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Ueber Akklimatisation der Tliiere und Pflanzen.

i .

Begriff imd Aufgabe der Akklimatisation.

Nachdem die Naturgeschichte langere Zeit sieli bios anf dem Felde der Tlieo- 
rie bewegt hatte, begann allmahlich das Streben, die von der Wissenschaft errungenen 
Tbatsachen auch praktisch zu verwerthen.

So wie die Lehren der Physik und Chemie unzweifelhaft auf das materielle 
Wohlbefinden der Menschheit eine tiefeingreifende W irkung haben, steigt gegenwartig 
aucli die Naturgeschichte von ihrer Holie, auf der sie wandelte, herab, um ihr Licht 
nicht langer mehr unter den Schetfel zu stellen und es allen deneu strahlen zu lassen, 
die von ihr beleuchtet sein wollen.

Sie bat sich in Gemeinschaft mit Physik und Chemie die ihr gebiihrende 
Stellung in den Mittelschulen des civilisirten Europas fast schon errungen, sie ist be- 
strebt, ilire Lehren mittelst popularer Schriften dem Volke verstandlich zu machen, sie 
wird von den in den letzten Jahren entstandenen naturwissenschaftlichen Vereinen ge- 
treulich gehegt und gepflegt, in vielen Gewerben, in der Landwirthschaft, in der Me- 
dizin, im Bergbau versteht man es, nicht nur die Lehren der Physik und Chemie, son- 
dern auch die der Naturgeschichte sich zu nutze zu machen, manche angewandte Zweige 
derselben sind entstanden, so dass man bereits sagen konnte, alle praktischen Zweige 
des menschlichen Strebens seien angewandte Naturwissenschaft. Doch wahrend die 
Naturgeschichte, insbesondere die der organischen Naturkorper bisher nur mehr eine 
Wissenschaft der Beobachtung gewesen ist, wahrend sie sich darauf beschrankt hat, 
die einzelnen Tliiere und Pflanzen von einander zu unterscheiden, sie zu beschreiben 
und zu bestimmen, sie nach iliren aussern und innern Merkmalen in eine systematische 
Anordnung zu bringen, ist sie gegenwartig bestrebt, das Beobachten mit dem Experi- 
mentieren zu verbinden.

Dieses Streben nun bekundet sie vorzugsweise durch einen neuen, an der 
Seite der landwirthschaftlichen Erfindungen und Yerbesserungen schreitenden, durch den



Impuls franzosischer Naturforscher ius Leben gerufenen, wissenschaftlichen und oko- 
nomisehen, theoretischen und praktischen Zweig' — die Akklimatisation der Thiere und 
Pflanzen.

Ungeachtet die Akklimatisation so alt ist, wie das Menschengeselileeht, denn 
ganz gewiss nahmen die Menschen auf ihren Wanderungen dieses oder jenes Natur- 
produkt, von welcbem sie einen Nutzen kennen gelernt hatten, nach ihren nenen Wohn- 
sitzen mit, ja, trotzdem mail sogar behaupten kann, die Akklimatisation bestehe seit 

jener Periode der Erde, seit welcher uberhaupt Organismen existieren, denn olme Zwei- 
fel liaben sieli so manche Thiere und Pflanzen ans einem vielleicbt sehr beschrankten 
Schbpfungsuiittelpunkte nach verschiedenen Clegenden, ja  vielleicht auf einen grossen 
ddieil der Erdoberflaclie ausgebreitet — ist die Akklimatisation doch eine ganz jungę, 
im Entsteben begritfene Bestrebung. Die zufallige, absichtslose, instinktmassige Akkli
matisation besteht seit Jabrtausenden, die mit Absicht untcrnommene, die verstandige, 
ein bestimmtes Ziel im Auge habende datirt erst seit wenigen Jahren.

Worin besteht denn nnn die Akklimatisation?
Sie ist nichts anderes, ais die Angewohnung fremder Thiere und Pflanzen 

an ein verandertes Klima, sie hat die Aufgabe, fremde Thiere in den auf einander fol- 
genden Generationen zur Fortpflanzung in unserem Klima und in der Gefangenschaft 
zu bringen, sie hat den Zweck, wilde Thiere an den Menschen zu gewbhnen, d. h. 
zu Hausthieren zu machem Die Akklimatisation hat dahin zu streben, fur die gegebe- 
nen klimatischen Verhaltnisse eines Bezirkes diejeuigen Kulturprodukte, diejenigen Thiere 
und Pflanzen aufzutinden, welche in jenem Bezirke gedeihen und einen hohen Ertrag 
zu liefern geeignet sind. Das Prinzip der Akklimatisation beruht darauf, dass Thiere 
und Pflanzen, unter veranderten Lebensbedingungen ilire Leistungen nicht vermindern. 
sondern wo mbglich, noch steigern sollen. Fremde Thiere zu erziehen, zu pflegen, fort- 
zupflanzen, zu verbessern, zu veredeln, auslandische Pflanzen zu kultivieren und die in 
unserem Klima einen Nutzen gewahrenden zu erforschen, wird stets die Aufgabe der 
Akklimatisation sein.

Was nnn die Angewohnung eines fremden Thieres an ein neues Klima be- 
trifft, so ware es freilich eine irrthumliche Ansiclit, wenn man glauben wiirde, ais lagę 
es in der Maclit des Menschen, jedes beliebige Thier, jede irgendwo einheimische Pflanze 
einzufiihren und sie sogleich im Grossen zu ziicbten oder im Freien anzubauen; denn 
jedes Thier und jede Pflanze hat bekanntlich ihren bestimmten durcli engere oder wei- 
tere Grenzen umzogenen Verbreitungsbezirk auf der Erde oder eine bestimmte geogra- 
phische Yerbreitung, und keine Thier- oder Pflanzenart kann diesen ihr von der Na
tur festgesetzten Wohnsitz ohne Beeintrachtigung ilirer Gesundheit verlassen. Wie die 
Erfabrung jedoch lchrt, ist der Mensch an diese Naturgesetze nicht absolut gebunden; 
es giebt namlich sowohl Thiere ais Pflanzen, welche eine kleine Umanderung des Kii-



mas, (1. li. der Temperatur und des Feuchtigkeitszustandes der Luft selir gut ertragen 
oder sieli wenigstens in den spateren Generationen allmalilicli eingewdluicn lassem Es 
ist zwar Thatsaclie, dass die meisten aus fernen Landem gebrachten Thiere und Pflan- 
zen bei uns zu Grunde gehen, aber nicht alle, einige wenige Arten oder einige wenige 
Individuen von dieser oder jener Art bleiben ani Leben. pflanzen sieli fort, gedeihen 
iramer besser — sie werden akklimatisirt.

Seben wir den n nicht, dass unsere Hausthiere unter selir verscbiedenen Ver- 
lmltnissen der Warnie und Feuebtigkeit leben und sieli fortpflanzen? Bemerken wir 
denn nicht, dass die Gewohnheiten der aus fernen Landem zu uns gebrachten Thiere 
sieli nacli und nach verandern, dass sie sieli den licuen EinfUissen, denen sie ausgesetzt 
sind, fligen, dass sie sieli z. B. bei uns zu einer Zeit paaren und Jungę zur Welt brin- 
gen, die fiir diese Funktionen die geeignetste ist und nicht gerade dann, wie es in ih- 
reni Yaterlande urspriinglicli geschah? Ist es denn nicht bekannt, dass lnanehe einjah- 
rige Gewaehse, die in ilirem Yaterlande eine fiir unser Klima zu lange Vegetations- 
periode durchlaufen, diese bei uns binneii wenigen Jaliren so verkiirzen, dass sie aucli 
liier nacli und nacli reifen Samen bringen ?

Die sogenannte agyptische Gans, welclie in ilirem Vaterlande Nubien im De- 
zember und Januar Eier legt, bat dies Anfangs in Europa zu derselben Zeit gethan, 
so dass die auskrieebenden Jungeii im Freien stets zu Grunde gingen. Durcli beson- 
dere Sorgfalt und Pflege erhielt man aber einige ani Leben, welclie in den nachfol- 
genden Generationen immer mehr dem europaischen Klima sieli anpassten, indem sie 
nacli und nacli die Eier im Februar, spater im Marz und endlich im April legten, so 
dass die Akklimatisation dieses Yogels ais gesichert zu betracbten ist. Der scliwarze 
Sebwan aus Neuholland, weleber in seinem Yaterlande wegen der Umkebrung der 
Jabreszeiten auf der siidlichen Halbkugel wabrend unseres Winters Eier legt und seine 
Jungen erzieht, ziigert nicht die Zeit des Eierlegens immer mehr und mehr derjenigen 
zu nahern, wabrend weleber unsere einheimischen Arten briiten. Der Seidenschmet- 
terling des Wunderbaumes (Saturnia Arrindia Edw.), weleber in seinem Vaterlande 
Indien wabrend eines Jalires 6—8 Generationen durebmacbt und im Puppenzustande 
nie langer ais 3—4 Wochen verharrt, musste in den ersten Jaliren seiner Einfiihrung 
in Europa aucli wabrend des Winters ais Raupe gehalten, gepflegt und mit Futter 
verseben werden, da man nicht im Stande war, die Puppen wahrend des Winters ru- 
hend zu erhalten. Nacli und nach gewohnte sieli aber dieser Falter an das europai- 
sebe Klima so selir, dass die Zeit der Rulie wabrend des Winters jedes Jabr etwas 
langer und die Załil seiner Generationen immer kleiner wurde, so dass es schon im 
Jahre 1862 keine Scbwierigkeit mehr kostete, denselben vom Oktober bis in den Marz 
oder April im Puppenzustande ruhend zu erhalten und die Zahl der jahrliehen Gene
rationen auf zwei zu beschranken. Ein zweiter neu eingefiihrter Seidenschmetterling



der Ailantusfalter (Saturnia Cynthia D r u r y )  musste Anfangs in zwei jahrlichen Ge- 
nerationen geziiehtet werden; die zweite in den September und Oktober fallende Zucht 
ging aber im Freien wegen zu niedriger Temperatur der Luft, oft auch wegen Futter- 
mangels in Folgę des zu frtih abfallenden Laubes des Gotterbaumes meist zu Grunde, 
es war also stets Gefahr yorhanden, keine Cocons zur Weiterzucht im nachsten Jahre 
zu belialten; glucklicherweise blieben gleicli im ersten Jahre einige Cocons der ersten 
Generation in Ruhe und lieferten ihre Falter erst im darautfolgenden Friihling. Wah- 
rend aber Anfangs nur beilautig 6% der Cocons der ersten Generation bis zum nach
sten Jahre in Ruhe blieben, stieg dieses Yerhaltniss von Jahr zu Jahr, so dass jetzt 
von der ersten Zucht kaum noch 50% in demselben Jahre ais Falter ausschliipfen 
und man dalier bereits mehr ais die Halfte der Cocons zur Weiterzucht beniitzen kann.

Es scheint diese Erscheinung ganz unerklarlich zu sein, denn man sollte 
docli glauben, dass unser Klima schon im ersten Jahre denselben Einfluss, wie in je- 
dem darautfolgenden auf die Entwickelung eines Thieres liaben sollte, es ist jedocli 
Thatsache, dass dieser Einfluss sieli nach und nach summiert und daher erst allmah- 
licli zur Geltung kommt und dass das Thier mit seinen Entwickelungsstiifen sieli erst 
nach kiirzerer oder langerer Zeit unserem Klima akkomodiert.

Man iiberzeugt sieli hievon aucli durcli folgende, mit oben angefiihrter aufs 
innigste zusammenhangender Erscheinung. Die A ilan tusraupe braucht in Cliina zu 
ilirer vollstandigen Entwickelung bios 24 T ag e ; in unserem Klima dauerte der Rau- 
penzustand Anfangs 28— 30 Tage, spiiter yerlangerte sieli aber derselbe immer mehr; 
heute braucht die Raupe bereits 40— 45 Tage, ehe sie sieli einspinnt. Aus den Co
cons der Sommerzucht schliipften die Schmetterlinge ursprlinglich ani 25. oder 26. 
Tage aus, jetzt dauert der Puppenzustand 34— 35 Tage; aus den Eiern krochen bei 
einer Temperatur von 16 — 18° R. die Raupchen Anfangs schon ani 8. Tage aus, 
jetzt geschieht diess am 12.— 14. Tage; wiihrend im Jahre 1860 die Lebensfahigkeit 
der Eier nicht liinger ais 14 Tage erhalten werden konnte, ist es im Jahre 1863 ge- 
lungen, die Raupen erst am 18— 20. Tage ausschliipfen zu lassem Die Verlangerung 
der einzelnen Lebensperioden dieses Insekts wird es nun moglich machen, dass bin- 
nen wenigen Jahren vielleicht kein einziger Falter aus den Cocons der Sommerzucht 
in demselben Jahre mehr ausschliipfen werde, so dass also eine fiir unser Klima pas- 
sende Umanderung der Lebensverhaltnisse des Ailantusfalters liergestellt sein wird, in 
Folgę welcher er, wie fast alle einheimischen Schmetterlingsarten nur eine einzige Ge
neration durchzulaufen im Stande sein wird.

Die neue Oelpflanze (Soja hispida), aus welcher die Japanesen ein auch auf 
den Tafeln der Europaer sehr beliebtes Gericht, die „Soja“ bereiten, konnte in den 
ersten Jahren ilires Anbaues bei uns im Freien nicht zur Reife gebracht werden, der 
Sommcr war fiir die an den warmeren und langeren japanesischen gewbhnte Pflanze



zu kurz; indem man aber im Friihling die Pflanzen im Mistbeet zog und sie erst spii- 
ter ins Freie setzte, gelang es reifen Samen zu erzielen, von Jahr zu Jahr wurde er 
fruher reif, jetzt gelingt es in den warmeren Gegenden von Deutschland sclion ganz 
leicht, die Soja auch „im Freien“ vollstandig zur Reife zu bringen.

Tcli will endlich noch eine ganz bekannte Thatsache erwalmen. In unseren 
Gebirgsgegenden baut man eine besondere Haferart, den sogenannten Friibliafer, wel- 
clier eine kiirzere Vegetationsdauer bat, ais der gewohnliche in den Ebenen gebaute; 
wird nun der Spatliafer der Ebene im Gebirge gesiiet, so wird er im ersten Jalire wirk- 
licli urn etwa 2 Woclien spater reif, saet man den dort geernteten Samen im nachsten 
Jalire wieder, so ist seine Vegetationsdauer sclion um einige Tage kiirzer, ja, nacli 
wenigen Jahren hal sieli der Spatliafer im Gebirge in Friihhafer vcrwandelt; ebenso 
bildet sieli der Friilihafer in der Ebene naeh und nacli in Spatliafer um.

leli werde jetzt den Weg naher bezeiclinen, den man bei der Eingewbhming 
von Thieren und Pflanzen zu betreten bat und die Art und Weise angeben, wie die 
Akklimatisation eines Tbieres oder einer Pflanze bewerkstelligt wird.

Diejenigen Tliiere, mit weleben Akklimatisationsversucbe augestellt werden 
sollen, konnen eingetheilt werden 1) in Nabrtbiere, oder solche die uns mit ilirem Flei- 
sebe naliren, 2) dienstbare Tliiere, dereń Krafte wir bei unseren Arbeiten benutzen, 
3) industrielle, welclie uns verscbiedene Produkte fur unsere Industrie, 4) medizinische, 
welclie uns Stoffe zur Herstelluug unserer Gesuudheit liefern, 5) Scbmuck- oder Lu- 
xustbiere, die wir des Vergniigens, der Unterbaltung wegen lialten. Mehrere von die- 
sen Tbieren aus den verscbiedenen Kategorien sind bereits in andern Landem oder 
Welttbeilen Haustbiere, die andern aber sind nur im wilden Zustande zu finden; es 
ist nun die Aufgabe der Akklimatisation Yersuclie anzustellen, 1) ob nicht das eine 
oder andere dieser Haustbiere auch bei uns mit Vortheil geziicbtet werden konnte, 2) 
ob nicht einige von den wilden Thieren, von denen wir irgend einen Nutzen zieben 
konnen, domestiziert werden konnten, 3) ob nicht einige derselben in unseren Waldern, 
Feldern und Bergen im wilden Zustande sieli verbreiten liessen.

I. Akklimatisation fremder Hausthiere.

Was nun zuerst die Haustbiere betrifft, so unterliegt dereń Eingewobnung 
keiner so bedeutenden Scbwierigkeit, ais dies bei den wilden Thieren der Fali ist, die 
meisten Haustbiere zeigen namlieb, wie die Erfabrung lehrt, ein sebr grosses Vermo- 
gen, die verscliiedenen Klimate auszubalten und sieli fruchtbar fortzupflanzen. Es ist 
ja  bekannt, dass die meisten unserer Haustbiere, namentlieh der Hund, die Katze, das 
Pferd, das Rind, die Ziege, das Schaf den Menschen um die ganze Welt begleitet ha-



ben; der Hund folgt ihra unter den Aeąuator ebensowohl, wie in die entlegensten Ein- 
oden der Polarlander. Alle diese Hausthiere liefern aber in Folgę der verschiedenen kli- 
matischen Einfliisse eine grosse Anzahl von Rassen, d. li. sie verandern sieli in der 
Grosse, in der Bekleidung u. s. w.

