 Plillionen. ©umpffieber ist bereit 
bie am meisten verbreitete Krankheit ber VIenschen, weif mehr als 
Euberkulose ober Wurmkrankheiten. Mlan hat ed meined Wissens 
zwar noc nicht gesagt, aber ed iß doc so: Ohne Reisbau würbe bie 
JIlalaria wohl verschwinden ans Erden.

Eragisches Geschick ber MITenschen, baß sie bie Gottesgaben so schwer 
erkaufen müssen, baß ihnen immer nnr Sag nnb Vlacht taugt. Das 
Brotgetreide mnß mit so großer Feldarbeit erkauft werben, bie Reis- 
nahrung mif ben Fieberkrankheiten. Und so rührend goffergeben nimmt 
ber indische nnb ostasiatische Mensc biefe Plage ans sic, wenn nnr 
fein Meisfeld im herrlichsten Grn, das Pflanzen bieten Eönnen, leuch- 
fef nnb ihm hundert Säcke für ben einen, ben er bem Boden gab, wie- derbringt.

Gin großes ©tc Weltgeschichte hat bießd Eleine, oon uns milchweis 
polierte Korn hinter sic, seitdem ed Don Indien auszog, bie Welt zu 

47



erobern. Senn hort mus man wohl feine Seimat suchen, vielleicht auc 
im tropischen Alfrika und Australien und nicht in China, wohin bet 
Meisbau immerhin schon vor einiger ^eit, nämlic vor 5000 ahren, 
kam. Aber er ist auc i>on selbs ans die Wanderschaft gegangen, er 
ist sowohl in Afrika wie in Brasilien entlang ber Flüsse verwildert nnb 
gedeiht heute in allen Grdteilen. Meis hat weit größere Verbreitumng er- 
langt als Getreide, trotzdem er langsamwüchsig ist, fünf biö sechs PIo- 
nate zu feiner Entwicklung nnb eine ommertemperatur Don 20° C 
braucht. Wo aber ans Erden das geboten werben bann, hat man ben 
Reis auc hingebracht, ©er indische Seerzug Aleranders, ber nnö in 
ber Kulturgeschichte ber Pflanzenwelt immer wieder begegnet, hat die 
europäische Welt mit ihm besannt gemacht, aber trotzdem wnrbe er erst 
durc bie Araber volkstümlich. Im Vlildelt a, in (Spanien, überall, wo 
sie ihre Moscheen bauten, haben sie auc Meis gebanf, nnb Ralencia- 
reis ist feit ihnen ein großer Handelsnamen geblieben.

In ber Menaissance war ber aufblühende Meisbau in ber Poebene 
zumindes ein so großes Erlebnis wie das Wiedererwachen antiker 
Eebenshaltung. 1468 ist das erste Datum für Reisbau nm Nenedig 
nnb Olailand. Aber ber ©iegeölanf erfliäte halb im Fieber. 9Han 
verdiente ungeheuer durc ben Deisbau; noc heute ißt ber taliener 
etwa fünfundzwanzigmal mehr Meis als bie Deutschen, aber bie VITa- 
laria nahm solchen Umfang an, das man ben Meisbau in ber Vlähe ber 
Ortschaften verbieten muste. Gr wnrbe starb eingeschränkt, trotdem er 
das größte Muantum Lebensmittel liefert, das man Don einem ©tck 
Boden erhalten bann* Voc immer gibt es in ber Sombarbei Meis- 
selber, obwohl bie dortigen Winter rauher sind als bie oberrheinischen.

MIlan hat das in Ungarn verstanden, nnb schon zur Türkenzeit wnrbe 
an ber unteren ©onan, in ben (Sümpfen an ber Nemes nhb Sega, 
Reis gebant, ber herrlic gedieh, ©onderbarerweise hat ihn bie Welt- 
geschichte Dertrieben, benn mit bem Zerfall des Türkenreiches verschwand 
auc ber ungarische Reis. Aber 1830 brachte man ihn wieber ins 
Banat, nnb feitbem lebt er bort neustens im Aufschwung.

Das sonderbarste Erlebnis aber hatte ber Reis in Amerika. (Sin 
echtes Pankeeschicksal. Mlan banse bort schon etwas Reis, aber ohne 
Diel Erfolg. Kam ba 1701 ein ©chiff aus Madagaskar nac Charle- 
ffon im (Staate Karolina nnb hatte ein paar Fässer Reis an Rord. 
Damit ging bie Laufbahn des Karolinareises an. Schon 24 Jahre 
später wnrben Don ben finbigen Amerikanern 18 000 Faß Jeis ans- 
geführt, nnb heute ist Karolinenreis bie Weltmarke. Amerika hat über= 
haupt das Welterzeugnis aus bem Reis gemacht, fro^bem auc bort 
feine Ertragfähigkeit nnr ein Viertel Don jener des Eropenrefses ist

Und wir Deutschen führen durc bie ‘ahrhunderte Meis ein, essen
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Zwergpalmensteppe in Andalusien (Spanien)

Brat) die Meisspeisen (obschon wir sie eigentlic nicht brauchen) nab 
haben gar nicht baran gedacht, das es vielleicht auc einen deutschen Jeis 
geben sonnte. Gs gibt ihn nämlic schon, aber wir Kmmern uns nicht 
nm ihn nnb denken schlecht von ihm.

Das i ff ber 8 e r g r e i s, eine ganz merkwürdige Pflanze von noc 
merkwürdigeren ©chicsalen, bie id) aber erff am Ende dieses Buches 
in anberem Zusammenhange erzählen möchte. Sier fordert bie gerabe 
Linie ber Darstellung, das wir uns jett ber Kartoffel zuwenden, 
nac Weizen, ©erste, OIais nnb Reis das fünfte Beispiel einer un- 
geheueren Anpassungsfähigkeit ber ubtropenpflanzen.

Allerdings auc wieber eine berraschung für bie, bie nicht wissen, daß 
bie so ed)t norddeutsc erscheinende Kartoffel von ber Robinsoninsel in 
Güdamerika, aus Verhältnissen stammt, bie ihr ein viel angenehmeres 
Leben sichern als bei uns, wo sie oft genng erfriert.

Dieser Sugendtraum, gewoben aus Eropenzauber nnb Abentener- 
Inst, bie JIlärcheninsel Juan Fernandez, wo ber Iatrose ©elkirk lebte 
nnb litt, ber durc eineö 'Si^tetö Sraft zum Robinson ber Weltliterdi 
tnr wurde, gerabe diese g^näli^e Snsel soll bie Urheimat ber Kartoffel 
fein. Botanische Forscher versichern es; jedenfalls wählst dort nnb im 
benachbarten Chile und Peru, also in einem echten ©ubtropengebiet, bie 
wilbe Kartoffel. Sen Sndianern längst besannt, von ihnen papa ge-
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nannt, und Gegenstand Don so Dielen Geschichtshistrchen, daß man mit 
der der Kartoffel ein ganges, übrigens ein sehr bemerk ens-
wertes Buc füllen sonnte^

Diese Geschichte kann ic hier gerade nur streifen, denn sie mit 
unserem Gegenstand nur wenig zu tun. Daß nicht Francis Stase 
die Kartoffel braßte wie die Engländer glauben, sondern bet ©kladent- 
händler JohnHawkins,den man in ©anta je statt mit Geld mit 
Kartoffeln bezahlte, baß sie schon nm das Jahr 1553 in Curopa wat 

nnb bann nochmals „entbotst" wurde, als bet Admiral W. Raleigh 
sie 1585 nac Irland brachte, wo sie so heimisc gewotben ist, baß heute 
vier Fünftel bet Irländer Don Kartoffeln leben» n diesem noc nicht 
geschriebenen Kartoffelbuc müßte ein Kapitel bem drolligen Renen- 
nnngöwittwatt gewidmet fein, den es nm die Kartoffel gibt» Saß bie 
Engländer sie mit einet ganz anbeten ©ubtropenpflanze, nämlich mit 
bet Batate, verwechselten nnb batnm noc immer „Potato“ nennen, bie 
Jtaliener mit Trüffeln, weshalb sie „tartufoli" hießen, woraus wit 
„Kartoffel" machten, sofern wit sie nicht „Grdäpfel", „Erd-" oder 
„Grundbirnen" nennen, was wiebet bie Ungarn zu „Krumpli", bie 
Kroaten zu „Krumpiri" brachte. Sie Eschechen wiebet erhielten bie 
Kartoffel Don Brandenburg nnb verewigen das heute noc durch 
„Bramburi".In biefem Buc Don bet Kartoffel müßte stehen, baß bie Sartoffel- 
pflanze zuerst wegen ihrer schönen Blüten gebant wntbe als Gartenzier 
unter bem Vlamen Papas peruvianorum, baß alle Welt sie zunäcst 
verabschente, baß noc 1763 Friedric bet Große mit drakonischen Be- 
fehlen ihre Pflanzumng befördern mnßte, baß sich in Frankreic ein gan- 
zer Dioman nm sie nnb ben unglücklichen Ludwig XVI. abfpielte, bis 
bie Hungersnot, bie durc bie Verwstungen bet Mevolution entstand, 
bie anskulotten lehrte, 1793 fein brav Kartoffeln zu essen» Auc 
das anbete gtoße Datum bet Kartoffelgeschichte hängt mit bet Aelt- 
geschichte zusammen. Die.Mapoleonkriege brachten zum ©chluß eine 
noc gtößete Hungersnot, nnb 1817 lernte ganz Guropa Kartoffeln 
essen» Geitdem iss sie ba nnb neben Getreide das wichtigste Vlahrungs- 
mittel Don MIlittel- nnb Vordeuropa. Senn bie Kartoffel begnügt sich 
mit schlechtem Boden; ihr schadet auc ein rauhes Klima nicht, nnb sie 
gibt nie völlige VIlißernten. Cin Kartoffelfeld bann mehr JTlenschen er- 
nähren als ein Getreide- obet Hülsenfrüchten feld. Sie Snollen, denn 
biefe angeschwollenen uterirdischen Stiebe ißt man, beDot sie austrei- 
ben, enthalten zwar 70 bis 75 % Wasser, aber doc 21 % Stärke- 
me^l nnb 1 % ©weiß (man vergleiche damit ben Reis!), nnb batnm 
hat Deutschland, das ein hervorragend gutes Kartoffelklima hat, 3%2 
OXlillionen Hektar seines Bodens mit Kartoffeln bepflanzt, im Rer-
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mehr als alle anderen Länder, und man erntet im Sahre 35 bis 
60 ATlillionen Sonnen, da es gute und schlechte Kartoffeljahre gibt.