Andererseits giebt es wieder Hausthiere, die eine viel geringere Fahigkeit 
zur Ertragung eines klimatisclien Wechsels besitzen und daher eine viel beschranktere 
geograpbiscbe Ausbreitung liaben. Dies gilt besonders vom Renntbier, welcbes die 
Warnie niclit oline Nachtlieil ertragt und dalier nur im bochsten Norden gedeiben kann. 
Trotzdem wird dessen Akklimatisation von mebreren zoologiscben Garten versucbt. Aucb 
das Dromedar und das bactrisehe Kameel widerstreben einer grosseren Yerbreitung, 
doeb ist es niclit so selir das Klima ais vielleiobt die Bodenbescbaffenbeit, die sie an 
ilire beutigen Wohnplatze bindet. I)a miii das Kameel, das Dromedar und das Renn
tbier fast gar keine oder doeb nur ausserst wenige und geringe Rassenunterscbiede 
zeigen, so liegt es nalie, die Akkliniatisationsfahigkeit mit dem Yermogen der Tbiere 
sieli in Rassen zu zerspalten, in Zusammenbang zu bringen. In je  mebr Rassen ein 
Tliier ersebeint, desto leiehter akkomodirt es sieli an verschiedene Klimate, je  konstan- 
ter eine Tbierart den Urtypus bewahrt, desto sebwieriger ist ilire Akklimatisation ; je- 
doeli gilt dies aucb umgekelnt, woraus eben der innige Zusammenbang dieser beiden 
Erscbeinungen heiworgeht. Aendert sieli eine bei uns geziiclitete Tbierart gar niclit oder 
nur selir langsam in den aufeinauderfolgenden Generationen, so zeigt sie wenig Nei- 
gung zur Akklimatisirung. Dies ist eben beim Rennthier und Kameel der Fali.

Es liisst sieli nim niclit laugnen, dass die allmahliche Aiigewobnung einer 
Tbierart in den aufeinanderfolgenden Generationen in Bezug auf die Akklimatisations
fabigkeit von grosser Bedeutung ist, jedoeh spielt hiebei jedcnfalls aucb die soge- 
nannte „natiirliebe Auslese“ (natural selection Darwins) eine grosse Rolle.

Nacli der Theorie Darwins streben alle organisirten Naturkorper in den auf 
einaiiderfolgenden Generationen ilire Formen in Folgę der aussern Lebensbedingungen 
zu verandern. Die Veranderlichkeit der Species ist eine von den meisten Naturfor- 
sebern gegenwartig anerkannte Thatsaclie. Die Erblicbkeit strebt die Organismen in 
ihren urspriinglichen Formen zu erbalten, so lange die Lebensbedingungen dieselben 
bleiben und sie stets dahin zuruckzufuhren, wenn sie durch einen besondern Umstand 
davon abgewichen sind.

Olme Zweifel werden viel mebr Individuen geboren, ais ibrer leben konnen. 
Unter den Tbieren und Pflanzen, die sieli in den Besitz der Erde theilen, entspinnt 
sieli ein fortwahrender Kampf ums Dasein; jedes Individuum strebt niclit nur, sieli 
selbst zu erbalten, sondern sorgt aucb fur Erhaltung und Yermebrung der Nacbkom- 
men. Der Kampf, der durcli dieses Streben bedingt ist, bat zur Folgę, dass, wenn ein 
Individuum durch irgend einen Einfluss nur ein wenig abandert, jedoeh in einer Weise,



welche ilim selbst niitzlich ist, es sieli den Zeit- und Ortverhaltnissen besser anpasst; 
eine solche fur den Besitzer niitzliche Abweichung yćrleiht demselben eine Ueberlegen- 
lieit gegen seine Mitbewerber derselben Art. Durch Haufung solclier kleiner Abwei- 
chungen vom alterlichen Typus und durch Yererbung derselben auf die Naehkommen 
entstehen nacli Darwina Theorie nach und nacli neue Rassen, neue Species, ja  sogar 
neue Gen era und Familien. Die unendlich grosse Anzalil der yerscliiedenen Form en 
in der ganzen Tbier- und Pflanzenwelt ist nacli Darwina Daratellung das Resultat 
solclier kleiner aber in Tausend und Millionen von Generationen sieli liaufender und 
vererbender Abweichnngen. Die geringate fur den Besitzer vortlieiHiafte Abweichung 
geniigt, urn demselben ein Uebergewicht tiber seine Mitbewerber zu verleiben, der kleinste 
Yortlieil, den ein Indiyiduum tiber seine Mitbewerber errungen bat, ist fur seine Existenz 
entsebeidend; die Mitbewerber jedocli, denenjener Yortlieil niebt zu Tbeil wurde, werden 
durch den Kampf urna Dasein immer melir yerdrangt, erdriiekt, yertilgt. Dieses Gesetz 
des Uebergewichts der bevorzugten Indiriduen und Rassen iiber die im Kampfe unia 
Dasein unterliegcnden ist die „naturliehe Ziichtung" Darwins. Durch die natiirliclie 
Ziichtuiig erkliirt sieli jede niitzliche Abanderung der Form und selbst des Instinktes, 
die Natur begiinstigt die Fortpflanzung der mit niitzlich en Abweicbungeu verscliencn 
Tbiere und Pflanzen auf Kosten der iibrigen und liauft dieselbe bei spateren Naehkommen 
zu immer hoherem Betrage an; sie verfabrt liiebei gerade so, wic ein Viebzucbter 
bei Veredlung seiuer Rassen, der durch geeignete Auswabl der lndividuen zur Nach- 
zucht die ibm selbst Vortbeil bringenden Eigenschaften immer melir zu steigern tracbtet.

Wenn der Mensch im Stande ist, neue Abanderungen der Haustbiere und 
Nutzpflanzen zu erzeugen, wenn er es durch kunstliehe Ziicbtung vermag ibm niitzlicb 
sebeinende Eigenschaften bei seinen Hausthierrassen beiworbringen und immer melir 
haufen zu lassen, warum sollte dies der Natur selbst abgesprocben werden ?

Welches sind nun aber die Mittel, dereń sieli die Natur bedient, um jene 
Resultate zu erlangen. Das Klima, der Boden, die Zahmung, die Kultur, die Gewohn- 
be.it, die Uebung oder der Mangel der Anwendung gewisser Organe, die Kreuzung 
bewirken fortwahrend die grossten Abanderungen in der Form und in den Instinkten.

Jeden Tag entstehen unter der Hand des geubten Kunstgartners neue Formen 
unserer Zierpflanzen, ans einer kleinen Hiihner- oder Fasanenart vermag mail es ein 
grosses Hausgefhigel zu erzeugen. Sollte es da die Natur selbst niebt yerstehen, neue 
Lebensformen zu erzeugen und sie den ibnen zukommenden Verbaltnissen anzupassen?

Der Kampf ums Dasein, die naturliehe Ziichtung erkliirt es, wie ein Thier, 
oder eine Pflanze, welche in ein neues Klima versetzt wird, sieli in den naebfolgenden 
Generationen immer melir den neuen Lebensbedingungen anpasst und dadureb in 
einem neuen Bezirke sieh einbiirgert. Naeh Analogie der kiinstlichen Ziichtung wird 
mail sieh leieht eine Yorstellung von dem Yerfabren maeben, dessen sieli die Natur 
liiebei bedient. 2



Mail konnte Mer entgegnen: Darwin verlangt zur Umgestaltung der Tliier- 
und Pflanzenformen sehr lange Zeitraume, Hunderttausende und Millionen von Jahren; 
ein solclier erst durch Millionen von Generationen wirksamer Prozess kann fur Akkli- 
matisation in der Gegenwart von gar keiner Bedeutnng sein. Hierauf antworte ich : zur 
Akklimatisation eines Thieres oder einer Pflanze bedarf es ebcn nicht der Erzeugung 
einer neuen Gattung oder Familie, nicht eininal der einer neuen Spezies. Die A kkli
matisation begihigt sich mit schwachen, oberflachlichen, oft ganz unscheinbaren Abwei- 
chungen; sic beanspruclit keine Umanderung der ganzen Organisation; sie verlangt we- 
der eine ganzliche Veranderung des Eizustandes, noch der verschiedenen Phasen der 
Entwicklung.

Damit ein Thier neuen Lebensbedingungen sich anpasse, geniigt es in den 
meisten Fallen, dass die Grosse und Farbę des Kbrpers, dic Dichte der Behaarung, 
bisweilen vielleicht auch die Gestalt sich andern. Dass Saugcthiere in kalten Landem 
weiss wcrden, dass das Geficder der Vogel nach dem Klima abandert, dass auch Schmet- 
terlingc und andere Insekten nach ihrem Anfenthaltsort ilire Farben wecliseln, dass dic 
Grosse der Seekonchylien mit dem Salzgehalt des Meeres zusammenhangt, dass dic 
Dichte des Pelzes mit dem Klima und der Erhebung iiber den Meeresspicgel abandert, 
dass sogar die Instinkte vieler Thiere unter neuen Lebensbedingungen wecliseln, ist 
bekannt.

Diese Abanderungen sind es nun , die zur Erklarung der Akklimatisations- 
Erscheinungen vollkommen geniigen.

Dass die Spezies Wolf sich in die des Hundes verwandle, dass der Seiden- 
spinner mit Ueberspringung seiner Metamorphosen ans dem Ei oline dazwischen lie- 
genden Larven- und Puppenzustand sich unmittelbar zum Falter entwickele, wie etwas 
ganz analoges bei Kroten wirklich beobachtet worden ist, kann die Akklimatisations- 
lehre ganz gut entbehren.

Wenn man weiss, dass unter dem Einfluss des Klimas der Yak und fast alle 
wilden Thiere iliren Ueberzug verandern, ilire Haare verlieren oder vermehren und 
yerlangern, urn unseren Winter besser ertragen zu konnen, wenn man sielit, wie die 
Natur bei Pflanzen und Thieren durch geringe Umanderung ihrer Lebensverrichtungen 
oder ihrer Bekleidung ihr Ziel erreicht, so ist eine ganzliche Umgestaltung der morpho- 
logischen Eigenschaften nicht nothwendig.

Betrachten wir z. B. die Akklimatisation des Mensclien. Eine kleine Umanderung 
der Farbę seiner Raut scheint die einzige Bedinguug zu sein, die die Natur zur An- 
passung unter neue Lebensbedingungen verlangt; denn die tibrigen Unterscliiede, welche 
dic verschiedenen Menschenrassen zeigen, der Wuchs, die Grosse des Gesichtswinkels, 
der Grad der Intelligenz sind wohl melir das Resultat der Nahrung, der Gewohnheit, 
des Mangels an Uebung seiner Fahigkeiten, ais des Klimas.



Man konnte liier wieder einwenden, dass dicse Anpassung des Menschen an 
die verschiedensten Klimate ihm allein eigenthumlich sei und sich erklare durch die 
vielfachen Hilfsquellen seiner Intelligenz, welclie ihm gestattet, sich vor dem Einfluss 
des Klimas ohne seine Organisation amzuandern, za seliiitzcn. Darauf antworte ich: 
der Stall, der Hiihnerhof, die Decke, mittelst welcher wir Thiere und Pflanzen schutzen, 
die ihre Krafte mehr erregende Nalmmg, die Zncht, welclie wir ihnen angedeihen 
lassen, die yerschiedenen Grade derselben, welclie sie durchmachen miissen, alle diese 
Sorgen, die wir fiir sie venvenden, sind von derselben Art and voa derselben Wirknng, 
wie diejenigen, darcli welche der Mensch seine eigene Akklimatisation aaf den ver- 
schiedensten Pnnkten der Erde schatzt and bewirkt.

Die Akklimatisation des Menschen erfordert jedocli sehr viele Opfer; der 
grosste Tlieil der Menschenrassen wiirde wolil in andere Zonen versetzt, nacli einigen 
Generationen za Grandę gehen; ein geringer Tlieil nar wiirde, darcli die naturliche 
Ziichtang sieli einen Yortheil erwerbend, die iibrigen schadlichea physischen Verhaltnisse 
besiegead, sich dem aeaen Klima mich einer Reihe voa Generationen yollkommen 
anpasseii.

Es ist keia Zweifel, dass wena mail fiir irgend ein aaderes Thier dieselbe 
Miilie wie fiir den Menschen verwendete, wean man dieselben Opfer brachte, wenn 
man mit derselben Anzahl experimeatierte, man ganz dasselbe Resultat erreichen wiirde; 
jedes Thier ohne Ausnahme wiirde anter allen Breitegraden in allen Zonen gcdeihen. 
Wir selien, wie anter Tleni Einflnss der Warnie nad Kiilte gewissc Tlieile des Korpers 
Yerkiimmcrn oder sich besser entwickeln, wie die Mant bliisser and dankler wird, wie 
die Temperamente sich verandern, wie Sangainiker in Choleriker and Phlegma- 
tiker sich verwandeln, wie andere Kranklieitea herrscliend werden, wie manclie Tbiere 
zwar ihr Haar, iliren Waclis verandern, ihren Natzea aber beibehalten.

Der Kampf ams Dasein, die liatiirliche Ziichtang war es, die die Akklimati- 
sation der Thiere in allen Perioden der Erde moglich maclite. Wir selien es ja  aach 
gegenwartig, dass iiherall aaf der Erde, anter den verschiedensten Lebensbedin- 
gangen, trotz Kiilte and Hitze, aaf Bergen and in Thiilern, in Wiisten and Siimpfen 
Verwandte derselben Gattnngen oder Familien za finden sind and einen Anblick 
gewahren, welcher ans za lehren scheint, dass die einen von den andern abstammen. 
In allen Zonen findet mail ganz ahnliche Siiagethiere and Vbgel, die Nester der letz- 
teren fast von der namlichen Form and ahnlichem Ban, ihre Eier von derselben 
Farbę, and docli sind es verschiedene Species.

So wie sieli die geographische Verbreitang der Organismen in der Vorwelt 
hauptsachlich ans grossen klimatischen and physikalischen, allmiihlichen Veranderungen, 
welche der Reihe nacli alle Tlieile der Erdoberflache betroffen liaben, erkliirt, so wic 
Thiere and Pflanzen des Nordens in der Eisperiode sogar den Aeąaator aberschreiten



mul unter dem Einfluss der naturlichen Ziichtung sieli den neuen Verhaltnissen an- 
passen konnten. so wird aucli jetzt nocli die Kolonisation einer Gegend dureh die 
Bewolmer eines benachbarten Bezirkes mit Hilfe der Wanderungen mul der Fahigkeit 
der Abanderung und Anpassung derselben an ilire neue Heimath bewerkstelligt.

So selien wir auch jetzt nocli, wie mittelst des Wind es oder des fliessenden 
Wassers, ja  dureh Tliiere und Menschen die Keime der Organismen auf der ganzen 
Erde verbreitet werden. Ueberall findet ein natiirlicher Austausch der Produkte statt, 
iiberall yerandert das Klima, die natiirliche Ziichtung, der Kampf ums Dasein ilire 
Eigenschaft; die Erde ist daber nur dureh das Mittel der Akklimatisation mit allen 
ihren Thieren und Pflanzen bevolkert worden.

Die natiirliche Auslese ist oline Zweifel das Hauptmoment in Bezug auf die 
Akklimatisationsfahigkeit der Tliiere und Pflanzen. Wenn ein fremdes Thier, z. B. eine 
neue Seidenraupenart bei uns geziichtet wird und sieli fortpflanzt, so werden in der 
ersten Zeit gewiss nicht alle Indiyiduen der Nachkommenschaft wieder fortpflanzungs- 
fiihig sein, ein Tlieil derselben wird gewiss ohne fiir Nachkommenschaft gesorgt zu 
haben, zu Grunde gehen. Nur diejenigen Indiyiduen werden ihr Lebensziel vollkommen 
erreichen, bei welehen Klima und Zucht eine giinstige Modifikation bewirkt haben. 
Nicht alle Raupen werden es zum Einspinnen bringen, nicht alle Cocons werden 
Selimetterlinge liefern, oder die Schmetterlinge werden zu einer Zeit auskriechen, wo 
ilire Nachkommenschaft keine Nahrung findet, nur ein Tlieil der Schmetterlinge wird 
sieli paaren und Eicr legen, nur ein Tlieil der Eier wird befrtJchtet sein und nur ein 
Tlieil der befruchteten wird Raupen liefern. In allen Perioden ilirer Metamorphose 
wird die natiirliche Zuchtwahl bewirken, dass die minder kraftigen, die fur unser 
Klima untauglichen Indiyiduen bei Seite gescliatft werden und nur die gesuiuleren, kraf- 
tigeren, fur unser Klima gunstig veranderten Indiyiduen am Leben bleiben. Diese Ver- 
haltnisse werden dureh einige Generationen bestehen; fortwalircnd werden die untaug
lichen Indiyiduen ausgemerzt, bis endlich die klimatischen Einfliisse eine dauernde 
giinstige Umanderung bei der neuen Species bewirkt haben werden, in der Weise, 
dass nur nocli ein unbedeutender Tlieil der Indiyiduen in jeder Periode zu Grunde 
gelit, was aber nicht melir auf Rechnung des yeranderten Klimas zu setzen, sondern 
anderen Einflussen zuzusehreiben ist; — erst dann ist die Seidenraupe akklimatisirt.