OTlerkwürdigerweise hat sic die Kattoffel ans dem vielleicht noc ge- 
eigneteren russischen Boden nicht so eingebürgert wie ans deutschem. Lnd 
das allermerkwürdigste ist, das diese ubtropenpflanze heute von ben 
©ubtropen nichts wissen will. In Italien find nnr 14 Mli Hion Sektar 

mit Kartoffeln bepflanzt, und das ganze Ollittelmeerland weis von 
ihnen eigentlic nichts, ©onst hätte sic nicht noc 1836 die brollige 
GGeschichte ereignet, baß, als man bie nene, aus Oldenburg stammende 
damalige GGriechenknigin in Athen empfing, man ihr einen Kartoffel- 
blumenstraus anbot, benn das war etwas Kostbares und ben Griechen 
Grotisches.

Warum gedeiht bie Kartoffel im Vorden besser? Is das nicht bloß 
©chein? In Wirklichkeit liefern italienische Frühkartoffeln breimal 
S n ollen im ahr, also brei (Srnten, nnb man hat aus ber sturmzerpflüg- 
ten Snsel Malta ein großes Frühkartoffelfeld gemacht. Aber bie Sache 
hat einen anberen Saken, ‘m @nben kann man bie Knollen nicht 
einmieten. Sm Frhlingswinter treiben sie sofort aus. Darum bleibt 
doc ber Vorden das Kartoffelparades. llnb ba hat ber Gas aus bem 
©üden ein besonders tapferes ©tück Alrbeit geleistet* Bis zum 70* 

Breitegrad ist er hinaufgewandert, in ber ©chweiz sind noc in 1300 
VTeter Hhe Kartoffelfelder, ©iebzigster Breitegrad, das ist über 
Sapplanb, das ist norblid^er als Sland, das ist jenseits des Polarkreises. 
VTlehr an Anpassungsfähigkeit sann wohl eine Pflanze nicht leisten; 
allerdings lebt sie ans ben Anden bis in 3200 Vleter Höhe.

Das sonnte ber 2 einstoc nicht leisten, obschon auc er wie bie 
Kartoffel bem Menschen überallhin gefolgt ist hat Weber bie 1400 
©orten, bie man bom Reis kennt, noc bie DDuldsamkeit gegenüber 
bem Slima wie ber südamerikanische Sinwanberer* Aber immerhin, anc 
feine Cebenszähigkeit ist erstaunlich.

Dreihundertfünfzig ©orten von V i t i s, bie sic ans vierzig Arten 
oerfeilen, gibt es, nnb ic habe wieder bie erfreuliche Alufgabe, ben In- 
halt eines dicken Buches hier in Krze zu nmreißen* Senn Wein ist 
wahrlc ein dickes Buc nnb eigentlic eine abgekürzte Kulturgeschichte 
ber VTlenschheit. Gr heftet sic schon an ihre grauesten Zeiten, nicht nnr 
in ben agen.

Für uns ist hier das wichtigste, baß anc ber Wein ein ©essens ber 
©ubtropen ist, Sieömal hat sic eine Weltgegend hervorgetan, von 

ber man sonst nnr allzuwenig vernimmt. Gs ist das verschollene Land 
zwischen bem ©chwarzen Veer, ber Kaspisee nnb OTorbperfien, dort, 
wo bie herrlichsten Laubwälder ber ©nbtropen grünen, wenn man nicht 
ben großen Appalachischen Wald ber amerikanischen Sftftaaten bafür 
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ansehen will (beides triebet eine Forschungreise und ein Buc für sich) 
und versunkene, vergessene ©tädte von romantischem Ritterzauber wie 
Trapezunt, Eboli, ©amson, Ciflis, Saturn, immer noc ein Selden- 
dasein führen* Dort lebt bie ©tammpflanze alles eblen Weines als Siane 
auf ben Cichen und berspinnt mit ihren Staufen ganze Wälder. Aber 
was für Lianen sind das! Man hat Stämme von anderthalb PIleter 
Imfang gemessen, bie dreisig Meter hoc kletterten und Tausende von 
Trauben lieferten. Dort gedeiht ein roter Wein, so tieffarbig nnb dick- 
fluffig, das bie kaukasischen Samen ihre Liebesbriefe mit ihm schreiben. 
Auc im benachbarten Persien, wo ber Wein 132 Vlamen hat, ist er 
nicht weniger üppig nnb in voller Form. Senn das wissen wir nun 
schon, baß in ihrer wahren S^eimat jede Pflanze ganz andere Leistungen 
vollbringt als fern von ihr. Wenn also noc in Palästina ber Wein- 
stoc Stauben bis zu 9 ^ilo Gewicht liefert, so sann auc bort feine 
Seimat nicht weit sein.

Es ist nur ein so merfwürbig Sing nm ben Ursprung ber Pflanzen- 
arten» Wenn man auc mit noc so viel Sorgfalt sic überzeugt glaubt, 
Don biefem ober jenem Lande ging eine Pflanze aus, so tauchen bann 
immer wieder Angaben auf, bie sie auf ganz andere Landstriche ver- 
weifen, nnb es ist, ba gerabe bei ben Kulturpflanzen Sahrtausende da- 
hin sind, feit sie ber VIlensc rund nm bie Grde verschleppt, oft säum ober 
gar nicht feststellbar, ob z. B. ber Weizen im 3weistromland ober in 
Serien daheim ist, woher ber VIais wirklic stammt, wo bie ersten wil- 
ben Satteln lebten» Vnan denke nur etwa an bie „Wildreisfelder“ 
in VIlinnesota, bie schon in ber vorkolumbianischen Zeit von ben Bndia- 
nern regelmäßig abgeerntet würben» Siefet Wildreis ober indianische 
Reis ist vielleicht eine andere Gattung (Z i z a n i a) als ber echte 
Reis, jedenfalls ist er ganz nahe verwandt, nnb er würbe oft mit 
ihm verwechselt. So hat auc ber Wein in Amerika ein Nerbrei- 
tungszentrum, das schon bie Wikinger, bie vor Kolumbus in VTord- 
amerifa landeten, veranlaßte, einen Seil ber Küste bort Rinland zu 
nennen» Trotzdem ist bie eble Weinrebe doch ein Asiat, aber einer, ber 
über das OIlittelmeer auc in Europa einwanderte nnb sic entlang ber 
Donau nnb des Rheines in ben Aluen verbreitete» Überall lebt er ba 
wilb nnb liefert eßbare Sranben» ©ind nun biefe Auen auc feine 
Heimat, ist er nur ein Flchtling, ist er ber Kultur entsprungen? PIlan 
sann lange Errterungen über biefe Frage führen. Plur das eine ist 
sicher, baß Wein eine Snbtropengabe ist, eine ber wichtigsten nnb schön- 
ften, baß er heute in alle Weltteile gekommen ist nnb es gelernt hat, 
mit erstaunlic kargem Sonnenschein vorlieb zu nehmen. Allerdings 
auc bie Weintrinker mit erstaunlic bescheidenen Sorten, z. B. in 
Böhmen ober Schlesien.
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Ebenso anpassungsfähig wie bet Wein hat sic auc der Cabak er- 
wiesen, nicht aber bie Baumwolle. Auc sie beide sind Weltartikel 
geworben nnb wnrben uns von ben ©ubtropen geschenkt.

In Baumwolle bleibet sic, wie wir schon wissen, bie Plehrzahl aller 
MIlenschen. XXnb sie tut es feit unvordenklichen Zeiten. Sie Baumwolle, 
ber WBeizen nnb ber Reis waren nnb sinb bie wichtigsten aller Vut- 
pflanzen.Wieder ist es das Wunderland Indien, dem bie Baumwolle ent- 
stammt, wieber ist es ber gesegnete Kriegszug Alleranders, ber sie ber 
europäischen Kulturwelt brachte. Wieder ist alles zweifelsangefochten, 
welche Pflanze bie erste Baumwvolle war nnb wo sie wuchs. War es 
ber Baum woüenbanm des Gossypium arboreum Ober- 
ägpptens, das noc in ber Bezeichnung Baum wolle nachlebt, ober war 
es ber ©trauc,das Gossypium herbaceum,dasin Sn- 
bien daheim ist? Jedenfalls ist bie heutige Baumwvolle ein Abkömmling 
des ©trauches, nnb darob preist man Indien, brigens gibt es mehrere 
Arten nnb an zweihundert ©orten.

Smmerhin: das erste Frühdämmern aller Kultur zeigt uns schon 
Baumwollkleider in Indien. Ilm 2300 vor unserer Zeitrechnung 
auc in China, ©chon damals erfolgte also bie Anpassung ber Pflanze 
an das subtropische Klima. Senn in Sndien wächst sie gerabe an ber 
Grenge, bei 19° Jahrestemperatur, also etwa MIalta ober Kreta ent- 
sprechend. Unb darum sonnte sie beides tun, sowohl in bie Tropen 
gehen, was sie grndlic besorgt hat, unb von ben ©ubtropen aus auc 
noc ins gemäßigte Klima, wo sie heute hält, in Sugoslawien, in Kur- 
beftan und in Almerika fast bis Vrginien, wo es 16 Grad Frost geben 
kann.

Baumwolle ist im Begriff, eine Pflanze zu 
werben, bie Winter erträgt, sie wirb also neue 
Sauber erobern!

Das ist eine Freudenbotschaft für bie Wirtschaft ber Olenschen. 
Senn Baummwvolle ist nächst Getreide ber wichtigste Handelsartikel ber 
Welt. Jm Jahre 1929 war ber Weltberbrauc 26 Millionen Bal- 
len zu je 500 Pfund. Baumwolle wuchs ans 34,1 OIlillionen Hektar. 
Mit Weizen bestanden sind 106 Millionen Hektar, mit MIais 61 
Mlillionen, mit Hafer 57 Millionen, mit Reis 49 Millionen, mit 
Moggen 44 OIlillionen unb mit ©erste 29 AIlillionen. Sa ist in einem 
©at ber Pflanzenschat ber Erde dargestellt.

Verfolgt man bie Baunwolle in das Dunkel ber Vorzeiten, so lieft 
man wie bei allen Pflanzen wieber einen phantastischen Moman. Ales, 
was Slugheit, Dummheit, Gewalt nnb FSleis aus ben Singen machen, 
das knpft sic an Baumwolle, vor allem leider ber amerikanische 
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©klavenhandel, den man dem Zuckerrohr und der Baumwolle zuliebe 
so lange Sahre betrieben Gs sind nur Kapitelberschriften dieses 
Jomanes, wenn ic baran erinnere, das bie große Tat Aleganders wie- 
ber verlorenging, baß man bie Baumwolle zum zweitenmal ins Alittel- 
meer bringen mußte, bevor man dort verstand, was sie eigentlic ist* 
Diesmal waren es Sändler, bie sie nac Oalta verpflanzten. Sann 
ein drittes Val bie Araber nac (Spanien nm 930; fünfhundert Jahre 
lang waren dort blühende Gutn-Felder, bie ganz Europa mit ©toffen 
versorgten. Sie Gngländer waren so dankbar dafür, baß sie ben arabi- 
schen Plamen in ihre ©prache aufnahmen nnb bie Baumwolle heute 
noc Gotton nennen* (Sie ahnten wohl, was King Gotfon noc für sie 
einmal werben wirb* Sei uns wnrbe wenigstens nnr Kattun daraus. 
Vlun kommt in ber Weltgeschichte das ©atrspiel. Sie großen spanie 
schen Selden oertreiben bie Araber aus (Spanien, aber sie oertreiben auc 
bie Baumwolle aus Guropa. Sie Bischöfe erklären bie Baumwoll- 
pflanze für ein heidnisches Gewächs. Kattunhemden nnb Musselin- 
Heiber finb ein teuflischer Greuel. Ind ganz Europa mnß oon ba an 
Baumwolle aus fernsten Ländern Bansen* Voc 1780 ist ein Baum- 
wollhemd in Wien ein großer Lurus.