Ich liabe diese Erscheinungen sehon friiher beriihrt, ais ich von dem Ein- 
flusse des Klimas auf die Aenderung der Lebensdauer der Saturnia Cyntliia und Arrindia 
in ihren yerschiedenen Perioden sprach; hier bringe ich sie mit der natiirlichen Ziichtung 
in Yerbindung; ich erlaube mir nur nocli diese Yerhaltnisse am Coconzustande des Ailan- 
tusspinners etwas mebr zu veranschaulichen. Im ersten Jahre der Zucht konnte nur 
ein kleiner Tlieil der Cocons der Sommerzucht iiberwintert werden, der grosste Tlieil 
der Schmetterlinge kroch zu einer fur die Erhaltung der Nachkommenschaft ganz unge-



eigneten Zeit heraus, ein anderer Tłieil ging zu Grunde; nur 6 % der Falter iiberwin- 
terten in den Cocons und konnten dalier zur Fortpflanzung beniitzt werden. Jedes fol- 
gende Jalir wurden diese Verlialtnisse gunstiger, so dass gegenwartig sclion 50% der 
Sclimetterlinge zur Weiterzucht geeignet sind. Hier ist docli unbedingt die natiirliche 
Auslese im Spiel, denn hiitte das Klima niclit gleich im ersten Jalire auf einen Tlieil 
der Individnen einen solchen Einfluss ausgeiibt, dass ein Theil der Cocons auserlesen 
wurden, erst im nachfolgenden Frlihling ihre Sclimetterlinge zu liefern, so hiitte die 
Akklimatisirung der Saturnia Cynthia sehr grosse Scliwierigkeiten zu iiberwinden ge- 
habt. Die natural selection war es, die die Akklimatisation der Saturnia Cynthia 
moglicli maclite, oder mindestens sie selir erleichterte.

Nehmen wir umgekelirt den Fali an, dass zu einer Zeit, wo die Saturnia Cyn- 
tliia bei uns vollkommen akklimatisirt sein wird, also alle Cocons iiberwintern werden, 
dieser Seidenspinner nach Brasilien eingefiihrt w ird; liier wird es auch nur die na- 
tiirliclie Auslese moglicli maclien, dass in dem viel warmeren Klima Brasiliens jalir- 
licli zwei Zuchten durchgefuhrt werden. Anfangs wird nur ein Teil der Schmetter- 
linge im Sommer ausschliipfen, binnen einigen Jaliren wird dies aber mit allen der 
Fali sein, die Natur wird also in Brasilien in gewisser Hinsicht umgekelirt ais bei 
uns verfahren, urn die Cynthia dort zu akklimatisiren.

Ist diese Ansicht iiber den Eintluss des Klimas und die natural selection auf 
die Einbiirgerung der Tliiere eine richtige, so wird es in der Vorzeit mit der Akkli
matisation unserer Hausthiere sieli auch so verhalten liaben; in den ersten Stufen ih- 
rer Ziichtung werden dieselben nocli wenig zur Akklimatisation in unseren Gegenden 
geeignet gewesen sein; erst nach vielleicht einer sehr grossen Reilie von Generatio- 
nen wurden sie ganzlich eingewbhnt. Wir sehen diesen Vorgang theilweise nocli jetzt 
bei der Hauskatze und beim Esel, indem diese Tliiere erst in der neuern Zeit sieli 
in manchen Gegenden Nordeuropas, z. B. Norwegens an das kaltere Klima gewohnen, 
nur ist in Bezug auf den Esel zu bemerken, dass mit seiner Akklimatisirung zugleich 
auch eine Entartung, Vcrschlechterung der Rasse verbunden ist, so dass die Akkli- 
matisationsvereine mit dem Gedanken umgehen, ans Spanien oder Italien edlere Esel- 
rassen bei uns einzufuhren.

Nach dem eben auseinandergesetzten wird also die Moglichkeit ja  Wahr- 
scheinlichkeit einleuchten, gewisse in anderen Gegenden und Welttheilen geziichtete 
Hausthiere, besonders solclie, welche sclion in ilirer Heimat Neigung zur Rassenbil- 
dung zeigen, bei uns einzufuhren; einer oder der andere Versuch, an sich schon in- 
teressant und belehrend, mit Llamas, Alpacas, den verschiedenen Seidenraupen und 
Bienen wird wohl ohne Zweifel gelingen, und wenn nur einer vollstandig gelingt, so 
ist die darauf verwendete Miilie gewiss reichlich belohnt.



II. Zahmung wilder Tliiere.

Die Lebensweise des Thieres im zahmen mul wilden Zustande ist jedenfalls 
eine selir verschiedene. Das wilde Thier bat ofters Nahrungssorgen und Kampfe we- 
gen der Nahrung zu bestehen, dem zali men dagegen wird seine Nabrung stets reicli- 
licli aufgetisciit, das wilde bat freie Wahl seiner Nahrnngsmittel, das zahme inuss das 
fressen, was man ibm vorsetzt; das wilde bewegt sich frei in frischer Luft, das zalnne 
ist meist in verdorbener eingesperrt, ersteres muss sieli selbst vor seinen Feinden 
schtitzen, letzteres wird durcb den Menscben vor Verfolgung bewabrt. Bei diesen 
IJmstanden ist es docli wold leielit erklarlich, wenn bei der Zahmung eines Thieres 
Aenderungen in der Beschaffenheit der Safte eintreten und demznfolge gleich Anfangs 
wenigstens individuelle Abweicbungen entstehen.

Ans diesen wird mm der Menscli diejenigen zum Zwecke der Fortpflanzung aus- 
wahlen, bei welchen die Mildernng der Wildbeit am weitesten gedieben ist; er wird 
bei dieser Auswabl besonders jene Eigenschaften des Thieres beriicksichtigen, welche 
fiir ilm selbst vortheilbaft erscheinen, wenigerjene, die fiir das Thier von Nutzen sind. 
Naeli einer Reihe von Generationen wird das Thier vielleicht ganzlich den Charakter 
der Wildbeit abgelegt liaben, d. h. es erscheint gezahmt.

Es stellen sich diesem Prozess jedoch selir viele Schwierigkeiten entgegen. 
Manche wilde Tliiere sterben sclion nach kurzer Zeit in der Gefangensehaft, z. B. 
viele Atfcn, andere leben zwar fort, ohne jedoch fiir Nachkommenscbaft zu sorgen, z. 
B. der Elefant, noch andere tliun dies zwar, zeigen aber wenig Neigung zur Veran- 
derung, zur Ablegung ibrer Wildbeit, z. B. die Raubthiere. Nur ein Theil der Tliiere 
zeigt liierin geringere Hartnackigkeit und liisst hoffen, dass es den Anstrengungen und 
den mannigfaltigen Yersuchen in den zoologischen Garten wenigstens naeli langerer Zeit 
gelingen wird, die Zahmung zu bewerkstelligen; in diese Kategorie gehoren aber gliick- 
licherweise gerade jene Thiere, an dereń Zahmung uns allein etwas gelegen sein kann, 
namlicli manche Nagetbiere, Beutelthiere und Hufthiere; in Bezug auf diese sind sclion 
so manche Erfolge in neuerer Zeit erzielt worden, mit einigen ist die Zahmheit we
nigstens so weit fortgesehritten, dass sie den Menschen niclit niehr tliehen, ihn nicht 
mehr ais Feind betrachten; manche andere aussern sogar Freumlschaft, Dankbarkeit 
gegen ihn und unterwerfen sich ilirn ganzlich.

Eine mcrkwiirdige Erscheinung bei der Zahmung ist es, dass das Fortpflan- 
zungssystcm dabei ani meisten beeinflusst wird. Adler, Geyer, Falken pflanzen sieli in 
der Gefangensehaft fast nie fort, der Edelfalke konntc trotz seiner Abrichtung zur Rei- 
herbeize bisher noch nicht zum Hausthiere gemacht werden. Papageien miissen fast 
immer zum Behuf der Zahmung neu eingefangen werden; nur in der neuesten Zeit ist



es gelungen, einige zimi Paren und Eierlegen zu bringen. Sumpfvogel eignen sieli 
deshalb gar nicht zur Zucht, nur den Storcli und Reiher liat raan einigemale zur Fort- 
pflanzung gebracht. Saugethiere sind in dieser Hinsiclit viel nachgicbiger, nur der 
Affe, der Waschbar, der Nasenbar, der Dachs, der Igel, die Fledermause, der Elefant 
zeigen sieli aucli schr hartnackig; letzterer ist dalier noch nie ais Species, sondern nur 
ais Individuum ziun Haustliiere geworden.

Da der Einfluss der Zahmung auf die Geschlechtswerkzeuge ein so machti- 
ger ist, so kann die Richtigkeit der Ansiclit Darwins, dass die Abanderung der Thier- 
formen vorzugsweise in dem Einflusse zu suchen ist, welclie die Fortpflanzungsorgane 
sclion vor der Befruchtung des Eies erfaliren, nicht bestritten werden; dalier erklart 
es sieli, dass die Zahmung auf die Individuen selbst, die ihr zuerst unterworfen wer- 
den, keine so erheblichen Wirkungen anssert, sondern dass sie melir erst den Cha
rakter der Nachkommen abandert, welcher eben in Folgę der Gefangenschaft und der 
damit im Zusanimenhange stehenden Umstande, insbesondere auch in Folgę der Gc- 
sellsehaft des Menschen ein allmahlicli milderer, zutraulichcrer und die llerrschaft des 
Mensehen immer melir anerkennender wird, eine je grossere Anzalil von Generationen 
stattgefunden bat.

Dass die Zahmung, sobald sie vollstandig erreicht ist, fast ohne Ausnahmc 
fordernd auf (las Fortpflanzungssystem wirkt, sehen wir an fast a,llen zahmen Thieren. 
Wer kennt nicht die Fruchtbarkeit des Meerschweinehens, des Kaninehens, des Ilaus- 
huhns,^ welclie eine Ueppigkeit der Yermehrung zeigen, wie sie bei ihren Stammeltern 
oder ahnlichen wilden Thieren nie beobachtet wird.

Da es bei der Zahmung durehaus nicht auf die Erhaltung des Charakters 
und der Formen des wilden Thieres abgesehen ist, so lasst sieli bisweilen auch die 
Kreuzung des zu zalimenden Thieres mit einern bereits zahmen einer andern Rasse der- 
selben oder einer nahe verwandten Art anwenden, urn neue Formen zu erzeugen; docli 
lehrt die Erfahrung, dass es nur selten gelingt, Thiere verschiedener Arten zum paren 
zu bringen, und wenn dies auch bisweilen zu Stande gebracht wird und Bastarde er- 
zeugt werden, so sind diese entweder gleicli oder in einer der nachsten Generationen 
unfruchtbar; so sind die Bastarde von Pferd und Esel, von Ilund und Wolf oder Scha- 
kal hochstens bis zur dritten Generation fortpflanzungsfahig; von diesem Gesctzc gibt 
es jedocli auch Ausnahmen. Auf den Gutem Sr. kais. Iioheit, des Erzherzogs Ludwig 
Josef sind mit der Kreuzung zwischen Steinbocken und Ziegen die giinstigsten Resul- 
tate erzielt worden , docli ist der Zeitramn noch zu kurz, urn behaujiten zu konnen, 
die erzeugte Bastardform sei ununterbrochen fortpflanzungsfahig. Eine Kreuzung zwi
schen Hase und Kaninchen wollte bisher niemals gelingen; in den letzten Jahren je- 
doch liat man mit einer vollkommen gelungenen Kreuzung dieser selir nahe verwandten 
Thiere iiberraschende Resultate erzielt. Auf die Bastarde dieser Thiere, die „lilwres-la-



pins“ yererbten sieli die fur den Menschen vortheilhaften Eigenschaften der Eltern; die 
Hasenkaninchen erhielten die Fruchtbarkeit des zahmen und den Wohlgeschmack des 
Fleiscbes des wilden Tliieres, und diese libvres-lapins pflanzen sieli ohne Unterbrechung 
fort. Noch auffallendere Ausnalimen erleidet das obige Gesetz bei manclien niederen 
Thieren, z. B. Artbrozoen. Mir ist es vollkommen gelungen, die beiden neuen Seiden- 
spinner Saturnia Cyntliia und Arrindia zu kreuzen und durch die Bastarde wieder frucht- 
bare Nachkommen zu erzeugen. Guerin-Meneville in Paris erzielte bereits die aclite 
Generation (dnie Unterbreclmng. Dasselbe gilt von der Apis mellifica und ligustica; nur 
ist hier zu bemerken, dass beide vielleicht nur verschiedene Rassen einer und dersel- 
ben Spezies sind.

Es ist daher nacli raeiner Ansieht den Yersuchen zur Kreuzung zweier 
zahraer Arten oder zwisclien zahmen und wilden noch ein weiter Spielraum gelassen 
und es ist zu erwarten, dass durch diesen Prozess noch manclic Formen entstehen wer- 
den, die dem Menschen von grosserem Yortlieil sein werden, ais die echten Arten. So 
scheinen z. B. die Versuclie in Frankreich mit der Kreuzung des Yaks und unseres 
Rindes von Erfolg gekront zu werden und es ist nicht unwahrscheinlich, dass mail mit 
der beabsichtigten Kreuzung des Zebras und Esels eine neue Thierform erzeugen werde, 
welche die Schnellfussigkeit des ersteren und die Gutmiitbigkeit des letzteren in sieli 
vereinigt.

Solche Vorgange mogen in der Yorzcit ofters von der Natur selbst eingelei- 
tet worden sein, ohne dass wir dies bis jetzt mit Gewissheit nachzuweisen im Stande 
waren. Schon Pallas war ja  der Ansieht, dass unsere Hausthierrassen auf dem Wege 
der Bastarderzeugung entstanden seien. So ist es nacli Darwin sehr wahrscheinlich, 
dass der Haushund mit seinen so mannigfaltigen und weit anseinander gehenden Ras
sen und seinen vielen halbwilden Formen von verscliiedenen wilden Arten herstammt, 
von denen jede durch ein besonderes Volk gezalimt wurde und sieli erst spater mit ei
ner anderen Rasse vermischen konnte. So ist es moglich, dass unser Scliaf, unsere Ziege 
aucli nur das Resultat solcher Kreuzungen in der yorhistorischen Zeit sind.

Hiichst interessant sind in dieser Beziehung die Untersuchungen Riitimeyers 
hinsichtlich unseres Rindviehes. Ans einer grossen Anzahl von in den Pfalilbauten der 
Schweizer Seen erhaltenen Resten gelangte Riitimeyer zu ganz uberraschenden Resul- 
taten. Aus den Wirbeln, Zahnen, Hornem, die er in den Pfalilbauten fand, erforschte 
er sowolil die wilden ais zahmen Thiere, die wahrend des Steinalters, des Zeitalters 
der Bronze und des Eisens in der Schweiz lebten. Zur Zeit der Seeansiedler lebte dort 
im wilden Zustande der Ur, Bos primigenius B oj. der Urus der Romer; im zahmen 
Zustande lebten damals drei Rassen des Rindes, von denen nur eine ihre Abstammung 
vom Ur bekundet und noch heute im Frieslander, Holsteiner und Jiitlander Schlage zu 
erkennen ist, die zwei andern aber von den Ansiedlern in gezahmtem Zustande aus



umiem Landem eingefiihrt worden sein miissen. Die eine dieser Rind\iehrassen, von 
żartem, sclilankein Bau mit kleinen kurzeń Hornem von Riitimeyer „Torfkuh oder Bra- 
cbyeeros-Rasse“ genannt, stammt nach seiner Ansicht ohne Zweifel von den im Dilu- 
vium und Torf von Eng-land, Irland und Schweden aufgefundenen Restcn des Bos 
brachyceros oder B. longifrons Ovv, ab, von welchem anch Owen die englischcn Ge- 
birgsrassen des heutigen Rindes und Nilsson die finnlandische Rasse ableiten. In der 
Sehweiz ist die Torfkuh nocli jetzt in der Graubiindter Rasse unzweifelhaft zu erken- 
nen. Die Torfkuh scheint also von den ersten Pfahlbauern im gezahmten Zustande 
aus England oder Irland nach der Schweiz eingefiihrt worden zu scin.