Sc glaube, es ist nicht sehr schwer, ben Vachweis zu führen, baß bie 
Sehnsucht nac billiger Baumwolle eine ber großen Sriebfebern war, 

bie bie Gngländer ans bem Lmweg über bie ostindische Kompanie dazu 
brachten, Indien nnb damit ben ©rnnbffein ihres Kolonialreiches zu er- 
werben*

Gs wäre ihnen noc mehr damit gelnngen, wenn nicht schon Kolum- 
bus, beffen wahre Bedeutung in feinem 35liä als Industriekapitän zu 
liegen scheint — siehe Oais —, im anberen Indien schon großen 
Raumwollbau gefunden hätte. Unser ganzer schöner „indischer Lr- 
fprnng" ber Baumwolle ist damit wieder in betrüblicher Unorbnnng* 
Auf einmal stellt sic nnn heraus, baß es wilde Baumwollarten in 
allen Erdteilen anßer Gnropa gibt* In Amerika hat man schon Jahr- 
hunderte oor bem Besuc ber (Spanier Baunwolle angetroffen, sogar 
schon lange beoor bie Ghinesen sie Bannten, womit bewiesen ist, baß nicht 
etwa bie Chinesen sie ben Azteken brachten. Heute ist Vordamerika das 
er (le Baumwolland ber Erde mit etwa 14 VIlillionen Ballen Jahres- 
erzengung.Soll ic oon Jako Sep erzählen, ber nm 1820 herum sic aus 
bem (Snban Baumwollsamen Bommen ließ mit bem Erfolg, baß 
heute ein DDrittel des fruchtbaren Agptens SanmwoIIanb geworben 
ist nnb OIlakotrikotagen ein Wort ist, das jeder deutsche Kaufmann 
versteht, wenn er and) ni^t weiß, wer Serr Mako war! 3d; unter- 
drücke seufzend hier an hundert (Seifen interessanter Baumwollgeschichte,
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die ixbri^enö zugleic hohe Politik und Sriegsgeschichte feit einem Bahr- 
hundert wäre, und wende mic nur einem der letzten und merkwrdigsten 
Kapitel dieses Chemas zu, denn gerade das beweist, wie anpassungsfähig 
die Baumwollarten sind und welche Zukunft noc kommen mag*

Das ist die russische Baumwolle. Sie Baumwolle ist nac MIeriko 
gegangen, nac Brasilien, nac Australien, aber auc in den Vlorden. 
Ind zwar hat sie eines der verlorensten und vergessen sten Länder reic 
und modern gemacht. Mussisch-Asien, das Land zwischen Drus und 
Jarartes, das eigentliche Eurkestan, ©amarfanb und Maschkend, nm 
den 42* Breitegrad, mit einem extrem kontinentalen Klima, was sagen 
will: Gluthitze im ©ommer und Fröste im Winter, dazu fünf bis sechs 
Monate Dürre, das ist ein neues Baumwollparadies geworben* 
Schon decken dort ans 600 000 Hektar 16 Mlillionen Doppelzentner 
zwei Fünftel, vielleicht noc mehr des gesamten russischen Bedarfes. Und 
ber ist groß*

Turkestan, bie Safe Chiwa, das Land zwischen bem Kaspischen 
IMeer nnb China, das ist ein Hohes Sieb, was Akklimatisation leisten 
bann* Das zaristische Musland hat es begonnen, ic habe in einer merk- 
wnrbigen Verkettung Don Singen mitgeholfen, bie ber
ersten Bodenproben festzustellen. Gs war dort Salzsteppe. Aber an den 
flössen wuchsen Ulmen, Pappeln, Weiden, auc Olaulbeerbäume, 
OMlandeln, Platanen, Obstbäume. Man baute Weizen, Reis, Wein, 
also es war ein Land etwa wie Mumänien, Ungarn ober bie Sombarbei. 
Sa brachte man 1880 amerikanische Baumvollsorten, 1906 ging es 
im großen los, das Ödland wnrbe ausgiebig bewässert* 1930 würbe 
bie Bahn Don (Sibirien nac Curkestan eröffnet, heute ist dort am ein- 
fügen Ende ber Welt eine Art Veuamerika an Reichtum.

Wir Sönnen daraus lernen, baß es frostharte Baume 
wollraffen gibt, baß, wo bie fünf bis sechs Oonate lang wäh- 
renbe Wegetationsperiode ber Baumwollstaude ohne nennenswerte 
OTad^tfröfte vergeht (aber in ben ©üdstaaten ber USA erträgt sie auc 
Eurze, aber harte Frostzeiten), bie Baumwolle immer noc lohnend ist, 
baß also ihr Anbaugebiet mächtig erweitert werben 
Sann*

Unb man hat es gelernt* In Jugoslawien, in Pazedonien blht 
eine mächtige Baumwollpflanzung ans, sogar im Vlarentadelta in 
Dalmatien gedeiht Baumwvolle. Ian ist noc nördlicher gegangen* 
In ber Landschaft ©rem an ber Srenze Don Ungarn nnb Serbien war 
breißig Jahre lang blühender Baumwollbau; in einem harten Winter 
erfror alles, nnb man ließ es entmutigt liegen* Vielleicht wirb man es 
wieder aufnehmen, benn ber Baumwollhunger ber WBelt ist groß.
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Er ist ebenso groß wie bie Seiben^aft bet Naucher und das Sebürfniö 
nac ^ett.

'lieber beginnt diese &e\d)id)te des abaks mit Kolumbus, der bie 
ersten Pfeifen rauchen sah, bie nebenbei gesagt tabago ans westindisc 
hießen, während man ben Sabas halb 3ettl balb petum nannte, Jlun, 
man hat oft in ber Welt das Gefäs mit bem Inhalt ^erwe^elt. 
Cedenfalls hat man balb Tabago nnb Iettl herüber gebracht, aber 
niemanb weis mehr, woher. Senn ber Tabak ist panamerikanisc. Er 
mar überall in Gebrauch, vom Panamakanal bis Kanada, vom Wquator 
bis zu ben La-lata-©taaten. Vierzig wilde Arten von Sabas leben am 
besten zwischen bem 15, bis 35, n, Breitengrad. Uns schmec te das Blatt 
des virginischen Sabafe am besten, ben brachte man zum Anbau ins ge- 
mäßigte Europa, nnb ba gedeiht er gut bis hinauf nac Deutschland, 
sogar bis nac ©chweden nnb Muland, allerdings nur dort, wo man 
fein Blatt noc vor ben Frsten einernten baun, Senn Sabas verleugn 
net uid)t ben paradiesischen Ursprung, Oft erfriert er schon bei brei 
nnb sechs Grad über Jlull, nnb es ist eine Handregel für ben Sabafe 
bauer, baß wo bie Sraube ni^t reift, borf gedeiht auc fein Sabas 
mehr.

Gs ist überhaupt ein merkwrdiges Sing um dieses Erfrieren, Das 
ist keineswegs, wie man so schülermßig glaubt, an null Grad gebunden. 
Gs gibt Pflanzen, bie bei feiner Frosttemperatur erfrieren, so z. 8. das 
sibirische Eöffelkraut. Je südlicher aber bie ^eimat nnb ber Wohnsit von 
Mlensc nnb Pflanze ist, desto hher ist bie ihnen schädliche Kälte-CTempe- 
rafur. Gerade wir Pflangengüchter wissen darum genauesten Bescheid. 
Saß OIlelonen nnb Gurken nur im warmen ^i^ibeet keimen wollen, 
nid)t unter 25°, ist ber sicherste 3$eweidf ba^ sie aus heißem Lande fom= 
men, @ie sind tatsächlich Südamerikaner. MTein afrifanifcher Flammen- 
bäum, ben ic im ©arten hege, ist ernstlic am Leben bedroht, wenn bie 
Vlachttemperatur sic auf zehn Grad abfühlt; bei fünf Grad Wärme 
senken bie (^inefi^en Hibisken schon bie Blätter, meine hübschen spring- 
lebendigen ©innpflanzen antworten auf feine Berührung mehr, wenn 
nicht mehr als 12° Wärme sind. Sie hochtropische Lelegraphenpflange 
stellt ihre Bewegungen ein, wenn bie Cemperatur unter 25° sinkt. 
@o erfriert denn au^ ber Sabas manchmal schon bei brei ©rab, Ser 
türkische Sabas allerdings, ber von einer merikanischen ©tammpflange 
(Nicotiana rustica) herkam, ist weniger empfindlic. Vie hätten wir 
Sabas bauen sönnen, wäre er nid)t ein einjähriges Kraut, aber bie 
1400 Plillionen Kilo Sabas blätter, bie man auf ber Erbe ben Pflan- 
zen jährlic entnimmt, sönnen eben noc in ber guten Jahreszeit ge= 
pflückt werben, Im gerbst ist bie ganze Tabakpracht vorbei,

Vlie hatten wir auc so viel ©peisel ans ber Welt, wäre nit^t ber 
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Olive

lba u 111, trot seines garten Aus- 
sehens ein eigentlic ziemlic robuster 
Rursche, der auc noc sechs Grad 
Frost erträgt. Das garte Alussehen 
wirb übrigens von jedem belächelt wer- 
den, ber die Miesenlbäume ans ben 
Balearen ober ans ber Insel Korfu 
sieht. Sa finb tausendjährige Miesen 
darunter, wahre Kolosse trot ihres 
langsamen Wachstums. Alber mit 
dem grangrnnen schmächtigen Laub nnb 
ben lichten fronen hat ber silberglän- 
genbe Ölwalb doc immer etwas Lieb- 
liches. Dichterisches. Sie gange ©chön- 
heit ber JIlittelmeerländer würbe lei- 
ben, gäbe es borf nicht lbaumwälder. 
Unb doc bestanden diese Küsten unge- 
zählte Sahre ohne ben „europäischen 

ölbanmz\ Senn nnr in ©rien, in ber Seimat ber Phöniker wucs 
er ursprnglich, nnb sie, das Wander- nnb Sandelsvolk, brachten ihn 
bann überall hin. @ie waren überhaupt große Gärtner; auc die 
Sattel, ben Aein, and; ben Weizen, ben Granatapfel haben sie 
verbreitet, nnb ihnen gn Ghren heißt er noc jetzt Punica grana- 
tum. Ser Weg des lbaumes ging also mit ber Weltgeschichte nac 
Griechenland nnb Italien. Um 680 v. n. 3* war er in Oassilia, 
bem heutigen 9 ar f eiHe, zuletzt Eam er nac ©paniern Überall, wo 
„srisches Klima" herrscht, gebeizt er wundervoll. Sann erwiderten 
wir bie Dielen Pflanzengaben, bie uns Almerika brachte. Um 1560 

Guropa bie ersten lbäume nac OIeriko nnb Peru, vor hun- 
bert Jahren famen sie nac Kalifornien, Dor noc bürgerer nac 
bem afrikanischen Kaplanb nnb Alustralien. Überall borf finb jett gut- 
gedeihende Olivenpflanzungen.

WBie sollte man auc nicht bei bem chronischen Fetthunger ber Welt 
eine Pf lange pflegen, Don ber jeder Baum 18 biö 25 Kilo Oliven im 
Sahr gibt, nnb wie sollte man bie Don Öl tropfenden Früchte nicht aufs 
höchste schätzen, wenn hundert Kilo Oliven fünfzehn Kilo Don bem gold- 
klaren besten Öl ber Welt liefern, das noc durc Bein anderes verdrängt 
werben sonnte.

Dabei ist ber ölbanm ein GGewächs mit Dielen Varietäten, nnb das 
bebenfef immer, das zahlreiche nene AIlöglichkeiten nnb Anpassungs- 
fähigkeiten in ihm stecken. Beschränkt wirb das nnr durc bie eine Eat- 
sache, das er genau so wie bie Kokospalme am besten in ber Jlähe
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Palmen auf einer Oase in Palästina

des VIleeres zu gedeihen scheint. Alle diese Pflanzen sind offenbar leicht 
salzliebend. Aber das ist vorläufig eine Behauptung der Praktiker, und 
ic kenne Beine wissenschaftliche Arbeit, die sie bestätigt. Gs is übrigens 
and) die Frage na^ dem Verhältnis zum wilden lbaum bet 
OTacchia (vgl. ©eite 12) noc geklärt, nnb vielleicht ließe sic auc 
noc aus ber wilden ©tachelpflanze etwaö Branchbares zchten. Jeden- 
falls gibt es ans ben mitteldalmatinischen Inseln ganze Saine Don wilden Bäumen. Freilic noc Dier Olillionen Edelbäume dazu, die so etwa das SHauptvermgen Dalmatiens darstellen.

©o wie bie enblofen ©ojabohnen selber das Hauptkapital des nenen Oandschukuoreiches sind, obschon gegenwärtig ein wahrer Wett- 
Ians eingesett hat, diesen ©chat in alle Welt zu Derbreiten, ©chon 
banen sogar in Mumänien 50 000 Bauern ©oja, nnb bie fst ge- kommen, baß ©oja auc in Guropa nnb Deutschland etwas Don ber 
Bedeutung erhält, bie sie in Ostasien feit undenklichen feiten ^at.

Was ist biefe heute so vielgenannte ©ojabohne? (Sin gang naher 
Rerwandter ber herrlichen Glzine, eine echte ©ubtropenpflange, bie bie Chinesen umgezchtet haben zu einer vorzüglichen Mlutspflange, bie heute 
einer ber wichtigsten Vlahrungs- nnb llieferanten Dstasiens ist nnb 
beren wahrer ©iegeslauf erst noc kommt. Als Ersat des noc fehlenden
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ojabuches sann ic hier noc erzählen, das die Kultur-©oja ein kaum meterhohes unansehnliches Kraut ist, struppig und sehr behaart. Gs 
blüht unscheinbar blaslila und hat Diele bohnenähnliche Sülsen, 
in denen bunte ©amen stecken, die bet ©oja den Wert verleihen. 
Enthalten sie doc 35 bis 38% ©weiß und 13 bis 21% öl, dazu 
noc 24 bis 30% ©tärkemehl. Das ist noc mehr wert als Reis, 
Weizen und Olive.

Aber das Paradies hat auc hier eine ©chlange. ©oja schmeckt nicht 
gut, ist bitter, führt ab und ist schwer verdaulich, ©ie hat also auc eine 
hübsche Liste Don Plachteilen. DDoc läßt sic das alles beheben. Oan 
kocht sie in DDampf, man präpariert sie, man mischt sie dem Weizenmehl 
bei, man läst sie gären und macht herrlc pikante Würzen aus ihr, 
die in apan ©hoju heißen; man macht einen ebenso kstlichen „Gis- bohnen-Käse“, und aus dem öl bereitet man sogar Kautschukersatzmittel.

Das Schlusergebnis ist: Mlandschukuo ist noc der Mlittelpunkt des 
gesamten ©ojabohnenanbaues der Welt, etwa ^wei OltiHionen Sonnen 
ist die Ernte, ©in großes Land lebt davon. Gngland allein führt 
eine halbe OIlillion Sonnen (Sojabohnen aus Ostasien ein* Ind nnn 
kommt erst das Wesentlichste: der ©iegeszug dieses hochwertigen Fleisch- 
ersatses durc alle Welt.Wieder ^at bie ©oja so wie der JITais und die Baumwolle bie 
Gttereigenschaft der ©ubtropenpflanzen: sowohl nac Süden wie.nac 
Plorden auswandern zu sönnen* In Oandschukuo gibt es l^arte grosse 
und Eropenhitze je nac der Sarnm gedeiht (Soja in den
Sropen ausgezeichnet nnd wird dort immer wichtiger, namentlich in Indien. Aber sie ist auc schon in Europa eingedrnngen nnd wo es ^ei^e 
nnd trockene (Sommer gibt, wirb auc borf überall ans Ernten zu rechnen 
fein* Ser ©dostraum wirb zweifelsohne hier noch eine wichtige Nolle spielen* Auc in Deutschland ist neuerdings großangelegte Umzüchtung 
nnb Aussaat im Gange.Aluc bie Hülsenfrüchte: bie Sohne nnb G r b f e find ein 
OltiHionenwerf geworden nnd waren doch einst Fremdlinge, verborgen 
im großen ©chatzhaus der (Snbtropen, so wie 9 e t o n e nnd Krbis 
nnd Rzinus nnd (Sonnenblnme, Don denen die einen schon Dor 
Sahrhunderten, die letztgenannten erst in diesen Sahren zu immer 
größerer Bedeutung emporsteigen, oder so wie S o m a f e nnd © p a n i = 
scher Pfeffer, die alle verdienten, daß man ihnen dort, wo man die 
Bedeutung der (Snbtropen für die Wirtschaft Elar machen will, ein 
ganzes Kapitel widmet*

Sie große Ackerbohne war ein OIlittelmeergewäcs, dessen Bedeutung 
schon Dom antiken OIenschen entbeut wnrde nnd das Don ©nropa erst 
nach ndien zog. ©chon in Sroja fand man Söhnen nnd erst die
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Gartenbohne t^at sie in bet Beliebtheit verdrängt. Die Erbse dagegen 
ist eine Stalienerin, und nirgends gibt es auc heute ncd) so ^arte 3ucker- 
erbsen wie in Neapel. (Siegerin aber über sie alle ist dabei die Garten- 
bohne geblieben, die Almerikanerin aus Peru, die um die Welt ge= 
wandert ist, nac Afrika, nac Sndien, bie baö wichtigste (äffen der 
Brasilianer geworden ist und bie mit 150 Arten eine ganze Küchen- 
und Kulturbotanik füllen bann, so viel vermag man von ihr rings nm 
bie Welt zu erzählen.

Sie ©ubtropenpflanzen haben wirklic eine gewisse Art von Welt- 
geschichte. Cs gibt ba Perioden, von benen bie eine Weltreiche gründet, 
das finb etwa bie großen Meiche ber Kartoffel, bie von Weizeu nnb 
Reis; aber ba finb and) heftige Kämpfe, in benen bie einen vorbringen, 
bie anberen untergehen in ber Beliebtheit bei ben Olenschen. Vleue 
(Sieger finb z.8. Mizinus nnb Sonnenblume; verloren hat bie Hirse 
allen Boden, nnb doc hat auc sie einst ein Weltreic besessen.

Riginus nnb (Sonnenblume finb wieber llieferanten, nnb wer heut- 
zutage Fett liefern sann, ber wirb reic nnb angesehen. DDaher hat sic 
2.8. Rumänien entschlossen, sie beibe im großen anzubauen nnb an 
uns zu liefern, nnb Ungarn macht das Beispiel nach; es ist auc ber erste 
„Vaprika“ Lieferant von uropa (so ^ei^t dort ber ©panische Pfeffer) 
nnb gewinnt mit Jugoslawien immer mehr Bedeutung als Eomaten- 
bauer. Aluc in Deutschland hat sic ber Tomatenbau in ben letten 
Jahren an^ererbendid) entwidelt. Früher hatte Musland ben ersten 
Plat im Liefern von onnenblumenkernen mit ihrem trefflichen ÖL 
Olterfwürbigerweife ist an vielen Orten ber Anbau von panischem 
Pfeffer im großen gar nid)t mglch, namentlic bertr wo bie Beisbeere 
ihren ganzen Gehalt an bem Alkaloid Gapsicin entfaltet, das in ben 
Sropen bem Gapennepfeffer wahrhaft teuflische ©chärfe verleiht, ©chon 
das (Sammeln nnb Verpacken ber Früchte vergiftet, Alugen nnb Haut 
werben entzündet, weshalb man bei jedem Saus an solchen Orten nur 
einige (Stauben züchtet.