Ausser der Torfkuh findet man in den jiingern Pfahlbauten des Neuenbur- 
ger Sees Reste einer starkern Rasse mit einfach halbkreisfdrmig gebogenen Hornem. 
Sie stammt nach Riitimeyer von dem Bos trochoceros Mey. ab, weleher sclion in der 
Diluvialperiode in Italien vor Einwanderung des Menschen im wilden Zustande gelebt 
bat; diese Rasse ist, so wie ihre wilde Stammart jetzt, wie es scheint, giinzlieh erlo- 
schen. In den Pfahlbauten des Neuenburger Sees fand Riitimeyer ferner Schadelstiicke. 
wcielie einer Rasse angehbrt haben, die unzweifelhaft dnrch Kreuzung des zahmen 
Trochoceros und Primigenius entstanden ist.

Zu diesen d ra  Rassen der Schweizer Pfahlbauten kommt nocli eine yierte 
von dem Bos frontosus Nilss. der scandinavischen Torfmoore abstarnmende Rasse, 
welche in den Pfahlbauten nicht zu finden ist und erst spater aus Nordeuropa einge
fiihrt, nocli heute im sogenannten Fleckvieh oder dem Simmenthaler Sehlage, weleher 
sieli durcli seitlich und abwarts gerichtete Homer auszeichnet, nachgewiesen werden kann.

Aus Riitimeyers Forschungen gcht nun hervor, dass unsere gegenwartigen 
Rindyiehrassen durcli Kreuzung dieser vier Species, des Bos primigenius, trochoceros, 
brachyceros und frontosus entstanden siiul, dass also die heutige Species Bos Taurus 
ais das Resultat getrennter, in yerschiedenen Gegenden vor sieli gegangener Zahmun- 
gen der vicr Stammarten und der Vermischung derselben nach ihrer Zahmung zu be- 
trachten ist.

Daraus folgt wieder weiter, dass yerwandte Thierarten, nach dem sic gezahmt 
worden sind, durcli Kreuzung fruchtbare Bastarde erzeugen, wenn sic aueli im wilden 
Zustande nicht vermischt werden konnen, dass aber durcli die Zahmung und Kreu
zung die Aitcharaktere yerwandter Species nach und nach ganz yerwischt werden, so dass 
nach einer Anzahl von Generationen die Naclikommen derselben nur nocli ais Rassen 
einer und derselben Species gelten konnen.

Auf demselben Wege gelangten aueli Owen und Nilsson zu ganz alinlielieu 
Ergebnissen iiber die Entstehung unseres Rindes. Nach Riitimeyer ist endlieh aueh 
unser Hausschwein aus zwei yerschiedenen Species, dem Wildschwein und dem be- 
reits erloschenen sogenannten Torfschwein durcli Kreuzung ihrer gezahmten Formeu 
entstanden. .‘i



Aus allen diesen Tliatsachen geht hervor, dass in der Zukunft der Kreuzung 
noch eine grossc Rolle in Bezug auf Akklimatisation, Zahmung und Ziichtung der 
Thiere beschieden ist.

So wie es nnseren Yoreltern vor vielen Tausend Jaliren gelungen ist, das 
Pferd, den Esel, den Hnnd, die Katze, die Ziege und das Scliaf an unser Klima zn 
gewdhnen, werden aucli wir es, da Wissenschaft und Erfalirung uns zur Seite stehen, 
mit der Zcit mit dem i dama, Alpaca, dem Zebra, Yak und Renntliier im Stande sein; 
so wie es unsern Alinen im Steinalter mehr absielitslos und zufallig, gleielisam instinkt- 
massig mbglich war, durch Zahmung wilder und nachlierige Kreuzung der alinlichsten 
Thiere unsere lierrliehen Rindviehschlage, unsere so mannigfaltigen und liochst niitz- 
liclien Scliweinerassen zu erzeugen, ja  so wie es im vorigen Jahrhundert durch Ein- 
fiihrung der spanischen Merinos und Kreuzung derselben mit einheimischen Schafen 
moglieh war, die edlen deutselien Scliafrassen zu erzielen, so werden aucli wir friiher 
oder spater planmassig, mit Absicht, auf einem durch Erfahrung gezeichneten Wege 
durch Yermiselmng des Yaks mit der Kuli, oder des Zebras mit dem Esel, neue, ed- 
lere und brauchbarerc Thierformen erzeugen.

III. Akklimatisation fremder, wilder Thiere.

Die dritte Aufgabe der Akklimatisation, die Einfuhrung und Eingewohnung 
fremder wilder Thiere kann in Bezug auf mehrere Arten ebenfalls von Bedentung sein. 
Es unterliegt w oli i keinem Zweifel, dass so manche in der Wildniss lebende auslan- 
dische Sangethiere, Ybgel, Amphibien, Fische oder Griiederthiere bei uns sieli akkli- 
matisiren liessen. wenn sie aus einem Klima stammen, welches von dem unsrigen nicht 
sehrabweieht und wenn sie ilberhaupt bei uns analoge Lebensbedingungen finden. So bat 
mań die Absicht das amerikanische Flussschwein (Hydrochoerus Capybara L), das 
Steisstliier oder Aguti (Dasyproeta Aguti L) und das Backenthicr oder Paca (Coelo- 
genys Paca L) drei zur Familie des Meerschweinchens gehorige und in Siidamerika 
einheiinische Nagethiere bei uns einzufiihren. Mail hat in England und Irland einige 
Hiihnerarten z. B. das rothe Rebhuhn (Perdix rubra) aus Spanien und die californische 
Wachtel (Ortyx californica) bcrcits eingefiihrt und sie sollen sieli recht gut eingewoh- 
nen, andere will man akklimatisiren, wie das Felsenhuhn (Perdix saxatilis) aus Siid- 
europa oder will aus andern Welttheilen nach Europa verschlagene bei uns sieli an- 
sicdeln lassen und sclnitzen, z. B. das Steppen- oder Fausthuhn (Syrrhaptes paradoxus 
P a l l )  Asiens, wie Brelim in der Gartenlaubc empfiehlt.

Noch wichtiger ware vielleicht die Akklimatisation mancher fremder Fische, 
wie des Gurami (Osphronemus oltax Co mm e r son) aus China, auf dessen gelungene



Einfuhrung die Pariser Akklimatisations-Gesellschaft einen Preis von 2000 Frank 
gesetzt bat.

Jedocli treteii der Akklimatisation solcher wilder Thiere manche Sehwierig- 
keiten liindernd in den W eg ; andererseits kann eine solclte Akklimatisation selbst 
wenn sie gelingen sollte, vielleicht einen andern Nacbtheil zur Folgę baben. Wilde 
Tbiere baben wenig Neigung zur Abanderung, zur Rassenbildung, gewblmen sieli da- 
ber viel schwerer an ein anderes Klima, an neue Lebensbedingungen, ais dies bei 
zalimen der Fali ist. Brasilianiscbe Thiere, wie das Capybara oder Aguti, kbnnen 
wobl unter der Fiirsorge des Mensclien unsern Winter iiberdauern, ob sie denselben 
aber in der Freilieit ertragen werden, ist sebr zweifelbaft. Ganz gewiss miissen diese 
Tbiere zuerst dureb mebrere Generationen, talls sie sieli bei uns tortptlanzen, in der 
Gefangenscbaft gebalten werden; erst nacli einer lieibe von Jabren diirfte man es ver- 
sueben, ibnen die Freilieit zu schenken. Noch mehr gilt dies vom Garami, den man ja 
sogleieb unsern Gewassern anvertrauen miisste. Ferner wird es nicht viele so eifrige, 
opferfahige, zum allgemeinen Kesten, aber zum eigenen Nacbtlieil tbiitige Mensclien 
geben, uin bier zu bedeutenden Resultaten zu gelangen. Es wird sieli wobl jeder be- 
denken, ob er sieli den Gurami mit gewiss sebr bedeutenden Kosten versebaften solle, 
urn ibn den Gewassern, also auch den Raubfischern preiszugeben, besonders in sol- 
eben Gegenden, wo es gang und gebe ist, die Fisclie mit ungeloschtcm Kalk oder mit 
Kockelskbrnern zu fangen und Tausende derselben sainmt ilirer jungen Prut zu ver- 
tilgen. Derartige Aufgaben situl nur auf sebr grossen Gtiterkomj)lexen unter strenger 
Bewachiuig der Gewasser und unnachsichtiger Handbabung der Fischgesetze, ferner 
dureb Vereine, denen bedeutende Mittel zur Disposition steben und dereń oberster 
Grundsatz eben das Allgemeinwobl ist, ausfUbrbar. Ein weiteres, nicht zu iiberse- 
liendes Bedenken ist es, dass manche Tbiere, wenn sie sieli stark vermebren sollten, 
unsern Feldfriicbten bedeutenden Scbaden zufugen konnten, wie es beiiu Aguti in Bra- 
silien der Fali ist. Noch mehr zu berticksichtigen aber ist der Kampf mus Dasein 
in Bezug auf die Mitbewerbung der eingefiihrten Thiere mit andern, insbesondere alm- 
I ich en Artem

Alle Thiere besitzen das Bestreben sieli in einer mehr oder minder rasehen 
geometrischen Progression zu vermehren; sie sind an und fur sieli geeignet, grosse 
Land- oder Wasserstrecken binnen einer gewissen Zeit zu bevblkern, die einen sclinel- 
ler, die andern langsamer, es hangi dies nur von der Menge der Eier ab, die ein 
Tliier heworbringt.

Manche Fisclie, wie Karpfen, Hausen, die Hunderttausende, ja  Millionen Eier 
legen, wiirden sieli in wenigen Jahren so stark vermehren, dass ihre Nachkommen in 
sammtlichen Gewassern der Erde keinen Raum luitten, ja selbst ein einziges Eleplian- 
tenpaar, das nur etwa alle 10 Jahre ein Junges bat, wiirde in 500 Jahren, wenn



alle am Leben blieben, eine Nachkommenschaft von 15 Millionen haben. Diesem Stre- 
ben der Tliicre sieli bis ins Unendliche zu vermehren, wird durch eine fortwahrende 
Vernichtung des grossten Tlieils der Naclikoramen, eine uniiberwindliche Schranke ge- 
sctzt. Diescr verniehtende Einfluss betrifft meist schon den Ei-, dann aber auch beson- 
ders den Jugendzustand, ja der Tod rafft endlich selbst die wenigen uberlebcnden 
alten Tndividucn hinweg.

Das Leben eines Thieres ist abhangig von sehr zusammengesetzten Verhalt- 
iiissen des Natnrbausbaltes.

Wenn in einer Gegend der Kohlweissling Pontia brassicae allzusehr iiber- 
bandninnnt, so werden sieli auch manche Sclilupfwespenarten, wie der Pteromalus 
puparum und der Microgaster glomeratus, die ihre Eier in die Raupen oder Puppen 
des Kolilweisslings legen, sehr vermehren, so dass dadurch wieder die Raupen ver- 
tilgt werden, ja  die Yerrainderung der Raupen wird wieder bewirken, dass auch ihre 
Schlupfwespcn sieli rermindern ratissen, weil vielleieht die meisten derselben keincn 
Wirtli tinden, den sie mit ihrem Legstachel anbohren und mit Eiern beschenken kon- 
nen. Doeh die Raupen und Schlupfwespen sind hinsichtlich ihrer Vermehrung niclit nur 
von einander selbst, sondern von sehr vielen andern Verhaltnissen, den Spatzcn und 
Meisen, die ihnen naehstellen, den Witterungeinflussen, u. drgl. abhangig.

Eine derartige Abhangigkeit der Thiere von einander hat zur Folgę, dass 
ein gewisses Gleiehgewicht oft nach grossen Schwankungen immer wieder hergestelłt 
wird, worin eben der sogenannte Naturhaushalt besteht.

Jedes Tliier nmss um Rautu, Nahrung, also uras Dasein kampfen , das Le
ben des Thieres ist ein fortwahrender Kampf gegen das Klima, gegen seine Feinde, 
gegen Seinesgleichen, oft gegen Individuen einer nahe verwandten Art.

I łieses Abhangigkeitsverhaltniss der Thiere von lndividuen derselben oder 
einer andern Art, von ihrer Nahrung, vom Klima, ist ein zu augenfalliges, ais dass 
ich es durch Peispiele erlautern sollte.

Bei den Versuehen, neue, wilde Thiere bei uns einzufuhren, ist nun nach 
meiner Ansieht, dieser Kampf ums Dasein nicht ganz ausser Acht zu lassen.

Was nun zuerst den Kampf des einzufuhrenden Thieres mit dem Klima be
trifft, so ist es klar, dass Thiere ans tropisehen Gegeuden aus diesem bei uns nicht 
siegreich hcrvorgehen werden. Den Kampf um Nahrung an und fur sieli werden 
fremde Thiere leieht bestehen, denn Pflanzenfresser, und auf diese hat es ja  die Ak- 
klimatisation allein abgesehen, sind niemals Monophagen, wenigstens was die hoheren 
Thiere betrifft; monophagische Seidenraupen wird man selbstverstandlich nur dann ak- 
klimatisiren kbnnen, wenn ihre Nahrungspflanze eingefiihrt und eingewohnt werden kann.

leli liabe liier nur mełir den Kampf hinsichtlich der Mitbewerbung mit an
dern Thieren im Auge.



Der Aguti, der sieli nacli Art unserer Hasen von Feldfriicliten nalirt, wird 
einen Kampf mit unsern Katzen und Fiichsen, mit Habichten und Raben zu bestehen 
haben, er wird in Mitbewerbung treten mit unsern Hasen; es ist nun selir dieFragc, 
ob er sieli seiner neuen europaischen Feinde wird erwehren, und wenn dies der Fali 
sein sollte, ob seine Yermelirung nicht die Folgę haben wird, dass die Hasen sieli 
Yermindern. Das rotlie Rebliulin kann in Folgę der Mitbewerbung mit unserm einheimi- 
sclien bewirken, dass letzteres immer mehr und melir verseliwindet. Piippig sagt in 
seiner „Illustrirten Naturgescliiclite“ Folgendes hicriibcr:

„In England und auf den Inseln des brittisclien Kanals ist die Einfuhrung 
des rotlien Rebhulins zwar gelungen, indem es sieli dort mit Leichtigkeit akklimati- 
sirt bat, allein zura grossen Nachtheile des gemeinen Rebhulins, welches von der freni- 
den Art so grimmig verfolgt wird, dass es sieli ans manchen Gegenden ganz entfernt 
hat. Audi in andern Beziehungen haben die Besitzer der Jagdreviere durcli diesen 
Tauseh Nachtheil erlitten, denn das Rothhuhn hat weit geringeres Fleisch ais das 
Rebliulin und verdirbt die am besten abgerichteten Hunde dadureh, dass es statt auf- 
zufliegen, davon lauft und den Hund zur Vcrfolgung verfuhrt“ .

Auf diese Yerhaltnisse glaubte ieh nur aufmerksam maelien zu miissen, oline 
es in Abrede zu stellen, dass audi in Bezug auf die Akklimatisation wilder Tliiere 
nianche sclibne Erfolge zu erzielen sein werden.

IY. Akklimatisation der Pflanzen.

Ieh komme nun zur Akklimatisation der Pflanzen. Diese hat die Aufgabe 
1.) Yersuche mit denjenigen auslandischen Kulturgewachsen zu maelien, welche in un
serm Klima gedeihen oder welche wenigstens zu der Erwartung berechtigen, dass sic 
in kiirzerer oder langerer Zeit sieli eingewohnen werden. 2.) Diejenigen auslandischen 
und inlandischen wilden Gewachse zu ermitteln, welche sieli ais Kulturjiflanzen eignen 
konnten, d. h. von welchen wir irgend einen okonomischen, industriellen oder medizi- 
nisehen Gebraueh maelien, oder die wenigstens ais Zierpflanzen sieli eignen konnten.

Jede Art von Pflanzen ist im allgemeincn dem Klima ilirer Heimath, ja sie 
ist streng genommen sogar dem Boden und allen iibrigen Lebensbedingungen ihres 
Vaterlandes angepasst, und kann dalier nur in solche Gegenden verpflanzt werden, 
welche ein gleiches Klima, eine gleiche Bodenbeschaffenheit haben und in welchen 
sie uberhaupt ganz analogen Yerhaltuissen ausgesetzt ist. Dalier konnen Dattelpal- 
men, Pomeranzen und andere Gewachse ans tropischen oder viel warmeren Gegenden 
bei uns im Freien nicht gedeihen. Nymphaeen und andere Wasserpflanzen gehen auf 
Feklern, Saxifragen und andere Gebirgspflanzen in der Ebene zu Grundc.



Diescs Gesetz gilt jedoch nur im Allgemeinen; es erleidet viele Ausnahmen, 
denn die Erfahrung lehrt, dass viele Pflanzen auch einem andern Klima, andern Le- 
bensbedingungen iimerhalb gewisser Grenzen ausgesetzt und angepasst werden kdnnen.