Es gibt ba so kleine Königreiche für biefe ©ubtropen-Kniginnen, 
neben ben Großstaaten von Neis ober Wein. Salb ba, balb dort finb 
solche Pflanzen bie Serrscherinnen auf mehr ober weniger begrenztem 
®ebied Der Paprika dominiert um ©zegedin, so wie bie Aprikose um 
bie ungarische (Stabt Kecskemet, bie davon JTlillionen ausführt nnb in 
einem „DIlarillen"-Wald liegt. Kürbiskernl beherrscht bie steirische 
(Stabt Graz nnb ihr Sinterland, während trot bem reichen lgehalt 
ber (Samen bie anberen OIlenschen, auser in China nnb Rusland nichts 
davon wissen wollen, Sie Cierfrucht, meist mit bem italienischen Wort 
Melanzane ober bem französischen als Aubergine bezeichnet, bringt 
aus diesen Säubern als Gemüse in Deutschland ein nnb gedeiht pracht-
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doll in Schwaben und am Rhein. Der Mizinus ist ein Kapitel in bet 
Fliegerwissenschaft geworben* Daheim in Afrika ein mächtiger Baum, 
in ©üd- und Südosteuropa eine feldmäßig angebaute ©tande, im deut- 
schen ©arten ein herrliches Ziergewäcs durc feine edelgestalteten, off 
bronzierten Blätter, ist er wieder einer ber llieferanten ber Welt. 
Aber nicht bloß für ben Apotheker, fonbern unendlic wichtiger, durc 
eine befonbere (Eigenschaft des Nizinusls. Sie rechtfertigt ben hübschen 
Vlamen Wunderbaum für ben Mizinus. In Indien belenchtet man 
bamit die (Eisenbahnen, in (Europa lernte man (Schmieröl daraus be= 
reiten, das wegen seines hohen Erstarrungspunktes dem Flieger nnent= 
behrlich ist: (Sonst sonnte er die eisigen Hhen nicht erreichen* Verkehr- 
nnb Wehrwissenschaft dieser Pflange eine Laufbahn vorbereitet, bie 
sie nie mehr wieder in Vergessenheit geraten lassen wirb*

Senn auc das gibt es: entthronte Kniginnen im Reiche ber Gub- 
tropengewächse. Sa ist bie $ i r f e, eins eine Weltherrscherin ans bem 
europäischen Eisc, jett noch nachlebend im Dlärchen vom Hirsebreiberg 
des ©chlaraffenlandes nnb im ©üdosten noth als „Brein” ber armen 
Senfe* Aber in ben Gräbern urältester Vorzeit herrscht sie* In Gchwei- 
zer Steinzeitfunden, in italienischen Pfahlbauten, in germanischen Grä- 
bern: überall findet man Hirse, ©ie war wohl bie älteste europäische 
Kulturpflanze, das tägliche Brot Don Alteuropa. Und ber erste AkEl- 
matisationsdersuch, ben nnfere Vorfahren machten, benn auc bie Hirse 
stammt aus ©ubtropenland mit viel längerem (Sommer als ihn VIlittel- 
enropa bieten bann*

Hnb diese Kälteempfindlichkeit hat sie wohl entthront, Roggen nnb 
Weizen haben sie verdrängt, obschon sie ebenso Diel (Eiweiß nnb sogar 
mehr enthält als jene* Aber sie hat auc reichlich unverdauliche 
Hozfaser, ist nicht ausgiebig, daher beim Mlahlen schwierig nnb auc 
nicht gnf backbar. Bhr ©turz war also nnDermeiblich, als das Getreide 
erschien, sie hat sic wieder zurckgezogen nach Asien, wo sie bei Vomaden 
nnb Chinesen noch hoc in Ansehen steht» In Guropa ist ihre Rolle 
herabgesunken bis zum Vogelfutter, ein Welterfolg ist dahingegangen.

Sagegen finb zwei kleine Königinnen ber (Snbtropen gegenwärtig 
starb im Vorbringen* Sie Kulturwelt hat erst feit einem ITlenschen- 
alter so richtig gelernt, Güdfrüchte zu essen nnb versteht darunter 
21 g r n m e n nnb Feigen.

Vloc als wir Älteren Kinder waren, gab es Drangen nnr an Fest- 
tagen* Sie Zitrone beherrschte zwar bie Kche, war aber teuer, nnb 
Grapefruits ober Pampelmusen, wie man sie drollig genug nennt, finb 
ben meisten JIlenschen immer noch unbekannte, auc zu teuere Lecker- 
bissen* Aber große Sänbereien werben heute schon mit Agrumemwäldern 
bepflanzt in (Spanien, ©igilien, in Palästina nm Jaffa, in Kalifornien, 
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in Paraguan, in Slorida, in Australien. Gin neues pflanzemvirtschaft- 
liches Weltreic entwickelt sic. ©chon Dor dreisig Sahren führte 
OTlessina allein über eine Olillion Zentner Stangen aus. Sie Zitronen- 
ernte taliens wirb ans sieben OITilliarden (!) geschätzt, bie Don 
etwa nenn OIlillionen Bäumen kommen, Don benen einer bis zwei- 
tausend Bitronen liefern sann* Ser Weltverbrauc an Agrumen ist 
ganz unvorstellbar groß nnb wächs Don Sahr zu Jahr. 253er im ©üden 
Stangen bans, mus wohlhabend werben, nnb dabei sind noc große 
geeignete Länder z.8. Dalmatien vollkommen ungenützt, ©ie haben 
sic vielmehr ans bie Feigenkultur geworfen, benn sie ist uralt, 
nnb bie Feige ist auserdem nicht Genußmittel wie bie Apfelsine ober 
Zitrone, sondern tägliche Vlahrung, eine Art Brotersat für VIlillionen Oenschen.

Sie Feige verschmäht feinen Boden, sie Der langt gar feine Pflege; 
ein Baum trägt über tausend Früchte (ic hatte selbst einen solchen in 
meinem ©arten) oft das ganze Jahr über, nnb ^wei bis brei Zentner 
Don einem Baum zu ernten, ist gar fein Kunststück.

Sabei ist sie ein Guropäer. ©ie flammt Dom OTittelmeer, s ben 
Winter gewöhnt, wirft bie Blätter ab nnb sann daher leicht nac Olitteleuropa wanbern, hat es auc getan*

Das Altertum schätzte sie, so wie ber ©üdmensc Don hente. Athen 
nahm sie ins ©tadtwappen ans, bie griechischen Heldenmenschen lebten 
haupsächlic Don Feigen, Käse nnb 3wiebeln. Vlicht gerabe dichterisc, 
aber wohlbekömmlich. Erotzdem kannte Rom Dor ben Punischen 
Kriegen bie Feige noch nicht; später aber beschrieb schon Plinius neun- 
undzwanzig ©orten* Wahrscheinlic haben auc sie bie Karthager über- 
all hingebracht, bie Snrfen haben ihre Zucht zur Mleisterschaft ent- 
wieselt, nnb „©mprnafeige" ist eine Weltmarke, merfwnrbigerweife 
auc ber Feigenkaffee.

Unb Dom MIlittelmeer wanderte bann auc bie Fege in alle ©ub- tropenländer ber Welt nnb erwiderte so bie zahllosen Geschenke, mit 
benen sie Guropa bereichert haben, ©ie haben uns, wie eine ©tatistE, 
bie ic mir anfertigte, geigt, gut an zweihundert Viutzpflangen aller Art 
gegeben* ©üdeuropa hat sic nnr mit einigen, allerdings mit so wichtigen wie ber Slbanm, ber Korkeiche, ber Gdelkastanie, ber Zwergpalme nnb 
ber Feige bedankt, nnb unter diesen ist gerabe bie letzte nicht das schlec- teste Geschenk an bie VIlenschheit gewesen*

★

Samis mus ic nun mein Bild ober richtiger gesagt, meine ©Eizze 
ber ©ubtropen umrahmen. Wir haben ohnedies viel, vielleicht sogar zu 
viel in diesen Rahmen eingefangen. Senn wir haben nicht nur bie 
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subtropischen Landschaften betrautet und ihre Klima-Cigentümlichkeiten 
genauer untersucht, wir haben auc die ganz einzigartige Cigenschaft 
der ©ubtropenpflanzen verstehen gelernt, das sie eine größere A n- 
passungsfähigkeit besitzen als alte anderen Gewächse. Gs sind nicht 
nur die ©ubtropenländer die Brücke zwischen heis und falt, auc ihre 
Bewohner verstehen es in hohem Grade, sic sowohl an die Eropen wie 
an die gemäßigten Klimate anzupassen. OIanche, wie Weizen, G erste, 
Hafer, Kartoffel und Buchweizen sind sogar bis in die falten Länder 
vorgedrungen.

Wir haben gesehen, mit welcher ©d^opferfraft und Beharrlichkeit 
der 9ITensc t>on dieser Eigenschaft Gebrauc gemacht hat; wie er feit 
den ältesten Zeiten feiner Zivilisation bis heute in allen Erdteilen diese 
Pflanzen austauschte, wie sie durc feine Hand von allen übrigen Welt- 
gegenden nac Europa wanderten, wie aber auc Amerika, Alfrika 
und Alustralien von dem SCTtiff elmeer aus bereichert und befruchtet wur- 
den: wie man vor allem mit zähester Beharrlichkeit den zu armen 
Vlahrungs- und Vntpflanzenbestand Don MIlitteleuropa durch solche 
Güdpflanzen aufbeffert, und es war sicher für die meisten meiner fieser 

eine große berraschung, es im einzelnen zu sehen, wie heute Feld, 
©arten, Park und Blumenfenster in Mlitteleuropa vollständig mit 
Gewächsen erfüllt find, die ihren Ursprung in den ©nbtropen haben.

Mlan ist in dieser Beziehung unglaublic weit gegangen. Vlan hat 
diese Pflanzen sogar in GSlashäusern weit nac Vlorden vorgetragen; 
am Vliederrhein in Holland, Belgien, Vlordfrankreic, in England 
werden unglaubliche MIengen Don schönsten Erauben, Komaten und 
Feingemüsen in Glashäusern gezüchtet. Das find nicht Liebhabereien, 
sondern große volkswirtschaftliche Werte geworden. Olit dieser Ereib- 
hauskultur erzeugt man die größten und schwersten Erauben, deren 
einzelne Seeren bis Pflaumengröse erreichen. Nebenbei bemerkt, auc 
die älteste Zwergpalme Europaö war eine Glashauspflanze und stand 
in Berlin. Ser ©roße Kurfürst erhielt sie aus Holland, und schon 
1715 fam sie in den Botanischen ©arten. Dagu ist sie noc eine Be- 
rü^mt^eit in der Geschichte der biologischen Wissenschaften. Senn an 
dieser Palme wurde zuerst auf der Welt bewiesen, daß auc die 
Pflanzen eine Sexualität besitzen. Prof. © I e d i t f c ließ im Jahre 
1749 Pollen Don einer anderen Palme aus Leipzig kommen, befruchtete 
damit das Berliner Epemplar und erhielt Früchte, womit der angestrebte 
Beweis erbracht war. Vor einigen Fahren starb sie ab.

Wir haben uns aber nicht bloß auf die Aufzeigung der scheinbar 
unbegrenzten Wanderungsfähigkeit der ©ubtropenpflanzen beschränkt, 
sondern wir haben auc im Bilderatlas dieser schönen Welt geblät
tert und die wichtigsten dieser Gewächse befrachtet, vor allem
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Opuntia

bi e sieben w i c t i gi t e n 
Pflanzen derGrde: Wei- 
zen, Meis, Kartoffel, Baum- 
wolle, Wein, Mais und Dat- telpalme, auf denen die Gristenz 
bet Sulturmenschheit beruht. 
Sann dazu bie kleineret Megen- fen: Saba!, Gojabohne, Sülsen- 
fräste, lbaum, Gerste, Feige, Eomate, aprika, Rizinus, Buchweizen, Krbis, onnen- 
Blume und 3iergpalme.

Wir haben wenigstens einen 
Blick geworfen auf bie zahllosen 
Bäume, ©trducber und Blu- 
men, mit benen bie dsee unser 
Leben Bereichert hat. Freilic iff 
diese ganze Darstellung nur eine

SFizze geblieben. 3weihundert Pflanzen hätte ich mindestens vorführen 
sollen; ic habe nid)t gesprochen von den schönsten Blumen unserer ®är= 
ton, nicht oom Blumenrohr, den Zinnien, Petunien, Pelargonien, von 
Goreopsis und Gaillardia, von Dahlien und Chrsanthemen, von den 
Kletterrosen, ben Kamelien und Kafteem Vur gestreift ic bie 
herrlichen Parfbäume, bie Platanen, SrompetenBäume und Gdelnadel- 
hölzer, bie tief nach Deutschland eingcwanbert sind. Bor mir liegt ein 
Werzeichnis, was alles z. 23. im Par des Bades Gleisweiler an der 
ABeinstraße, also in ber bamrischen Pfalz, im Freien an erotischen 
Gerächsen grünt. Sa sind einundsiebzig 2lrten genannt, darunter 
Kirschlorbeer, Zibanon- und Simalajazeder, Oammutbaum und Arau- 
Barie, Feigen, JTandeIn und Zitronen, umpfzppressen nnb ®ranat= 
äpfeL WBenn das in Wesideutschland fcl;on heimisc geworben ist, bann 
mus noch viel mehr möglich fein, nnb bie Lmandlung eines großen 
Meiles unseres Jeiches in ein ©ubtropenlanb ist nur mehr eine Frage 
Don Ginficht, Fleis nnb Ausdauer. Sie berühmten Vutzbäume des 
Güdens, bie Nobinie, bie Walnus, ber Pfirsic, bie GbelBaftanie 
sonnten nnb werben noch ganz andere Bedeutung erlangen, als sie ^eute 
haben. WBohl grünen schon in ber Ostmark nnb in ©üdwestdeutsch- 
land ganze Wälder von Gbelfaftanien, an ber Bergstraße, am Rhein, 
in ©teiermarB, aber noch haben sie Beinen nennenswerten Beitrag zur 
Wolksernährung geliefert, ebensowenig in Ungarn nnb Jugoslarien, 
wo bie Kastanie sozusagen einheimisch ist* Korsika Bann uns erzählen, 
wie man Kastanien nutzbar machen Bann. Siefer Baum braucht keiner- 
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les Pflege, ernährt aber ganze Dörfer. Vlit zwanzig bis vierundzwan- zig Sastanienbäumen und einigen Ziegen lebt eine Rorsikanische Familie 
sorglos im Wohlstand. Das OXehl bet Vlüsse ist für sie das gleiche wie 
das Onehl ber Brotfruchtbäume ans ben ©üdseeinseln. llnb wer einen 
ber herrlichsten Wälder ber Grbe schen will, ber besuche bie Gdelkasta- 
nienwälber in ben (Snbalpen, in Italien ober gar in Griechenland, — 
dort wo es noc welche gibt*Dagu Bommt noc, das das eigentliche Reservoir ber lut- nnb 3ier- 
pflanzen ber ©nbtropen, das große südchinesische Land noc so gut wie 
unerforscht ist. (s ifi ein (gebiet von etwa 2500000 Auadratkilometern. 
Gs liefert ununterbrochen neue Entdeckungen, gleic dem Eungbaum, 
ans ben sic seit einiger das Juteresje aller großen slanzenzüchter 
richtet, angesichts des Wertes, ben das schwere Kungöl besitt.Go iss ein ©prößling aus ber ohuedics so wunderbaren Familie ber Wolfsmilchgewächse, ber am ©eiben Flus hcimisc nnb höchst an- 
spruchslos i st. Auf schlechtestem Boden wächs ber Tungbaum nnb Sann 
sogar etwas Fros ver tragen* Sie nußgroßen ©amen huben 40% Öl, 
das als SHolzl in gang China hochgeschätt ist (trocknet es doc rascher 
als Leinöl) und sogar nac Guropa verschifft wirb* Hub derartige Singe wie ben Tungbaum gibt es noc viele. Immer wieder tauchen neue 
Kautschuk liefernde Gewächse auf, bie merkwürdigsten Fette, Gifte, Seilmittel, Obstarten, nnb man Sann auf alle möglichen Gutdeckungen 
gefaßt fein*Aber viel wichtiger, als neue Pflanzen bem Olenschen dienstbar 
zu machen, ist es, bie b e E a n n t e n Alllerweltspflangen so einzubürgern 
nnb umzuzüchten, wie es mit ber Kartoffel, bem Wein, ber Baum- 
wolle, ben ©etreibearten gelungen ist* Zu zeigen, wie das zugeht, nach- zuweisen, baß solches durchaus im Bereic ber Oglick eit liegt, das ist bie letzte große Aufgabe des vorliegenden Werkchens nab fein eigentlicher 
ZecE. *

Von Pflanzenzüchtungen hat schon jedermann gehört, nnb jeder 
Gartenfreund ist begierig auf sogenannte „JTovitäten", bie hunderterlei 
©pielarten nnb Sreuzungen, bie jedes ahr von ben Büchtern ins Leben gerufen nnb angepricfen werben* Sie Landrirte Sennen ben Begriff 
nicht minder, nnb Winterhärte ©etreibeforteu, besonders mehlige Kar- 
tos fei, rostwiderstandsfähiger Weizen sind ihnen ebenso geläufig wie auf besonders gute Wolle hin gezüchtete Gchafe, Ziertauben ober reicheren 
MIilchertrag gebendes Vieh. OTanchmal macht eine derartige Züchtung Aufsehen wie eine große Grfinbung* @o ist vor Jahren ber kalifornische 
Züchter Luther Burbank weltberühmt geworben dadurch, baß es 
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ihm gelang, dem Fegenkaktus die ©tacheln wegzuzchten, so daß die 
Pflanze als Viehfutter geeignet wurde und dadurc auc in wasser- 
losen heisen Gegenden Weltverbreitung fand. (Sine andere feiner be- 
rhmten Züchtungen war die steinkernlose Pflaume, über die es aber 
Diel stiller geworben ist*

Das Mezept aller Züchtungen ist nnn immer bie Auslese ober bie 
Kreuzung: Wenn man früher eine gute nene Rosensorte züchten wollte, 
suchte man ans einem Dosenbeet bie Eremplare heraus, bie bie gewünsch- 
fen Egenschaften befaßen nnb säte beren ©amen aus. Sie so entstan- 
benen Pflanzen wnrben wieber selektiert, bis endlic eine beständige 
©pielart mit ben gewünschten Gigenschaften ba war. Sann aber ver- 

feinerte bie ©valöfer Vlethode dieses ©piel, indem man jedes Bucht- 
individuum gesondert weiter züchtete. (Sine ©tammraffe in reiner 
Line weiter fortgepflanzt, gab Diel rascher nnb sicherer das gewünschte 
Ergebns. In ©Dalöf in ©chweden zeigte sic bei dieser Gelegenheit 
zuerst, wie wnnberbar reic bie Sulturpflanzen an Varietäten sind. 
Bis hundert nnb im Getreide z. 8. mehrere hundert Glementar arten, 
bie sic weiterzüchten lassen nnb bie verschiedensten Gigenschaften zutage 
förbern, stecken in jeder Kulturpflanze nnb werben sichtbar, wenn man 
nnr bie Fremdbefruchtung vermeidet. Unb ba ist es Don entscheidender 
Bedeutung, das gerabe bie aus ben ©ubtropen stammen - 
ben Gewächse besonders reiche Variabilität befi^en 
aus ©rnnben, bie ic im Verlanf meiner Sarlegnngen immer wieber 
betonte.

Das zweite große Kunststück ber ^üä)fuuQ beruht bagegen ans ber 
Kreuzung, bie noc große Bedeutung hat, namentlic, wenn man sie 
mit ber Gelektion verbindet.

hierbei sucht ber Züchter geeignete Eltern aus nnb vermischt sie 
Eünstlic. Er ruft sogenannte Hbriden ins Leben unb kann plan- 
mäsg vorgehen, während bie reine auf bie zufällig sich dar-
bietenden Variationen angewiesen ist. Gr kann ba z. 8. eine für Vlel- 
tau empfindliche schöne Rose so lange mit unempfindlichen aber unan- 
sehnlichen Rosensorten kreuzen, bis er eine 3wischenform erhält, bie 
©chönheit m i t Widerstandsfähigkeit vereinigt. Oan hat auf biefe 
Weise bie wtmberbarffen Ergebnisse erzielt unb sogar verschiedene Gat- 
taugen (5.23. bei Orchideen) gekreuzt, mußte dabei allerdings in ben 
Kauf nehmen, baß Bastarde in ber Pflanzenwelt,, so wie bie 
VTaultiere, bie Meigung haben, unfruchtbar zu werben.

Diese großartige Züchtungskunst, bie heute hochentwickelt ist, hat 
nun ihr weitefteö Betätigungsfeld in ben zur Büchtung so besonders 
geeigneten subtropischen Kultur- nnb Vutpflanzen. @ie bann versuchen, 
beren Eigenschaften so lange zu ändern, bis sie sic für bie mittel-
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europäschen Klimaverhältnisse eignen, ohne zudiel von ihrem Grnte- 
fegen zu verlieren. Sie ubtropenpflanzen müssen besonders nac zrvei 
Richtungen durc die Kunst des OIlenschen geändert werben. Vlan muß 
trachten, Winterhärte Rassen z1 finden. Dder man muß ©orten 
herausfinden, bie i^ren Lebenslauf in FürzererBeit beenden und 
dadurc im Saufe eines mitteleuropäischen ©ommers jur Fruchtbildung 
gelangen.Bcides ist bereits mit einigen Pflanzen in höchs ergiebiger Weise 
gelungen, bei anderen hat bie Pflange sic nicht anpassungsfähig genug gezeigt. Saß z.2. das Zuckerrohr nur eine verhältnismäsig enge Rer- 
breitung über bie Tropen erlangt hat, liegt baran, baß es feinen 
Lebenslanf mir langsam abwicfelt. Sind; in den Eropen beträgt feine 
Wachstumszeit neun OTonate, in khleren Gegenden zwölf, sogar 
achtzchn 91Tonate. Dadurc kommt es dort in den ßnbtropeuwinfer und 
erliegt ihm. Sagegen ist es wieder mit dem Pais gelungen, feine 
Vegetationszeit ganz erheblic herabzudrcken. Gs ist eben gerabe beim 
IITais bie Variabilität ungeheuer, ©eine Meifezeit bauert fünf Vonate, 
aber es gelang, sie bei gewissen ©orten auf zwei Oonate abzukürzen, 
unb diese sonnen bann natürlich auc im nördlichen JTlitteleuropa an- 
gebaut werben.