So wic Hausthiere iiberhaiipt leichter akklimatisirt werden konnen ais wilde 
rrhiere, und zwar um so leichter, je mehr Neigung zur Rassenbildung in ilinen vor- 
lianden ist, so hbnnen auch Kulturpflanzen leichter ais wilde und zwar um so leichter, 
je mehr sic Neigung zur Abanderung liaben, eingewohnt werden. Wir bemerken dies 
an den Cerealien, den Kartoffeln, dem Lein, die alle einen sehr grossen Yerbreitungs- 
bczirk liaben.

Fcrner ist es klar, dass einjahrige Gewachse, wir sehen es ja  an unsern 
Zierpfianzen, sclbst aus tropischen Gegenden, sich sehr leicht eingewolinen lassen, pe- 
rennicrende Kriiuter setzcn sclion mehr Widerstand entgegen, am schwierigsten aber 
gelit es mit holzigen Gewachsen, wenn sie einem viel warmeren Klima angehoren, 
denn solchc vertragen nur einen bestimmtcn Grad von Kiilte, erfrieren daher dann bci 
uns, wenn dieser Grad uberschritten wird. So finden wir, dass gar kcine immer- 
griinen Rannie bei uns fortkommen wollen und sclbst sommergrtine ofters an den Soin- 
mertrieben oder ganz erfrieren. In vielen Fallcn kann aber die Pflege und Kunst des 
Gartners sehr viel zur Akklimatisirung der Gewachse beitragen.

Inwiefern — will ich an einem Beispiele crliiutern.
Einjahrige Gewachse, die des Samens wegen gebaut werden, sind erst darni 

ais akklimatisirt zu betrachten, wenn sie bei uns im Freien reifen Samen bringcn. Ich 
habe schon friiher von der Soja hispida gesprochen, dereń Akklimatisation in manchen 
Gegenden bereits gelungen ist. Wie liiitte man es min anzufangen, um sie dort zu 
akklimatisiren, wo dies bis jetzt nocli nicht moglich war. Da die Soja vom Froste 
getbdtct wird, so kann sie bci uns erst etwa in den ersten Tagen des Mai gesiiet 
werden; in diesem Falle ist der Sommer fiir sie zu kurz, die Samen werden nicht 
reif. In Tesehen z. B. fehlten im yorigen Jahre beilaufig nocli zwei Woclicn zur Reife. 
I  m diese ntin zu Stande zu bringen, sile man nur einen Theil des Samens der Soja 
gleich ins Freie, den andern sile man im April mehrere małe in Zwischenraumen ins 
Mistbeet und yersetze die jungen Pflanzchen im Mai ins Freie. Yon diesen Pflanzen 
wird gewiss ein 'Theil derselben reifen Samen bringen. Man wałile nun zur Saat fiirs 
kiinftige Jalir den reifen Samen von denjenigen Pflanzen aus, die am spatesten ge
siiet worden sind und zwar mbglichst von solchen, von denen nur ein Theil des Sa
mens reif wurde, wahrend der andere Theil vor der Reife erfror. Mit diesem Samen 
verfahre man im kiinftigen Jahre wieder auf die namliche Weise. Ist der Sommer 
dem yorjahrigen ahnlich, so wird man im Herbste sclion Samen von Pflanzen gewin- 
nen, welelie um einige Tage spiiter inn Mistbeet gesiiet worden waren, ais das erste- 
mal; im dritten und jedem folgenden Jahre wird man unter gleichen Umstiinden wie-



der einige Tage gewinnen, so dass man nacłi einigen Jahren niclit mehr gezwungen 
scin wird, den Samen ins Mistbeet zu saen; man wird die Soja, von der Saat an im 
Freien gezogen. zur Reife bringen, und sie auf diese Art akklimatisiren.

Darwin macht einen andern Vorschlag um die Schminkbolme in einem kal- 
ten Klima zu akklimatisiren.

Nach seiner Meinung miisste man in einer Gegend, wo diese Bolme nocli 
gut gedeiht, sie eine Reilie von Generationen hindurch so friibzeitig aussaen, dass ein 
grosser Tlieil der Pflanzchen nocli vom Froste getodtet wird. Die davon vcrsclionten, 
dem Ertragen des Frostes also besser gewachsenen Individuen aber miisste man sorg- 
sam zusammeu lialten und in ahnlicher Weise von Jalir zu Jalir wieder einer Aus- 
musterung durcb den Frost unterwerfen. Hatte man die Schminkbolme in einer gros- 
sern Reilie von Generationen einer derartigen Einwirkung der Kalte oft genug aus- 
gesctzt, so diirfte davon wahrscheinlich sclion eine kaltefahigere Abart entstehen, welche 
in ein nordlicheres Klima ais es unsere heutige Schminkbolme vertragt, verpflanzt wer- 
den konnte. Hier miisste also die Akklimatisation dieser Pflanze fiir ein kaltes Klima 
in einem warmeren vorgenommen werden. Bei beiden Methoden einer solehen kiinst- 
liclien Akklimatisation der Pflanzen, ist es also die Auslese, welche die Eingewbh- 
nung unterstiitzt.

Ausdauernde Gewachse, Straucher, Baume konnen nur dann akklimatisirt 
werden, wenn sie aus einem ahnlichen Klima kommen; insbesondere kommt es auf 
den Grad der Kalte im Winter an. Holzige Gewachse lialten nur einen bestimmten 
Grad der Kalte aus, olme zu erfricren. Erreicht die Kalte in irgend einer Gegend 
z. B. — 20° R., so ist selbstverstandlich, dass Gewachse, die bei dieser Temperatur 
erfrieren, niclit eingefuhrt werden konnen. Eine Abhartung, eine Umanderung des 
Baumes in der Weise, allmahlich grossere Kaltegrade zu ertragen, ist schwer ausfuhr- 
bar. Man konnte den Versuch machen, den zu akklimatisirenden Baum in den ersten 
Jahren mit einer Decke zu versehen, diese allmahlich leichter werden lassen und nach ei
ner langen Reilie von Jahren ganz wegnehmen. Docli diirfte dies schwerlich zu einem befrie- 
digenden Resultate fiihren; denn so wie bei Thieren ein aiuleres Klima vorziiglich ei
nen umandernden Einfluss auf die Fortpflanzungorgane, also auch auf den Eizustand 
ausiibt, so modifizirt ein kiilteres Klima auch bei den Pflanzen besonders den Samen.

Nach meiner Ansiclit konnte man also z. B. einen Baum der nur eine Kalte 
von 15 Grad vertragt, dadurch in einer Gegend, wo die Temperatur im Winter auf 
— 18 bis — 20° sinkt, akklimatisieren, dass man die Baume der ersten Generationen 
gegen die Kalte angemessen schiitzt, und sobald diese Samen tragen, solche wieder 
aussaet; die von diesen Samen erlialtenen Baume werden bereits etwas abgeharteter 
sein; wenn man auf diese Weise eine Reihe von Generationen verfahrt, so wird man 
endlich Abkommlinge erhalten, welche eine Kalte von — 20° R. ertragen.



Wir selien diesen Vorgang in naturlicher Weise, olme dass dies beabsichtigt 
worden ware, an der gemeinen Robinie (Robinia Pseud-Acacia) sieli abspinnen.

Vor 20—25 Jabren erfroren in Teschen die Robinien fast alljahrlich an den 
jiingeni Zweigen, ofters aucli bis ins alte IIolz, ja  bisweilen bis an die Wurzel; diese 
Baonie gelangten nur durehschnittlich jedes dritte Jahr zur Blutlie; gegenwartig komnat 
es gar niclit melir vor, dass die Robinien ganz erfrieren, ja  selbst die jahrigen Zweige 
lialten bereits eine Kiilte von 24— 25° R. standhaft aus; alljahrlich erfreuen sie uns 
mit ihrem Bluthenschmuck. Dies erklart sieli eben daraus, dass die Robinien liaufig 
durch Samen gezogen werden und sie verlialtnissmassig rascli folgende Generationen 
liefern, welclie allmahlich barter, widerstandsfahiger werden.

Wiirde man diesen Fingerzeig der Natur beachten, so konnten durch ge- 
eignete Auswald des Samens selbst bei manchen Holzgewachsen in kurzer Zeit iiber- 
rasehende Resultate erzielt werden.

rui Allgemeinen konnen ausdauernde Gewachse, Straucher und Baonie aus 
warmeren Gegenden nur allmahlich nacli kalteren vordringen; wie wir dies an den 
Obstbaumen, ani Wallnussbaum, an der Pfirsich bemerken.

Y. Yeredlung der Kulturgewachse.

Niclit niinder wichtig ais die Einfiilirung neuer Arten von Gewachsen, ist 
die Veredlung unserer einheimisclien Kulturgewachse, so wie die Erzeugung neuer 
Spiclarten derselben. In dieser Hinsicht wird von den Kunstgartnern Deutschlands, 
Belgiens, Frankreiclis und Englands bereits Erstaunliclies geleistet, insbesondere bei 
Zier- und Gemtisegewachsen, dann bei Obstbaumen.

Das Mittel zur Veredlung und Erzeugung neuer Spielarten ist die Auswald 
kraftigerer, cdlerer Individuen zur Nachzucht, ferner die Kreuzung.

Ich will dies an einem konkreten Falle erlautern.
Unter Tausend aus Samen gezogenen Aepfelbaumchen werden die meisten 

entweder dem Holzapfel Pyrus malus L oder dem Johannisapfel Pyrus praecox nahe 
kommen. Nur wenige werden dem Mutterstamme ahnliche Friichte bringen, und eine 
noch geringere Zahl wird andern edlen Sorten angehoren. Da man aber sclion nach 
dem Totalhabitus, insbesondere nach dem Laube beurtheilen kann, ob das Baumchen 
eine edle oder wilde Sorte zu werden verspricht, so wahlt man eben diese wenigen, 
dcm Anscheine nach edleren Baumchen aus, und lasst ihnen alle mogliclie Pflege an- 
gedeihen. Nun kann es wohl 10 ja  20 Jahre dauern, bis diese Baumchen wirklich 
Friichte bringen; erst dann wird man beurtheilen konnen, ob sieli unter diesen Baum
chen das eine oder andere findet, welches sich ais neue edle Spielart kundgiebt. Urn



jedocli schneller zum Ziele zu gelangen, pfropft oder okulirt man altere Aepfelbaume 
mit den Reisern oder Augen jener hinsichtlich des Grades ilires Adels unbekannten 
Baurachen, in welchem Falle man schon drei oder vier Jahre nacbher zu jener Kennt- 
niss gelangen kann.

Obwohl dieses Yerfahren ein muhsames und langwieriges ist, so wird es doch 
von Kunstgartnern angewendet, und nur dadurch war man im Stande Tausende von 
Obstsorten zu erzeugen. Eine andere Methode zur Erzielung neuer Spielarten der Kul- 
gewaclise ist die Kreuzung. Im Allgemeinen łiaben die Gewiichse verscbiedener Arten 
wenig Neigung sich gegenseitig zu befruchten, wie Kolrenter und Gartner es gezeigt 
haben, denn gelangt der Pollenstaub einer Pflanze auf die Narbe einer andern Art, so 
liat der eigene Pollen einen so uberwiegenden Einfluss auf die Bildung der Fruclit, 
dass er die Wirkung des fremden Samenstaubes ganzlicli aufbebt. Die Untersuchungen 
der Botaniker der neueren Zeit baben jedocli dargelegt, dass dessenungeacbtet in der 
Natur derartige Kreuzungen zwiscben nalie verwandten Spezies nicbts seltenes sind. 
Viele von den verschiedenen Formen der Gattung Salix, Hieracium, Cirsium, Rubus und 
andere sind nicbts anderes ais Bastardformen. In der That ist man aueli auf kiinstli- 
chein Wege im Stande, durch solcbe Kreuzungen zwiscben den Arten einer und der- 
selben Gattung, bisweilen sogar zwiscben Individuen verscbiedener Gattungen neue 
Pflanzenformen zu erzielen. Urn jedocli sicberer zum Ziele zu gelangen, muss man den 
Pollenstaub desjenigen Individuums, dessen Narbe man mit dem Pollen einer andern 
Spezies befrucbten will, dadurch unwirksam maclien, dass man vorber die Staubfiiden 
wegscbneidet, und dann erst den Pollen der fremden Pflanze auf die Narbe streu t; 
ferner muss man verbindern, dass die Bliithe des so bebandelten Individuums etwa durcb 
Bienen oder andere Insekten mit Samenstaub eines Individuums derselben Art oder 
Spielart in Beruhrung komme und dadurch die Kreuzung storę.

Die Erfahrung lelirt jedocli, dass viele der auf diese Art erhaltenen Bastarde 
sclion in einer der nachsten Generationen unfruclitbar werden und daher keine Aussicbt 
gewabren, die neuen Formen durch Samen zu erhalten, desbalb muss man in diesem 
Falle zur Yermehrung durcb Stecklinge, Knospen &c. seine Zuflucbt nelimen.

Es ist nun klar, dass , urn in der Akklimatisation der Tbiere und Pflanzen 
gunstige Resultate zu erlangen, sehr mannigfaltige und oft sebr langwierige Versuche 
unternommen werden miissen; eine Hauptbedingung zur Realisirung von Akklimatisa- 
tionen ist also „Geduld“. Es ist nicbt zu laugnen, dass die Friichte der gegenwartigen 
Akklimatisations-Versuche meist erst in den nachsten Generationen genossen werden 
konnen. Soli uns dies etwa abbalteri? Wie wiirde es in unserem Lande ausseben, auf 
welcher Kulturstufe wiirden wir uns befinden, wenn unsere Yoreltern nicbts akklima- 
tisiert, kein Thier gezahmt liatten ? Lassen wir uns daher nicbt entmutbigeii durcb die 
Langsamkeit oder durcb etwaigcs Fehlschlagen der Yersucbe! Wenn wir ausliarren, 
wird denn doch der eine oder andere gelingen. 4



TI. Physikalische Bedingungen far die Akklimatisation der Thiere und Pflanzen.

Ich liabe schon gesagt, dass wir unsere Aufmerksamkeit zuerst vorzugsweise 
auf diejenigen Thiere und Pflanzen richten mitssen, denen die neue Heimath analoge 
Lebensbedingungen biethet. Es kommt liier also auf viele Punkte an : auf die geogra- 
pbische Breite, die Erhebung iiber den Meeresspiegel, die Beschaffenheit des Bodens, 
die Feuchtigkeit der Luft, die mittlere Temperatur, ihre Maxima und Minima, die herr- 
schenden Windzuge, die jahrliche und monatliche Regenmenge, die Entfernung vom 
Meere. Alle diese Elemente miissen mogliclist erforscht werden, weil sie auf das Ge- 
lingen eines Versuches jedenfalls einen grossen Einfluss haben.

Obwobl die geograpliische Breite ein sehr wesentliches Element bildet, so ent- 
scheidet sie allein niclits, denn das Klima hangt nicht von derselben allein a b ; viel 
mebr ist es fixiert durcb die Isothermen. Es ist ja  bekannt, dass diese Linien nicht etwa 
parallel mit dem Aeąuator verlaufen, und dass die Isotherme mit der liochsten Jalires- 
temperatur nordlich vom Aeąuator fa llt; denn auf der nordlichen Halbkugel ist es 
warmer ais auf der sudlichen, der alte Kontinent warmer ais der neue, die westli- 
chen Kiisten warmer ais die bstlichen.

Doch auch langs der Isothermen findet man nicht dieselben Thier- und Pflan- 
zenformen; denn dies hangt ausser der mittleren Temperatur noch von der mittleren Win
ter- und Sommertemperatur und von den Maximis und Minimis ab. Ein wichtiges Ele
ment hinsichtlich der Yerbreitung der Thiere und Pflanzen bilden daher auch die Isothe- 
ren und Isochimenen. Die Isotlieren insbesondere haben einen grosseren Einfluss ais 
die Isothermen; auf ihrem Yerlaufe bieten sie uns meist sehr ahnliche Thier- und 
Pflanzenformen dar, von welchen man hotfen kann, dass sie in Gegenden derselben 
Isothere sieli akklimatisieren lassem So werden z. B. durch die Isotlieren die Grenzen 
des Anbaues der Citronen und Apfelsinen, des Oelbaums, des Maises, des Weizens, 
des Korns, des Weines, uberhaupt derjenigen Gewachse bestimmt, die zur Reife einer 
bestimmten Sommerwarme bediirfen. Die Isochimenen bestimmen die Granze der Myrtlie, 
des Feigenbaums, des Granatbaums, im allgemeinen solcher Gewachse, die zum Ge- 
deilien keiner grossen Wannę bediirfen.