Man Fann bei anderen Kulturpflanzen für bie Kultur im gemäßigten 
Klima Albarten auswählen, bie schon von selbst frosihärter sind. Sen 
Russen ist es mit ber Baumwolle in Turkestan gelungen; biefe Raumt- 
wollsorten werben gewiß noch auf weiten Gebieten eine große Bukunft 
haben. OTan baut in Deutschland, im Burgenland ber Dstmark, in 
ber Wachau, am Mhein Buschfeigen mit kleinen, aber sehr süßen 
Früchten an, bie gut gedeihen, unb bald sann auc bie Feige ein deut- 
sches Dbs fein.

(Sine besonders merfwürbige Grfahrung ^at man mit bem Reis 
gemacht. Gs gibt fdhon in feiner ostasiatischen Seimat eine Vieisart, bie 
man dort Sabang ober Bergreis nennt uub bie feinen ©umpf braucht. 
@ie Fann in trockenes Alckerland gesät werben. Cchon das eröffnet bem 
Reis neue Aussichten. Dieser Bergreis haf zwar nicht bie ausgezeich- 
neten Qualitäten, aber er hält sich länger, unb noch wichtiger ist ber 
Umstand, baß er sich in Guropa einbürgern ließ. 3n Btalien, in Frank- 
reich, sogar in Schlesien hat man mit ihm Grfolge erzielt.nhan ist jetzt im Begriff, ber Sojabohne neue Welten zu erschließen; 
man erweitert durc nufere Kunst den Lebensraum des berühmten süd- 
amerikanischen VIatebaumes, ber von Alrgentinien bis Brasilien baheim 
fff unb etwa für zwanzig OIlillionen Olenschen in SübameriFa bie Blät- 
ter zu einem schr befömmlidhen täglichen Secgetränf liefert. Alrgen- 
tiuien iff genötigt, viel Mate einzuführen, um feinen Redarf zu decken; 
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wenn es ihm gelingt, den MTatebaum bei sic eingubürgern, hat es einen VIMlionengewinn erzielt. Und vielleicht bann and; bet Vlate nm bie 
ubtropemwelt wandern.
Ser gleiche Worgang, baß man robusteren Sitten ein weiteres Rer- 

breitumngsgebiet verschafft, vollzicht sic natürlich and) an bet Grenze 
zwischen Eropen und ©ubtropen. Fortwährend wandern and) in sie 
nene Lebensformen vom heißen Grdgürtel eim Das Ruckerrohr, bie 
Banane, ber Kaffee haben ihre Grengen schon nach Serben dorge- schoben, und wir wissen schon, baß sic bie so wichtige Kokospalme hart- 
näcig weigert, diesen Weg zu gehen. Alber ba gibt es einen ATTelonen- banin, bem nnn plö^lid; eine ganz nene Zukunft ausbliht. Ser VTlelonen= 
banm iff in einundzwanzig Sitten Don den AIntillen bis Chile oerbreitet, 
und überall liebt man ihn, nennt ihn drollig Papava und VTamaya, hat ihn in bie ganze Sropemwelt verschleppt und ißt feine Früchte mit 
Genus. Gie sind mit ihrem weichen orangefarbenen Fruchtfleisc and) 
Föstlic nnb enthalten ein Giweis verdauendes Ferment, ausgezeichnet 
für verdauungsschwache MTägen. Vlun, aus den südamerikanischen Ge- 
birgen Eommt jett eine Bergpapaa hervor, aus bem Fühlen Güdchile 
eine chilenische Art, bie beide and; schöne, wenn and; kleinere Früchte 
geben nnb das gange ©nbtropenflima aushalten.

Sa iff bie Vapaturra, ein gang nenes Wunder, das Don ben 
Eropen in Länder hinaufstieg, bie schon Frost Eennen. Gs ein zentral- 
amerikanischer ©techapfel, Filoschwer mit apf el- ober melonenartigem 
©efchmad, ein nenes Dbst. das morgen in aller Welt angepriesen wer- 
ben Fann, so wie heute bie Pampelmuse.

Seute aber iff das Alllernächste für gang Guropa, nnb für Deutsch- 
lanb gang besonders, sic baran gn erinnern, baß bet „Sebenöranm" 
einer Meihe ber allerwichtigsten in Gurepa eingebürgerten Pflanzen 
Feineöwegö noch vollkommen ansgenntt iff* Co wie man einst gesagt hat, man Fönne bei uns friedlic noc ein Serzegtum erobern, wenn 
man bie OToore kultiviert, so Fann man unsere Ginfuhrbedrfnisse ffarf 
herabbrücFen, wenn man das beachtet. Seiber gilt das mehr für das 
übrige Guropa als für Deutschland.

In ©übenropa hat bet Ö l b a n m noc lange nicht alle Gebiete be- 
siedelt, auf denen er leben könnte. Erträgt er doc bis secs ©rab Frost! 
Das eigentlich ranhe kleine Sstrien iff mit einet OIillion lbä umen besetzt, bie bulgarischen nnb rumänischen Kstengegenden könnten gewiß 
mit weiteren Oillionen Säumen bepflanzt werben* Ahnliches gilt für 
bie G r b n u ß*

Saß bie Feige im deutschen Jaum eine gang anbere Bedeutung 
gewinnen Fann, als sie ^eute hat, habe ich zur Genüge betont*
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Aber sogar Weizen und Moggen sönnen noc ganze Sander 
erobern* Es stcht erstens ihre Kultur keineswegs überall ans der ©tufe 
wie in Deutschland. Van hat gesagt, das bei Vlachahmung des deut- schen Befspiels sic die Weizenerzeugung der Welt ohne Vermehrung 
der Anbaufläche verdoppeln könnte. In Sibirien, in Kanada, in Argen- 
finien nnd Australien, sogar in den Vereinigten Staaten harren noc ungeheure Weizengebiete des Anbanes, in Bugoslawien, Numänien, in 
der Ukraine nnd Bulgarien sönnen die deutschen Olethoden die Grträg= 
nisse gewaltig steigern*Ser 9t o g g e n ist geradezu vernachlässigt gegenüber dem, was er fein 
sonnte* Teun Zehntel aller heutigen Noggenerzeugung fällt auf Guropa; 
schon daraus sicht man, wie ausdehnungsfähig der Joggenbau ans Grden noc fein mus. Sogar im deutschen Lebensraum sann das Sorn — denn 
so nennt ihn doc unser Volk — noc gewinnen, ist es doc viel an- 
fpruchsloser als der Weizen, namentlc in bezug ans Wärme.Wir haben Ödländer, die noc lange nicht ausgenutt find nnd Snb= 
tropenpflanzen, etwa das Pfahlrohr, aufnehmen sonnten, das nn= 
fere Tegtilf aserbilanz verbessern nnd die Wälder als Papierlieferanten 
entlasten würde*Je besser man die 233 eit der S n b t r o p e n studiert, 
desto mehr 9 öglichFeiten öffnen sic, nnfer Da 
fein zu verbessern. Wenn nnfer Werkchen feinen Lesern diese 
Überzeugung beigebracht ist es ein wertdoller Baustein im Vleu- 

bau unseres Lebens. Gs kann nicht mehr leisten, als Anregung geben* Es Eann weder vollständig fein, noc kann es jede Ginzelheit richtig dar- 
stellen* Senn die Welt des Pflanzenbaues ist so ungeheuer, daß lein 
Mensc den rieten, einander zunächst oft widersprechenden Erfahrun- 
gen gleic die richtige MTitte herauslesen bann: Wenn also ein Bauer 
mit feinem MTais nicht zufrieden ist, weil der mehr als 60 Sage zur Reifung brauchte, find deswegen die Behauptungen von Zuchterfolgen, 
die die Wegetationsdaner des OTaises von fünf ans zwei OTonate herab- 
drütffen, nicht unrichtig. Wenn in einem ©arten die Feigen nicht reifen, 
find eben nnr die örtlichen Umstände schuld, fällt aber dadurc nicht die 
aus Tausenden von Erfahrungen zusammengesickerte Durchschnittsüber- 
zeugung, da^ aus der Feige in ©üddeutschland ein Volksobst werden sann* Vlichts bann an der großen Wahrheit rütteln, das Alitteleuropa 
nnr dadurc leben bann, das es sic das Beste aus der Snbtropenwelt 
holte, sic eine Eünstliche Kulturflora schuf, und daß eine noc viel reichere nnd großartigere Zukunft kommen wird*

Seltsame nnd großartige Singe hat mir da der bleine ©arten am 
blanen Südmeer gesagt, von dem ich ausgegangen bin, nm meine 
Frennde in die Welt der Snbtropen einzuführen. Ceden VTorgen ist
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Vegetationsbild von der Riviera mit Opuntien und Agaven

73



es mein erster GGang, die Heine DOschungelwildnis zu besuchen, zu der er 
zusammengerachsen ist ans mehr ah hundert Pilanzengästen bet gan- 
gen Welt. Ununterbrochen Bann man in ihn studieren und lernen.

Qtille tunden des raunenden OTittags sind rie Eropfen ber @wig= 
leit, die ba hinabrieseln in einem Griin, einem Rlumenleuchten, einem 
tief gcheimnisvollen Blau des Weltmeeres ans einem ebenso unergrind- 
licken edelsteinfunkelnden Simmelsblan. (5o ist homerische ABelt ringsum, 
nnb sie redet immer noc mit ber WBeisheit ber uralten Jlithen. Diese 
Kste war doc ein ff das Okeic ber Sarmonie; dort driben an dem Kap, 
das so rötlic herüberschimmert, hat Alesulap gelebt, es is geheiligter 
Boden, auf dem die Pflanzen wachsen, llnb oft ist es mir, als feien es 
auc heilige Singe, die sie mir sagten nnb bie ic hier ihnen nachprac.

Aluf biefen Pflanzen des Güdens beruht so D i e I 
Kultur,si e erhalten stets an so neue bao OI enschen= 
leben. Iu Geis nnb Leben haben sie sic verwandelt, als sie uns Olah- 
rnng boten, bao Dasein schmückten, alo sie ein traten in den Sreis, ber 
nno erhält. (So ist ein Aldelsname, wenn wir co aussprechen, baß sie 
bie Sulturpflanzen geworben siud. ©er antike OITensc hat sie 
schon geheiligt samt ber Zauberschönheit ihrer ganzen subtropischen ABelt, 
aus ber sie Bamen. Unb — man mag über mic lächeln — auc ic 
habe eo aus innerster ©eele verstanden, baß bie önbtropen wirklic ein 
Seiligtum sind.
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cichnis der Dflanzennamen
- Vicia faba 60
= Agave americana

und ilr verrandte Wirten 12, 17, 22, 35, 42, 43
- Cüdfrüchte 22, 62, 63
= Robinia pseudacacia 66

— Pinus halepensis 9, 12, 18, 22— Aloarten 18
— Pirus malus 24
— Prunus armeniaca 35, 61
— Ananas sativus 34= Araufariaarten 18, 30, 66
— Pritchardia filifera 16— Asphodelusarten 11
= Cedrus atlantica 23, 24
— Solanum melongena 61
= Aucuba japonica 23
— Persea gratissima 34
— Melia azedarach 24
_ Arundinariaarten 16, 23, 24, 30, 42— Ollusaarten 8, 22, 24, 35, 38, 71— Musa cavendishii 17
— Ficus benjamina 18
— Rosa banksiana 44
— Ipomoea batatas 8, 35, 50— Monstera deliciosa 17— Gossnpiumarten 8, 35, 36,53,54,56, 60, 66, 67,70
— Capsicum annuum 61, 66
= Rosa indica 44
— Oryza montana 49, 70
= Spartium junceum 10
— Pirus communis 24
= Cannaarten 66= Phaseolusarten 8, 60
— Bougainvillea spectabilis 17, 22, 43
= Phiomis 11— Nubusarten 10
— Artocarpus incisa 34— Buxus sempervirens 22, 23, 24
— Fagopyrum esculentum 35, 45, 64, 66
— Ficus carica 70
— Einchonaarten 33
= Hibiscus rosa sinensis 17, 43, 57
= Cf)ri)fantl)emurn^(2Bud)erb(innen=)arten 66= -(2-) 66
— Cryptomeria japonica 30
— Dahlien- oder Georgnenarten 66
= Rosa gallica var. damascena 44
— Phoenix dactylifera 8, 14, 16, 22, 35, 42, 66
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Undigo Jngwer lakaranda Jasmn Johannsbrot- 

bäumRudendorn 
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Diospyros lotus 17, 36, 52, 58
Dracaena draco 18
Castanea vesca 24, 35, 63, 66, 67
Hedera helix 9
Quercus ilex u. a. Arten 10, 24, 30
Solanum melongena 61
Sesleria argentea 11
Pisum sativum 60, 61
Arbutus unedo 10, 22
Arachis hypogaea 8, 35, 71
©rifaarten 9Gufalmptusarten 17, 24, 35, 42
Gtipaarten 11
Ficus carica 8, 12, 22, 32, 35, 62, 63, 66, 70, 
71, 72
Ficus stipulata 22Opuntiaarten 17, 68Piceaarten 35, 43
Linum, usitatissimum 35Slamboant, Poincinia regia 57
Colchicum bertolonii 11
Phaseolüsarten 61Loniceraarten 9
Hordeum sativum 35, 38, 39, 40, 45, 49, 53, 
64, 66Gymnocladus canadense 28
Eugenia caryophyllata 33
Ginkgo biloba 32
Campanula pyramidalis 11
Wistaria sinensis 24, 32, 58
Calycotome infesta 11Ailanthusarten 28
Punica granatum 18, 22, 58, 66
Citrus decumana 62
Cucumis sativus 35, 57
Avena sativa 38, 53, 64
Cannabis sativa 35
Cedrus deodara 18, 22, 30, 66

— Panicum miliaceum 61, 62
— Hyacinthus orientalis 11
— Indigofera tinctoria 24, 33— Bingiberaarten 33
— Jacaranda mimosifolia 17, 22= Jasmnumarten 24, 28
— Karobe, Ceratonia siliqua 8, 10
— Paliurus australis 11
— Corchorus capsularis 35, 44, 45
= Coffea arabica 33, 71
= Theobroma cacao 33
— Diospyros kaki 8, 16
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Kaktus Kamele Kampterbaun Kanar. Palme Kartoffel
Kasuarine Kautschuf 
Keulenbaum 
tiefer 
Kirsche 
Kirschlorbeer 
Kletterrose 
Koh!Kohlpalme Kokspalme 
Königspalme Korkeche 
Krösus Krptomere 
Kürbis
Lavendel Rebensbaum Ebanonzeder Rvingstona Löffelkraut 
Lorbeer Lupine 

Aagnole Dahagon ORais
Dammutbaun Aanof DRandarne DRandelbaum Dlango ARate Daulbeerbaum Delonenbaum DReerstrandkefer ARimose DRispel, Japan.Aohn DRonatsrose Ouskatbaun Oprte 
Vlegerhrs e 
Melke, Dalmat. 
Ölbaum 
Oleander

- Opuntiaarten 12, 22, 35, 66
- Camellia japonica 16, 24, 66
- Cinnamomum (Laurus) camphora 16. 22, 35
- Phoenix canariensis 14, 22
- Solanum tuberosum 35, 36, 43, 49, 50, 51, 61, 

64, 66, 67
- Casuarina equisetifolia 17= Heveaarten 33- Gordlinearten 17- Pinusarten 12
- Prunus (Cerasus) avium 35, 44
- Prunus laurocerasus 22, 66
= Rosaarten a. d. (Session Synstylae, Z. 25. (ErimfonRambler, 18, 44, 66- Brajsikaarten 35
- Oreodoxa oleracea 16
- Cocos nucifera 16, 33, 58, 71
- Oreodoxa regia 16
- Quercus suber 22, 35, 63
- Crocusarten 11, 18
= Cryptomeria japonica 30- Gucurbitaarten 35, 60, 61, 66
= Lavendula latifolia u. 21. 24= Thujaarten 23, 30
- Cedrus libani 22, 66
= Livingstona australis 16
= Cochlearia sibirica 57
= Laurus nobilis 9, 18, 22, 23= Lupnusarten 35
= Magnoliaarten 17, 22, 24
- Swietenia mahagoni 34
- Zea mays 8, 35, 36, 40, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 

60, 66, 70, 72
= Sequoia gigantea 26, 66
= Manihot utilissima 34
— Citrus aurantium 8
- Amygdalus 24, 28, 32, 35, 56, 66
= Mangifera indica 34— Jlerarten 35, 70, 71
— Morus alba 28, 35, 56
= Carica papaya 35, 57, 60, 71
— Pinus maritima 12
— Acacia farnesiana 17
= Eriobothrya japonica 8, 16, 24
= Papaoerarten 35
= Rosa gallica-Sormen 44
— Myristica fragrans 33
— Myrtus communis 10, 18, 22
— Andropogon Sorghum 46
— = Dianthus dalmaticus 11
- Olea europaea 9, 12, 22, 24, 35, 58, 63,66, 71
— Nerium oieander 10, 22
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Ölpafme 
Orange

= Elaeis guineensis 34
— Citrus aurantium var. sinensis 8, 17, 22, 24,

62, 63
Palmlilie Pumpasgras Pampelmuse Papaturra Papaa Puppel Paprifa Papnrus Paternosterbaum Pelargonie Pfahlrohr 
Pfeffer,, Gpansc. Pfefferbaun 1firsic Pflaume Pfriemenstrauc Pinie Pistazie Platane 
Qutte 
Neis
Diiesentanne, kal. Qlizinus
Robinieoggen 
RosmarinRbe 
E abalpalme Cadebaum Gafran Cagopalme Galbe GäulenfaFtus C chneeball Gchnurbaum GSchmarzappel GSchmertllie Geidenrose 
011 berrnde Cnnpflanze Cojabohne 
(Sonnenblume 
(Spinbeibaum 
Stechginster Gtechmnde 
Steinlinde 
Sumpfzypresse

= Quffaarten 18, 32
= Gynerium argenteum 24
= Citiu.s decumana 8, 62, 71
= Datura grandiflora 71
= Carica papaya 34
= Populusarten 56
= Capsicum annuum 61, 66
= Papmrusarten 24, 35
= Melia azedarach 17, 24
= 43, 66
= Arundo donax 72
= Pperarten 33
= Capsicum annuum 35, 60, 61
= Schinus molle 17
= Prunus persica 24, 32, 35, 66
= Prunus domestica 35, 68
= Spartium junceum 22
= Pinus pinea und P. pinaster 12, 18, 22, 24
— Pistacia terebinthus und P. lentiscus 9, 22
= Dlatanusarten 18, 35, 56
= Cydonia vulgaris 24, 35, 43
= Oryza sativa 35, 42, 46 ff., 53, 56, 60, 61, 66, 70
= iaphanusarten 35
= Sequoia gigantea 30
= Ricinus communis 8, 35, 42, 60, 61, 62, 66
= falsche Afazie 66
= Seeale cereale 36, 38, 39, 53, 62, 72
— Rosmarinus officinalis 9, 18, 22
— Brassifaarten 35
= Sabal adansonii 16
= Juniperus sabina 11
= Crocus 35
— Sagusarten 34
= Galvaarten 17, 24
= Cereusarten 18
= Viburnum tinus 23
= Sophora japonica 28
= Populus nigra 8
— Ursarten 11
= Albizzia julibrissin 24
= Convolvulus tenuissimus 11
= Mimosa pudica 57
— Glycine hispida 35, 58, 60, 66, 70
= Helianthus annuus 35, 60, 61, 66
— Evonymus japonica 23
= Ulex 10
— Smilax aspera 9
— Phillyrea media 9, 22
— Taxodium distichum 24, 30, 66
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2iIdrose 2Bolfsmilc Rupfenpalme Zentifolie Bimtbaum Binmie
Bistrofe Bitrone Bittergras Bucerrohr Bivergpulme Bwiebel Bnklamen 
Bypresse

— Nicotiana tabacum u. a. Arten 8, 35, 53, 57, 66— Tecoma radicans u. a. Arten 18, 24
— Thea chinensis 24, 35
— Desmodium gyrans 57
— Rosa indica 44— Ehmmusarten 11, 12
— Solanum lycopersicum 35, 60, 61, 64, 66= Pinus excelsa 30— Catalpa 22, 28, 66— Liriodendron tulipifera 22, 28
= Aleurites fordii 67
— lIlmusarten
= Vanilla aromatica 33
— Juniperus phoenicea und J. oxycedrus 10— Juglansarten 24, 35, 66
= Washingtonia robusta 14
— Prunus mahaleb 35— Calirarten 56— Vilis vinifera 8, 35, 36, 51, 52,56,58,61,66,67
_ Triiicum vulgare 35, 36, 38, 39, 40, 45, 49, 52, 

53, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 72
— Rosa canina 10— Cuphorbiaarten 11, 67= Cmcasarten 17
— Rosa centifolia 44
— Cinnamomum ceylanicum 33
— Zinnia elegans 66— Cistusarten 10, 22
— Citrus medica 8, 17, 24, 62, 63, 66— Briza media 11, 22
= Saccharum officinarum 8, 24, 54, 70, 71
— Chamaerops excelsa 12, 14, 18, 35, 63, 64, 66
= Allium cepa 35— Cmelamenarten 11, 18
— Cupressus 11, 12, 18, 22, 30
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