Es kommt ferner auch auf die Differenz der mittleren Sommer- und AYinter- 
temperatur desselben Ortes an. Diese Differenz wird immer grosser, je  melir man sich 
von der Meei'eskiiste entfernt; daher ist das Klima in der Nahe des Meeres ein melir 
gleiclimassiges, gemiissigtes, wahrend das Kontinentalklima im Winter sehr kalt, im 
Sommer sehr warm ist. Am Meere sind also die Maxima und Minima der Temperatur 
minder extrem ais mitten im Kontinent; dies ist fur Thier- und Pflanzenleben im all
gemeinen sehr giinstig; aber es gibt z. B. Pflanzen, welclie im Winter eine grosse 
Kalte vertragen, dagegen im Sommer eine grossere Warnie beanspruchen, um den Sa- 
men zur Reife zu bringen, fur welclie dalier das Kontinentalklima giinstiger ist.



Ferner ist die Hohe iiber dem Meeresspiegel in Rechnung zu ziehen; derm 
es ist bekannt, dass liier eine ahnliche Abnahme der Temperatur und die nahmlichen 
Zorren stattfinden, wie bei der Entfernung vom Aeąuator. Aber dieser Temperaturun- 
terscliied bat nicbt allein einen Einfluss auf die Existenz der Thier- und Pflanzenfor- 
rnen, auch die geringere Dichte der Luft auf Gebirgen und ihre geringere Feuchtig- 
keit ist von Bedeutung fur das Thier- und Pflanzenleben; daber z. B. Llamas und 
Alpacas auf den Gebirgen Sudamerikas heimisch, obwohl sie ungefahr in derselben 
mittleren Temperatur leben, wie sie bei uns in der Ebene stattfindet, schwerlich in 
unserem Lande in der Ebene gedeihen wiirden, dies wolil aucli deshalb nicht, weil die 
Gebirgspflanzen, die diesen Thieren zur Nalirung dienen, von denen der Ebene selir 
verschieden sind.

Die Intensitat des Lichtes, die Feuclitigkeit und die Beschaffenheit des Bo- 
dens sind zwar von keiner so grossen Bedeutung fur Thiere und Pflanzen, ais es die 
Warnie ist, doch sind diese Elemente, besonders das lctztere nicbt ganz zu vernach- 
lassigen. Gewisse Thiere und Pflanzen gedeihen nur in sandigen Ebenen, andere nur 
in sumpfigen Waldern. Manche Thiere leben nur von gewissen Pflanzen, die nur in 
einer bestimmten Bodenart wachsen; das Rennthier lebt nur von Cladonia rangiferina, 
die Seidenraupen von einer oder wenigen Pflanzenarten. Die zu grosse Feuclitigkeit 
ist fiir manclie Thiere schadlich; sie ist die Ursaclie, warum Llamas, Alpacas, An- 
goraziegen von besonderen Krankheiten ergriffen werden und zu Grunde gehen. Yiele 
Pflanzen sind in ihrer Heimath an periodische Regengusse und zu einer andern Zeit 
an Diirre gewohnt.

Ehe man also ein Thier oder eine Pflanze einfiihrt, ist es nothwendig iiber 
alle diese physikalischen Yerhaltnisse des Landes, welches ihre Heimath ist, in Kennt- 
niss zu sein. Die Aehnlichkeit des Klimas und der Yegetation miissen also bei den 
Akklimationsversuchen zur Richtschnur genommen werden.

Die Akklimatisation steht also in innigster Beziehung zur physikalisehen 
Geographie und geographischen Yerbreitung der Thiere und Pflanzen.

So wie Thiere und Pflanzen Wanderungen vornelimen, sieli in Gegenden ver- 
breiten, in welchen sie friiher nicht zu finden waren, so ist auch der Menseh im Stande, 
ihnen eine neue Heimath anzuweisen, aber er darf die von der Natur festgesetzten 
Grenzen nicht iiberschreiten oder er rnuss kiiiistliche Mittel anwenden.

Die Anzahl der Thiere und Pflanzen, die in unserem Klima gedeihen konn- 
ten, ist nacli meiner Ansicht keine geringe. Japan, China, Nord- und Siidamerika 
sind es besonders, die eine grosse Ausbeute versprechen. Fiir die Eingewohnung von 
Thieren ans kalten Landem ist viel weniger Aussicht vorhanden, ais fiir die auswar- 
mern Gegenden eingefiihrten. Jede Einfuhrung eines Thieres oder einer Pflanze bat 
friiher oder spater Aussicht auf Erfolg, wenn sie nicht den Gesetzen der geographi
schen Yerbreitung widersteitet. 4*



Akkliraatisation in historischer und vorhistorischer Zeit.

I. Hausthiere.

Wcim wir unsere sammtlichen Hausthiere einer Musterung unterziehen, so 
werden wir finden, insoweit sich dies ergriinden lasst, dass sie fast alle urspriinglich 
fremden Landem, ja  andern Welttheilen angehorten.

Das Scliaf wird schon von den altesten Schriftstellern ais Hausthier erwahnt, 
seine urspriingliche Heimatli oder etwaige Abstammung llisst sich daher nieht mit Si- 
cherheit bestimmen, es ist jedoch hochst walirscheinlich, dass es von dem nocli jetzt 
wildcn Muflon (Ovis Musimon Schreb.) auf Corsica und Sardinien, oder von dem in 
Mittelasien einheimischen Argali (Ovis Argali Boddaessen) abstamme, oder durch Kreu- 
zung beidcr entstanden ist. Der Argali und Muflon gleichen dem Schafe in anatomi- 
scher Hinsicht, in der Beschaffenheit der Horner und Haare mit Ausnahme der dem 
Muflon fehlenden Wollhaare, so auffallend, dass schon Buffon und Pallas die Artrechte 
des Schafes stark hezweifelten. Argali und Muflon lassen sich leicht zahnien, der 
Muflon paart sieli mit dem Scliaf, das Lamm des letztern liiuft bloekend dem Muflon- 
scliafe naeli und dieses gesellt sich freiwillig zu den Schafen. Nur in der Zahl der 
Scliwanzwirbel besteht nach Cetti eine Dilferenz zwischen dem Muflon und dem ge- 
meinen Schafe, ersteres soli nur 12 Schwanzwirbel, letzteres 19— 20 besitzen, welche 
Abweichung sich aber durch die Domestizierung erklaren lasst. Nach Daubenton be- 
stelicn aucli in Bezug auf die weichen Theile, Leber, Gallenblase, Milz und Herz, je 
doch ganz iinbedeutende Unterschiede. Ob das Schaf also europaischen oder asiati- 
sclien Ursprungs ist, bleibt zweifelhaft, doch bat die Ansicht vielleicht die meiste Be- 
rechtigung, dass Europa es bereits in gezahmtem Zustande aus Mittelasien erhalten liabe.

Die zalime Ziege ist der wilden oder Bezoarziege (Capra Aegagrus Gmel.), 
welche ani Kaukasus und Taurus nocli jetzt in ungezahmtem Zustande lebt, so sclir 
verwandt, dass es kaum einem Zweifel unterliegen diirfte, dass jene wilde die Starnm- 
muttcr der geziihmten, das ursprungliche Vaterland der letztern also Asien sei.

Das Pferd stammt nach der Ansicht der Naturforscher aus Mittelasien. Es 
existierte zwar schon in der Dihmalperiode in Europa, denn man findet an vielen Or- 
ten Ziiline und Knochen des Dihuialpferdes, welche mit denen des lebenden fast in



jeder Hinsicht iibereinstimmen; da aber das Pferd auch in Amerika in fossilem Zu- 
stande vorkommt und es unzweifelhaft ist, dass das zahme Pferd vor Entdeckung Ame- 
rikas dort nicht existierte, indem es erst durcli die Europaer dahin gebracht wurde, so 
liegt es wohl selir nahe, dass das vorweltliche wilde auch in Europa bereits ausge- 
storben war, noch ehe es daselbst in gezahmtem Zustande dem Menschen diente, iiber- 
dies ist es noch selir fraglicb, ob das fossile Pferd nicht vielmehr eine selbststandige 
Species bildet. Da das zahme Pferd jetzt nirgends mehr wild, sondern libelistens ver- 
wildert vorkommt, so ist seine Abstammung zwar in Dunkel gehiillt, doch bleibt es 
immer hoebst wahrscheinlich, dass wir es auch bereits in gezahmtem Zustande aus 
Asien erhielten.

Der zahme Esel stammt oline Zweifel von dem noch jetzt in der Mongolei, 
in der Kirgisensteppe, im nordlichen China und in Tibet lebenden wilden Esel ab, 
ist also asiatisehen Ursprungs.

Das Vaterland unseres Hundes ist unbekannt; einige halten den Kolsun, den 
wilden Hund von Decan (Canis duklmnensis) andere den siidasiatischen Adjak (Canis 
rutilans) oder den Buansa (Canis primaevus) fur dessen Stammvater, noch andere hal
ten ihn fur eine eigene Art, die nirgends mehr wild existiere, oder sind der Ansicht, 
der Hund soi ein Bastard des Wolfes und Fuchses oder Schakals; einige Naturfor- 
sclier, wie Pallas, glauben, dass in der Zahmuug und Yermiscbung der in yerschie- 
denen Landem urspriinglichen Wolfsarten der Ursprung des Haushundes zu suchen 
sei; jedenfalls bat die Ansicht, dass unsere Hunderassen durcli Zahmung yerschiede- 
ner Wolfs- vielleiclit auch Schakal- und Fuchsarten und nachberige Kreuzung dersel- 
ben schon in vorhistoriscben Zeiten erzeugt worden seien, die meiste Berechtigung. 
Mag nun diese oder jene Ansicht die richtige sein, so ist es doch hochst wahrschein- 
licli, dass Europa nicht das urspriingliche Vaterland des Haushundes sei.

IHienso ist es wohl entschieden, dass unsere Hauskatze nicht von der euro- 
paischen Wiblkatze (Felis Catus), sondern von der nubischen Katze (Felis maniculata) 
abstamme und dass vielleicht nur einige Rassen derselben auch durcli Yermiscbung 
der nubischen mit der Wildkatze entstanden sind.

Das Kaninchen kam zur Zeit der grossen Volkerwanderungen aus Asien zu 
uns und lebt noch jetzt in Felsenlochern im siidlichen Europa. In Spanien wurde es 
zuerst ais Hausthier geziichtet, wurde von hier nacli Frankreich und Italien eingefubrt 
und tindet sieli gegenwartig auch in Deutschland, Holland, England und Amerika.

Das Meerschweinchen endlich, stammt bekanntlich aus Brasilicn.
Ebenso verlialt es sich mit den Vogeln. Das Haushubn stammt von dem ja- 

vanischen Bankivahuhn (Gallus Bankiya) ab, das Vaterland des Puters oder Truthahns 
ist Nordamerika, von wo er erst im 16. Jahrhundert in Europa eingefubrt wurde; der Pfau 
wurde zu Alexanders des Grossen Zeiten aus Indien nacli Europa gebracht, der Fasan



lebt noch jetzt wild am Kaukasus und kaspischen Meefe und soli schon durcli die 
Argonauten vom Flusse Phasis ans Kol cli i s mitgebracht worden sein; der Silber- und 
Goldfasan stammen aus Cliina, das Yaterland des Perllmłms ist das siidliche Afrika, 
die sogenannte tiirkische oder Bisamente ist in Brasilien und Paraguay zu Hause, die 
in England und Frankreich kie und da ais Haustliier gehaltene canadische Gans (An- 
ser canadensis) stammt aus Nordamerika. Der auf den Teichen zur Zierde gehaltene 
Hockerschwan (Cygnus olor) briitet im holien Norden Europas und Asiens und zieht 
bei uns nur durch, ist also eigentlich auch kein einheimischer Vogel.

Endlich stammt bekanntlich die Seidenraupe (Bombyx mori) aus Cliina.
Es bleiben uns also nur sehr wenige bei uns urspriinglicb einbeimiscbe und 

gegenwartig ais Ilausthiere geziichtete Tbiere librig. Dies sind namlich nur folgende:
1) Das Rind stammt niclit von dem noch jetzt in Lithauen lebenden Auer- 

ocbsen (Bos urus), sondern vielleicbt von dem vor 200 Jabren ausgestorbenen Ur der 
Deutscben (Bos primigenius) ab, oder ist durch Kreuzung mebrerer jetzt nur noch in 
den Diluyialscbicbten gefundener vorweltlicher Rinderarten entstanden. Scbadel, Zabne 
und Skelet des Diluvialstieres stimmen so auffallend mit denen des beutigen Rindes 
iiberein, dass es ungeachtet geringfiigiger Unterscbiede, die im Stirnbeine und in der 
Grbsse der Scliadelknochen liegen, wobl keinem Zweifel unterliegt, dass der Diluvial- 
stier die Stammrasse unseres Rindes se i, welcbes in den altesten historiscben Zeiten 
liereits gezahmt gewesen ist. Neben dem zabmen Rinde lebte bis in die letzten Jalir- 
bunderte das wilde Rind fort, wie die in den Torfmooren aufgefundenen Reste des Di- 
luvialstieres es beweisen. Nacli Riitimeyers Ansicbt stammt unser Rind von 4 ver- 
scbiedenen Species, dem Bos primigenius, trocboceros, brachyceros und frontosus a b ; 
die heutige Species Bos Taurus ist nach seiner Darstellung das Resultat der Zabmung 
und naebberigen Kreuzung dieser Stammarten.

2) Das Hausschwein stammt von dem Wildschweine (Sus scrofa) ab, welcbes 
noch jetzt in den Wiildern Europas und Asiens wild vorkommt. oder ist durch Kreu
zung des Wildschweins und Torfscbweins erzeugt worden.

3.) Die Gans lebt jetzt noch wild in Nord- und Mitteleuropa. 4.) Die Stamm- 
mutter unserer Hausenten ist die Wildente (Anas boscbas), welche zwar bei uns meist 
nur ais Stricbvogel vorkommt, docb aucli hie und da briitet, jedocb soli die Ente 
niclit in Europa gezahmt, sondern in diesem Zustande aus Asien gebracbt worden sein. 
5.) Die Taube lebt wild an Felsen des Mittelmeergestades. 6.) Der Karpfen ist wobl 
kein urspriinglicb bei uns einheimischer Fisch, er stammt namlich wahrscheinlich aus 
den Stromcu und Binnenseen Osteuropas. 7.) Die Biene und 8.) der Blutegel sind 
noch jetzt in wildem Zustande bei uns zu finden.

Es giebt also bios etwa 7— 8 bei uns oder wenigstens in Europa urspriing
licb einbeimiscbe Haustliiere, dagegen 19 aus andern Welttlieilen stammende! Auf



welche Weise diese 19 Thiere na cli und nach in Europa eingefuhrt und gezahmt wurden, 
dariiber wissen wir nur von wenigen eine Auskunft zu geben, Tliatsache ist es jedoch, 
dass die Verbreitung dieser Thiere iiber ihr Vaterland hinaus eben niclits anderes ist, 
ais das Resultat einer allmahliclien Akklimatisation.

II. Kulturpflanzen.

Es entsteht liier zuerst die Frage, ob die Kulturpflanzen schon urspriinglich, 
ais der Menach sie fand, so bcschaffen waren, wie sie jetzt erscheinen, oder ob sic 
vor ihrer Nutzanwendung in einer andern, wilden Form vorgekommen sind und erst 
allmahlich durch die Einwirkung des Menschen umgeandert wurden. Hier ist der 
erste Fali wobl fur einige Nutzpflanzen ganz unzweifelhaft, fiir andere, besonders fur 
die in zahlreiche Yarietaten zertheilten der zweite ebenso ganz gewiss, fiir manclie 
aber zweifelhaft.

Die Cerealien sollen von Reisenden bfters in Vorder- und Mittelasien im wil
den Zustand beobachtet worden sein; man kann aber liier selir wobl einwenden, es 
seien dies nur verwilderte Pflanzen gewesen. Butfon war der Ansicbt, die Cerealien 
seien wilde, durch die Kultur umgewaudelte Pflanzen, welclie nirgends mehr in ihrer 
jetzigen Form wild angetroffen werden. Selion viel iiltere Schriftsteller waren der- 
selben Meinung. Tbeopbrast glaubte in der Gattung Aegilops das urspriingliche 
Getreide erkannt zu lmben und Plinius lies es aus der Trespe (Bromus) entstehen, eine 
Umwandlung, an die aucli im umgekehrten Sinn nocb gegenwartig von vielen Land- 
leuten geglaubt wird. In neuerer Zeit sind Mirabel, Latapie, Bory de St. Vinccnt der 
Stifter der Unterrassen des Menschengeschlechts, vor allen andern aber Fabre, ein 
ausgezeichneter franzosischer Gartner zur Ansiclit des Tbeopbrast zuruckgekehrt. Fabre 
glaubt namlicb den Versucb durchgefubrt zu haben, dass die edelste unserer Getrei- 
dearten, der Weizen (Triticum vulgare) niclits anderes ais eine vercdelte Form der 
in mehreren Arten in den Kiistenlandern des mittellandisclien und adriatiscben Mee- 
res verbreiteten Grasergattung Aegilops sei. Derselbe macbte die darauf beziiglichen 
Versuche vom Jabre 1838-—1850. E r glaubt, gefunden zu haben, dass die Gattung 
Aegilops durch die Kultur in die durch wesentliche Cbaraktere sieli unterscheidende 
Gattung Triticum iibergefuhrt werden konne. Dagegen wird von andern, welclie diese 
Versuche ebcnfalls durchfiibren wollten, behauptet, dass man durch Kreuzung von T ri
ticum und Aegilops nur eine dem Weizen naher stehende Bastardform, die sogenanntc 
Aegilops triticoides, welclie aber stets unfruchtbar bleibt, erhalten konne. Es ist da- 
her die Meinung derjenigen hochst wabrscheinlicb, dass unser Getreide stets dieselbe 
Form und Beschaffenbeit hatte, die es jetzt besitzt und dass die Yorsehung ebenso



gleiehsarn die zivilisirten Pflanzen unter die wilden gesetzt liat, wie die Mensehen un- 
ter die wilden Thiere. Man liat in den agyptischen Pyramiden Weizenkorner gefun- 
den, welche unter gewissen Vorsiclitsmassregeln noch ausgesiiet werden konnten, sie 
keimten und trugen Aeliren. Man erhielt aus denselhen eine Weizenforra, welclie nach 
Kuntli mit einer der jetzt noch im Anbau stehenden rollkommen identiscli ist, es war 
dies namlich der sogenannte Talavera-Weizen. Dieser, so wie andere authentische 
Fundę von verschiedenen Getreidearten in den agyptisclien Grabem beweisen, dass 
das zur Zeit der ersten Dynastien in Aegypten gebaute Getreide sieli durch nichts 
von dem gegenwiirtig kultm rten unterscheide. Mindestens seit 4000 Jahren also und 
zwar in einer Epoche, in welclier die Menschen ohne Zweifel den grossten Einfluss 
auf die Naturkorper geliabt haben, ist das Getreide gar nicht umgeandert worden.

P er Menseh bat also das Getreide in seiner jetzigen Form auf der Erde 
vorgefunden. Sollte man aber glauben, dass es bereits uberall verbreitet gewesen sei, 
sollte die Ernte uberall fertig gewesen sein, noch ehe der Schnitter da war? oder 
sollte die Ansieht nicht yielmehr gegrlindeter sein, dass das Getreide aus denselben 
Gegenden stamme, von welcher sieli das Menschengeschlecht iiber die ganze Erde aus- 
gebreitet liat und dass es der Menseh selbst ais das theuerste Kleinod uberall woliin 
er wanderte, eingefiihrt und auf den von ihm selbst unter dem Schweisse seines An- 
gesichts zubereiteten Acker gebaut liabe? Ich glaube, liier besteht kein Zweifel: Das 
Getreide hat seinen Ursprung an der Wiege des Menschengeschlechts!

Eine Anzah! alterer Naturforscher, wie Olicier de Serres und andere wollen 
den Weizen in Mesopotamien, Michaux in der Gegend von Amadam, gefunden liaben;. 
Bailly und Limie glaubten, Sibirien sei seine Heimath. Huntzelmann weist dem Wei
zen das Land der Baschkiren ais ursprungliche Stiitte a n ; die Gerste soli aus Syrien, 
der Roggeu vom Kaukasus, der Spelz aus den Gebirgen von Persien herstammen und 
noch jetzt dort im wilden Zustand yorkommen. Nach andern Reisenden sollen unsere 
samintlichen Getreidearten in den Euphratgegenden wild yorkommen.

Das Getreide wird in A sień seit den Zeiten Zoroasters gebaut; im Zend 
Ayesta geschieht hievon Erwahnung. Die heilige Schrift weiset dem Getreide das 
Jordanthal ais Vaterland an.

Wissenschaft und Ueberlieferung stimmen also mit einander iibereiii, dass 
das ursprungliche Vaterland des Getreides in den fruchtbaren Gegenden Asiens zu 
suclien sei. Von dort aus verbreitete es sieli nach und nach iiber Europa. Mit die
ser Ansieht iiber die Einfuhrung und Verbreitung unseres Getreides stimmt selbst die 
Mythologie der Alton iibereiii. Isis und Osiris brachten das Getreide nach Aegypten, 
Ceres lehrte die Griechen den Getreidebau; nach einer andern Mythe brachte Cecrops 
das Getreide aus Aegypten.

Kehren wir nun nach Europa zuriick, so wissen wir es, dass in Italien und 
Gi ieclicnland im Alterthum zuerst der Spelt (Triticum Spelta), spater Weizen und Gerste



gebaut werden. Wir finden liievon in der Bibel, bei Homer und Herodot Erwahnung; auch 
bei den Ausgrabungen in Pompeji bat inan yerkohlte Weizen- und Gerstenkbrner ge- 
funden, ein biibsches Wandgemalde stellt eine Wachtel dar, wie sie Kbrner aus einer 
Gerstenahre pickt. Ueber den Anbau des Roggens bat man aus jener Zeit keine zu- 
verlassigen Naclirichten. In Mittel- und Norddeutschland wurde zuerst Hafer kulti- 
viert, nacli Plinius lebten die alten Gernmnen von Haferbrei. Der Roggen ist wahr- 
scheinlicli zur Zeit der grossen Yolkerwanderungen nacb Nordeuropa gekommen, der 
Weizen scheint aus Italien iiber Gallien den Germanen zuerst bekannt worden zu sein.

Ueber die Einfiiłirung des Getreides in die neue Welt besitzen wir positivere 
I)aten. Alex. v. Humboldt giebt uns hieriiber folgende Auskunft: Ein Sklave des 
Ferdinand Cortez war der erste, der den Weizen baute; er fand 3 Kbrner davon in 
den Reissvorrathen, welcbe man fur die Erbaltung der Armee aus Spanieli gebraclit 
liatte. In dem Klostcr der Franziskaner zu Quito bewabrt man ais Reliąuie das ir- 
dene Gefass, in welchein sieli der erste Weizen befand, den der Franziskanermbneli 
Fray Jodoco Rixi de Gante in dieser Stadt gesaet bat. Man bante ilm anfangs vor 
dem Kloster auf dera Platze, genannt Plazuella de San Francisco, nacbdem vorber der 
Wald, welclier sieli von da bis zum Yulcan Picbincha ausdebnte, ausgerodet worden war.

Endlieh wurde im vorigen Jahrhundert und im Anfang des gegenwartigen das 
Getreide mit fast allen bei uns kultivierten Gewachsen und fast allen unsern Haustbie- 
ren, nacli Australien eingefiibrt. Alle diese Naturprodukte wacbsen und entwiekeln 
sieli dort mit einer jugendlieben Kraft, wie sie in der alten Welt nirgends zu finden 
ist. Seit kaura 50 Jabren wurden dort die Merinoschafe eingefiibrt mul lieute wini 
bereits der europaische Markt grossentheils mit australischer Wolle versorgt. Audi das 
Getreide bat sieli daselbst gleichsam gekraftigt und ist zu einer ganz uiierbbrten Fruclit- 
barkeit gelangt.

Hiemit beendige ieb die Gescbicbte der Akklimatisation der bei uns allge- 
meiner gebauten Getreidearten, und ieb gelange nacli dieser, wegen der widerstrei- 
tenden Ansichten etwas langeren Diskussion iiber den Ursprung und die Ausbreitung 
derselben zu den andern Cerealien.

Der Reis (Oryza sativa), welclier fur die mongolisclie und iithiopische Rasse 
dieselbe Bedeutung bat, wie Koni und Weizen fur die kaukasische, stammt aus Indien ; 
er wird dort, sowie in Cliina noch vor der Bekanntschaft mit unserin Getreide seit 
undenklicben Zeiten kultiviert; er wurde ferner nach Amerika eingefiibrt und gedeibet 
dort in der Weise, dass gegenwartig in Europa eben so viel Reis aus Karolina, wie 
aus Indien konsumiert wird; ebenso wird seine Kultur aucb in Italien betrieben. In Mit
tel- und Nordeuropa gedeiht er niebt, denn er verlangt ein viel warmeres Klima, ais 
die andern Cerealien. Es giebt zwar mebrere Yarietaten desselben, von denen die 
eine oder die andere yielleicht aucb bei uns gedeihen kbnnte, aber aus mebrfaelien
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Griinden ist die Akklimatisation dieser Kulturpflanze bei uns nicht anzuempfehlen. Man 
wiirde einen Trugschluss machen, wenn man bios den Vegetationsbedingungen Rechnung 
tragen wiirde. Die Akklimatisation der Gewiichse hat ja  die Aufgabe diejenigen Nutzpflan- 
zen bei uns einzufuhren und einzugewohnen, welclie den Oekonomen den yerhaltniss- 
massig grossten Ertrag liefern. Versuche in Frankreich und Deutschland mit dem so- 
genannten Trockenreis haben gezeigt, dass seine Yegetation viel diirftiger, dass die 
Ernte auf demselben Terrain eine viel geringere sei, ais in Indien. Ferner kann die 
Miibe und Sorgfalt, die der Reis beansprucht, demselben nur in einem Lande zuge- 
wendet werden, wo die Arbeitskrafte sehr billig sind; dies ist in Indien, besonders 
aber in China der Fali. Endlich ware bei der Akklimatisation des Reises nocli ein 
wiclitiger Punkt nicht zu iibersehen, welcher es rathsam erscheinen liisst, von dieser 
Erwerbung abzusehen und dies ist der Einfluss seines Anbaues auf die Gesundheit. 
Der Reis gedeihet nur in Siimpfen oder bei kiinstlicher Bewasserung der Aecker, eine 
solche IJmwandlung der Felder in Siimpfe giebt, wie die Erfahrung lehrt, Veranlas- 
sung zur Erzeugung von gefahrlichen Fieberepidemien und es ware selbst ein Gliick 
fiir die Bevolkerung Italiens, wenn man die Kultur des Reises aufgeben und lieber 
die Siimpfe austrocknen und mit andern Cerealien bebauen wollte.

Der Mais oder Kukurutz (Zea Mays) ist die Hauptnahrung der amerikani- 
schcn Bevolkerungen und es ist wohl erwiesen, dass dieses Gewachs amerikanischen 
Ursprungs sei. Es wurde schon zur Zeit, ais die Spanier diesen Welttheil betraten, 
ganz allgemein angebaut. Es wird erzahlt, dass die ersten Europaer, die nach Ame- 
rika kamen, unter vielen andern Wundern aucli ein neues riesenhaftes Getreide fan- 
den, welehes sehr lange Blatter, einen glatten Stengel und goldene Korner hatte. Bo- 
nafous in seiner Geschichte des Maises erzahlt, dass mehrere Yolker die Ernte dieser 
Pflanze durch religiose Feste weihten. In Mexiko bildete man aus dem Brote dieses 
Getreides Gotzen, welche die Priester zerbrachen und stiickweise an die Menge ver- 
theilten. Alle Volker in Mexiko, in Peru, Brasilien und auf den Antillen nahrten sieli 
von diesem Grase. Das mexikanische Gesetz strafte jeden mit dem Tode, der sieben 
Maisahren gcstohlen hatte ; die Maiskorner wurden auch ais Tauschmittel beniitzt. Torąue- 
mada in seiner „Della monarchia indiana“ erzahlt, dass unter der Regierung des Mon- 
tozuma durch eine Ueberschwemmung eine grosse Hungersnoth yerursacht wurde, und 
dass die Mexikaner, um nicht zu verhungern, sich ais Sklaven verkauften, und zwar 
die Manner fiir 500, die Frauen fur 400 Stiick Maisahren. Sichere Nachrichten iiber 
die Auffindung wilden Maises in Amerika sind keine vorhanden. Es darf iibrigens 
hier nicht versc,hwiegen werden, weshalb man langere Zeit iiber den amerikanischen 
Ursprung des Maises im Zweifel war. Anfangs glaubte man den Kukurutz in der 
Hirse, Panicum des Plinius, welche zu seiner Zeit aus Indien eingefiihrt wurde, wie- 
der zu erkennen; es wurde aber nachgewiesen, dass dieses Panicum nichts anderes



sein kann, ais die Durra (Sorghum). Einige Uebersetzer des Theophrast, oline Zwei- 
fel irre gefiihrt durch den wissenschaftlichen Nam en unserer Pflanze, glaubten sie in 
der dieses griecliischen Botanikers zu iinden, es ist jedocli niclit mehr zweifelhaft, 
dass die niclits anderes war, ais der Spelt (Triticum Spelta). Da der Mais aueli 
tiirkischer Weizen genannt wird, so waren viele der Ansielit, er stamme aus dem 
Oriente. Die Tiirken waren znr Zeit der Einfuhrung des Maises in Europa ein macli- 
tiges, kriegerisches Volk; es ist daher selir erklarlich, dass alles, was damals aus 
fremden Landem kani, tiirkisch war. Ein yiel wichtigerer Einwand gegen den ame- 
rikanischen Ursprung dieser Pflanze ist die Yersicherung John Crawfurds, dass der 
Mais seit undeiiklichen Zeiten im indiselien Archipel gebaut wurde; ferner flndet er 
sieli selion abgebildet in dem chinesischen Werke iiber Landwirthschaft Plien tsao 
kang mon von Lichi-tchin; dieses Werk erschien jedocli in den Jabren 1552— 1578, 
d. i. ein lialbes Jahrliundert nacli der Entdeckung Amerikas, der Mais konnte also 
damals selion selir leicht aus Amerika nach China gebracht worden sein. Endlicb er- 
ziililt Rifaut in seiner Yoyage en Egypte, en Nubie et lieux circonvoisins, dass er in 
einer agyptischen Mumie ein Maiskorn gefunden babę; diescm Fundę ist jedocli gar 
keine Bedeutung beizumessen, denn es konnte ja  leicht Jemand mit Absiclit ein Mais
korn hingethan haben, um diesen Archaeologen zu tauschen. Uebrigens ist es ja  
durchaus niclit erwiesen, dass der aus Amerika stammende Mais sieli niclit iiber China, 
den indiselien Archipel und Aegypten selion lange vor der Entdeckung Amerikas aus- 
gebreitet liabe; aber das Erstaunen der ersten Europaer, welclie die neue Welt be- 
traten, beim Anblick dieser Pflanze, bezeugt zur Geniige, dass sie damals in Europa 
noch niclit eingefuhrt war; es ist daher sicher, dass der Mais erst nach der Ent
deckung Amerikas in Europa bekannt und nach Art und Weise der Amerikaner kul- 
tiyiert wurde, also jedenfalls niclit urspriinglich bei uns einheimisch w ar, folglich ein 
Beispiel einer in historischer Zeit in Europa akklimatisirten Pflanze liefert. Der Mais 
wird bekanntlich nur in sudlicheren Landem, im nordlichen Italien, im sudlichen Frank- 
reich und vorziiglich in Ungarn, in unseren Gegenden dagegen nur ausnahmsweise ge
baut; auch ist die Einfuhrung dieser Kulturpflanze ais Nahmngspflanze fiir Menschen 
aus mehreren Griiiiden durchaus niclit angezeigt und es wiirde nur ein wirklicher Fort- 
schritt genannt werden konnen, wenn in den Landem, in welchen der Mais gebaut 
wird, an der Stelle desselben Weizen kultiyiert wiirde; denn letztere Getreideart ist 
es, welclie das beste, gesiindeste und kraftigste Brot liefert, obwohl andererseits niclit 
gelaugnet werden kann, dass das Maiskorn ais Futter fiir Tliiere allen iibrigen Fut- 
terarten vorzuziehen ist; so z. B. liebt das Gefliigel keine Pflanze mehr ais den Mais 
und wird durch kein anderes Futter ebenso fett. Ebenso liisst sich der Mais griin 
yerfiittem, das Vieh nimmt damit genahrt, sehr zu; mail behauptet auch, dass das 
Maiskraut auf die Quantitat und Qualitat der Milch einen sehr giinstigen Einfluss liabe;
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endlich giebt nicht einmal eiiie kiinstliche Wiese eine ebenso zahlreiche Ernte. Von 
diesem Gesichtspunkte ans betracbtet, ware es dalier nur selir zu empfehlen, auch bei 
uns mit verschiedenen Maisvarietaten den Versuch zu wagen , urn zu erforschen, ob 
irgend eine derselben mit Yortheil kultiviert werden konne; die Einfiilirung dieser 
Graminee ais Viebfutter, miisste in diesem Fali einen machtigen Einfluss auf unsere 
ganze Agrikultur ausiiben.

Ueber den Ursprung und die Einfiilirung der Hirse (Panicum miliaceum) in 
Europa liaben wir keine sicberen Daten. Jedenfalls stamnrt sie ans dem Oriente und 
verbreitete sich iibcr Griechenland nach Italien. In Pompeji fand man ein Bild, worauf 
eine Waebtel, an einem Hirsenstengel zupfend, dargestellt ist, woraus zu scbliessen ist, 
dass die Hirse den damaligen Bewohnern dieser Gegend bekannt gewesen sein muss. 
So wie gegenwiirtig bei uns, hatte die Hirse ais Nahrpflanze aucli damals nur eine 
untergeordnete Bedeutung.

Obwobl die Geschichte der Einfiilirung unserer Cerealien noch sehr in Ne- 
bel gehiillt ist und wobl nie genau erforscht werden kann, so babę icb mich doch 
durcli Anfiilirung der verschiedenen Meinungen in Betretf dieses Gegenstandes etwas 
langer bei derselben aufgebalten und zwar wegen der nicht zu bestreienden unend- 
lichen Bedeutung derselben im Yolkerleben. Die Gescbichte der Cerealienist ja  mit 
der Gescbichte der Menschbeit aufs innigste verbunden; die Cerealien sind es gewe
sen, die die Menschen zuerst an feste Wobnsitze bannten, mit ihrem Anbau milderten 
sieli die Sitten, erbob sieli das Pin gen nach Civilisation. Sie, die vielleicbt selbst des 
Menschen bedurften, um zu ihrer Vollkommenheit zu gelangen, wurden die Tra- 
ger der Kultur; nacbdem sie durcli ibren Genuss die Raubthiernatur des Menschen 
beziibmten, fesselten sie ihn an die Scbolle und bahnten allmahlicli die festen Wohn- 
sitze in stattlicher Vereinigung vor. Diese Wechselbeziehung zwischen Menscb und 
Pflanzen, diesen machtigen Sinn liaben die iibrigen Kulturpflanzen min freilieb nicht, 
docli will ich auch ihrer in Bezug auf die Gescbichte ihrer Einfuhrung in Kurze ge- 
denken.

Die Kartoffel (Solanum tuberosum) stammt bckaiintlicb aus Amerika. Ueber 
die Einfiilirung dieser Nahrungspflanze liaben wir einige sichere Nachrichten. Im Jahre 
1565 braehte sie John Hawkins nach Europa, 1586 Franz Drakę, einige Jahre spater 
fiihrten sie die Spanier ein und im Anfang des 16. Jabrhunderts Walter Raleigh, im 
Jahre 1616 wurden Kartoffeln ais Leckerbissen auf den Tafeln der Fiirsten aufgetischt, 
1650 wurde in Deutschland mit dem Anbau derselben der Anfang gemacht, doch wurde 
ilire Kultur erst Endc des vorigen Jahrhunderts eine allgemeinere, nacbdem sie durch 
Parmentier in Frankreich eine immer bessere Aufnabme gefunden hatten, gegenwiirtig 
bilden sie in den stark bevolkerten Gegenden, namentlieb in Sclilesien und Irland das 
Hauptnahrungsmittel. Merkwiirdigerweise kennen wir auch von der Kartoffel die Ur-



form nocli nicht mit Giewissheit. Znr Zeit der Entdeckung Amerikas wurde sie schon 
auf den Anden Siidamerikas von Cliili bis Neugranada angebaut, war aber in Mexiko 
nocli nicht bekannt. Man will nun in Cliili, Peru und Mexiko wildwaclisende Kartoffeln 
gefunden liaben, aber genauere Untersuclmngen haben es herausgestellt, dass diese an- 
scheinend wilden Kartotfeln besondere Arten der Gattung Solanum bilden; es ist also 
sehr moglich, dass eine Umanderung der ursprunglichen Form durch Kultur stattge- 
funden liabe, welehe in den nachfolgenden Generationen konstant wurde und jetzt den 
Zusammenhang mit der eigentlichen Urform verhullt; es sind sogar in Europa erzeugte 
Kartoffelsorten in Mexiko wieder eingefiihrt worden, welehe dort ais europaische Ge- 
wachse kultiviert werden. I)ie Bedeutung der Kartoffel ais Nahrungspflanze fiir Men- 
schen und Yieli ist sichergestellt. Einerseits ist zwar der Nahrungsgehalt, verglichen 
mit dem der Hulsenfriichte und Cerealien ein sehr geringer, andererseits hingegen ist 
die Existenz vieler sehr dicliter Bevolkerungen ganz unzweifelhaft von ihr abhangig, 
Schlesien z. B. konnte seinc jetzige Bevolkerung oline die Kartoffel unmbglich enuih- 
ren ; audi znr Meliorirung des Bodens, also zum besseren Gedeihen der ubrigen Friichte 
in unserem meist schweren Boden ist eine so allgemein verbreitete Hackfrucht eine 
unbedingte Nothwendigkeit. Leider wird bei uns aus der Kartoffel der Brandwein fa- 
briziert! So lange wir keine bessere, nahrhaftere, ebenso ergiebige Hackfrucht besit- 
zen, miissen wir uns mit der Kartoffel begnugen und uns den ersten Einfiihrern und 
Verbreitern derselben zum Dank verpflichtet fiihlen! Hoffentlich aber wird es denAk- 
klimatisationsbestrebungen, vorzngsweise angeregt durch die Epidemie unserer Frucht, 
in nicht gar ferner Zukunft gelingen, uns eine gesiindere und kraftigere Knollenfrucht 
zu verschaffen.

Der Buchweizen (Fagopyrum esculentum) stammt aus der Tartarei nnd ist 
wahrscheinlich zur Zeit der grossen Yblkerwanderungen nach Europa gekommen.

Der Topinambur (Helianthus tuberosus) ist in Brasilien urspriinglich einhei- 
misch, der Liebesapel (Lycopersicum esculentum) in Peru und Cliili, der Schlafmolm 
(Papaver somniferum) ist in Kleinasien zu Hause, die Saubohne (Faba vulgaris) schon 
den Romern bekannt, denn in Pompeji fand man sie in verkohltem Zustande, stammt 
aus dem Orient, die Schminkbohne (Phaseolus vulgaris) aus Ostindien, die Schwert- 
bolme (Ph. nmltiflorus) aus Brasilien.

Es bleiben uns also nur einige minder wiclitige Nahrungspflanzen, nament- 
licli Kiichengewachse und Gemiisepflanzen, wie die Zwiebel- und Laucharten, der Scl- 
lerie, die Petersilie, der Fenchel, der Diii, der Kummel, die Molire, der Meerrcttig, 
der Kcrbel, der Coriander, die Kohlarten iibrig, welehe theils in Siideuropa einheimiseh 
und also auch Belege der Akklimatisation in unserer Gegend sind, theils bei uns ur- 
spriinglich wild vorkommen, welehe letztere uns wieder beweisen, wie die Kultur im 
Stande ist, ein wildes Gewaclis oft so zu verandern und in so vielen Yarietaten er-



scheinen zu lassen, dass seine Abstammung fast bis zur Unkenntlichkeit verwischt 
wird, wie dies namentlich von den Kohlarten gilt, von welchen es nur sehr schwer 
gelungen ist, besonders durch die mannigfaltigen Yersuche von Metzger in Heidelberg, 
sie wieder verwildern zu lassen, naęhzuweisen, dass ihre Stammform der noch jetzt 
an den Meereskusten von Italien, Frankreich, England und Jutland wachsende, soge- 
nannte wilde Strauchkohl Brassica oleracea, var. fruticosa sei.

Wir gelangen nun zu den industriellen Gewachsen, den Oel- und Farbekrau- 
tern, den Faser- und Handelspflanzen.

Der Tabak (Nicotiana Tabacum) ist amerikanischen Ursprungs. Ais die Eu- 
ropaer nach Amerika gekomraen waren, war dort das Tabak- und Zigarrenrauchen 
scbon Sitte; die erste Bekanntscbaft mit der Rauchpflanze machten die Europaer auf 
den Antillen, denn der Name Tabaco ist haitisch und yerdankt denselben niclit etwa 
der Insel Tabago, wie man ofters meint, er bedeutet das Rohr, wodurch man den Ta
bak rauchte, niclit aber die Pflanze, welche in Peru „Sayri“, in Mexiko „Yete“ heisst. 
Der Italiener Benzoni, welcher 1542— 1556 Westindien bereiste, machte unsere Vor- 
fahren zuerst mit dem Gcbrauch des Tabaks bekannt; im Jahre 1559 wurde der Ta 
bak in Lissabon zuerst ais Heilpflanze gebaut und der franzosische Gesandte in Por
tugal, Nicot, welchem zu Ekren die Pdanze ihren wissenschaftlichen Namen erhielt, 
scliickte Samen davon an die Konigin Katharina von Medicis, weshalb der Tabak in 
Frankreich „llerbe de la reine mere“ genannt wurde.

Der papstliche Nuntius St. Croix in Lissabon und Ternabou, Gesandter in 
Frankreich, brachten den Tabak nach Italien, 1586 Walter Raleighs Begleiter nach 
England. Durch Raleigh und andere wurde das Tabakrauchen nach Holland, Frank
reich, Spanien und Portugal verbreitet, etwas spater nach Deutschland, nach der Tiir- 
kei und niclit lange darauf nach Persien, Indien, China und Japan; 1601 war es schon 
in Java bekannt. Es wird zwar behauptet, dass der Tabak schon vor Entdeckung 
Amerikas in China, Japan und Persien bekannt gewesen sei und ais Hauptgrund da
tur angegeben, dass der in China angebaute, sowie der sogenannte Schirastabak in 
Persien eigene von dem amerikanischen, verschiedene Arten bilden. doch ist diese An- 
sicht durchaus niclit ais richtig erwiesen. So ist nun gegenwartig der Tabak liber einen 
grossen Theil der bekannten Welt verbreitet und bildet somit ein Beispiel einer sich 
ausserordentlich leicht an die verschiedensten Warnie-, Feuchtigkeits- und Bodenver- 
haltnisse gewohnende Pflanzenart.

Die Leinptianze (Linum ussitatisimum) ist ungewissen Ursprungs; jedenfalls 
stammt sie aus der alten Welt und zwar wahrscheinlich aus Asien. Wann und wo 
der Flachsbau begonnen hat, wissen wir nicht. Im zweiten Buche Moses heisst es, 
dass der Hagel den Flaclis und die Gerste verniclitete, ais Pharao den Israeliten die 
Auswanderung nicht gestatten wollte. Die Priester der Isis sollen sich bereits in lei-



liene Gewander gekleidet haben, die iigyptischen Mumien sind in Linnen gewickelt, 
die Romer trugen Unterkleider von Leinwand und machten Schiffssegel aus Flaclis. 
Zur Zeit des Plinius waren Leinwandzeuge den Germanen und Galliern sclion bekannt; 
in England scheint der Flachsbau erst im 13. Jahrbundert, in Danemark und Norwe- 
gen erst im 15. eingefuhrt worden zu sein. Jetzt wird der Flachsbau besonders in 
den Landem siidostlich vom baltischen Meere, Holland, Belgien, im nordlichen Frank- 
reicb, in Schlesien, Mahren, Bohmen, ferner in Aegypten betrieben. Der Flaclis ge- 
deibt also ebensowohl in der tropiscben Zonę, wie in den kalten Gegenden Russ- 
lands und Norwegens und zwar liegt der Grund davon vorzuglicli darin, dass der 
Flaehs ein einjahriges Gewachs mit kurzer Vegetationsdauer ist und daber in den 
kaltern Landem ais Sommergewachs, in den warmern ais Wintergewachs kultiviert wird.

Der Hanf (Cannabis sativa) stammt aus Persien und Indien und ist in Eu
ropa sclion langst eingebiirgert; er wird in den gemiissigten Landem hie und da ais 
Faserpflanze kultiviert.

Es giebt somit nur einige wenige minder wicbtige technische Pflanzen, die 
ibre Heimath in Europa baben, dabin gehoren: der Krapp oder die Farberrothe (Ru- 
bia tinctorum), welcbe vielleicbt aus Siideuropa, nacb anderer Ansicht aber aus dem 
Orient stammt, der Farberwaid (Isatis tinctoria), welcher in Siiddeutschland beimiscb 
ist und die Runkelrube (Beta vulgaris) ais Futter- und Gcmiisc-, besonders aber ais 
Zuckerpflanze von grosser Bedeutung, welcbe am Mittelmeere zu Ilause ist.

Ich will nun noch etwas Iiber die Heimath und Akklimatisirung der baumar- 
tigen Gewachse sagen.

Was zuerst unsere gewolinlichen Waldbiiume betrifft, so sind wobl alle, so- 
wobl Laub- ais Nadelholzbaume in Europa ursprunglich wild; dassclbe gilt von den 
Aepfel- und Birnbaumen, denn man findet ibre Urformen noch jetzt in unsern Wal- 
dern wild; nacb Tacitus lebten zu seiner Zeit, also vor 2000 Jabren die Germanen 
theilweise von den Friichten dieser Baurae, natiirlich Holzapfeln und Holzbirnen, denn 
unsere Vorfabren ziicbteten damals noch keine Obstbaume; dagcgen liatten nacb Pli
nius und Dioscorides Griechen und Romer in den Zeiten der ersten Kaiscr sclion viele 
Aepfel- und Birnsorten; von diesen kamen die edlen Obstsorten spater auch nacb 
Deutschland und seitdem bat die Kultur im Laufe der Jabrbunderte Tausende von ed
len Spielarten erzeugt. Ueber die Heimath der Susskirscben sind die Meinungen ge- 
tbeilt, es ist mindestens sehr zweifelhaft, ob sie in Deutschland ursprunglich wild vor- 
gekommen sind; dagegen stammen Sauerkirscben entschieden aus Yorderasien und ba
ben sieli erst nach Beginn der geschiehtlicben Periode iiber Griechenland und Italien 
bei uns eingebiirgert; dasselbe gilt von den Zwetscben. Der aus Persien stammende 
Wallnussbaum ist in Schlesien noch nicht vollstandig akklimatisirt, obwolil er sclion 
mebrere Jabrhunderte in Deutschland angepflanzt wird, denn bei einer Kałte von — 24 °R.



erfrieren (lic einjahrigen Triebe, ja  sogar jungę Baume bis zur Wurzel herab, noch 
melir gilt dics voni Handel-, Aprikosen- und Pfirsichbaura, welcbe regelmassig alle 
Winter eine Decke erhalten mussen, dies erkliirt sieli daraus, (lass diese Obstbaume 
erst in viel spaterer Zeit bei uns eingefiihrt wurden, ais Kirschen und Pflaumen, es 
ist liochst wahrscheinlich, dass auch erstere im Laufe der nachsten Jalirhunderte sieli 
yollstandig einburgern werden, denn welch’ eine merkwurdige Akklimationsfahigkeit 
z. B. die Pfirsche zeigt, lehrt die Geschichte ilirer allmahlichen Einfiihrung. Ihr ur- 
spriingliches Vaterland ist Ostindien. Zur Zeit des Aristoteles konnten in Griechen- 
land nocli keine Pfirsichfruchte gezogen werden, daraals kannte man sie bloss aus Aegyp- 
ten, selbst auf Rhodus brachten sie es meist nur zur Bliithe, erst viel spater ge- 
dielien Pfirsicbe in Griechenland und Italien und gegenwartig werden sie bereits in 
Siid- und Mitteldeutschland gezogen. Ohne Zweifel wird dieser Akklimatisationspro- 
zess niebt gerade gegenwartig abgesclilossen sein, sondern dauert ununterbroehen fort.

Ganz analog diirfte sieli auch der Weinstock verhalten, dessen Kultur all- 
raahlich naeli Norden fortsebreitet. Sclilesien befindet sieli gegenwartig an der nord- 
lielicn Grenze seiner yollstandigen Akklimatisation. In Troppau halt er es ohne Decke 
aus, liier in Teschen muss er gedeckt werden; natiirlich wirkt seiner Akklimatisation 
die Erzeugung und Einfiihrung neuer harterer Spielarten fordernd entgegen; wir sehen 
es am beriichtigten Griineberger, der lieute bereits trinkbar geworden ist.

Fast keine Pflanze liefert einen so vorzuglichen Beweis fiir Akklimatisation 
wie der Wein; er waclist in den verschiedensten Boden- und Temperaturverhaltnissen, 
er bat sieli in Berg und Tlial eingebiirgert, er gedeibt ebenso wolil in Aegypten wie 
in Oesterreich, in Asien, wie in Amenka. Weinbau kann uberall dort betrieben werden, 
wo die mittlere Jahres - Temperatur niebt unter +  7°R. und niclit iiber 15°R. steigt, 
wo die Kalte im Winter niebt unter — 15 °R. sinkt und die mittlere Tagestemperatur 
von April bis September wenigstens -j- 10 °R. betragt; das Tliermometer kann sieli also 
innerlialb selir weiter Grenzen bewegen. Seine Yerbreitung nach Norden reieht in 
manchen Gegenden Frankreichs, Belgiens, Deutseblands bis zum 50—52° nordlieher 
Breite. Diese Akklimatisationsfabigkeit des Weinstoekes ist vorzuglich bedingt durch 
die zahllosen Sorten desselben, die andererseits wieder das Produkt des Bodens, K li
mas und der Kultur sind; Virgil konnte sebon zu seiner Zeit sagen: Die Sorten der
Weine sind ebenso wenig zu zalilen, wie die vom Windę bewegten Sandkorner der 
Sahara, oder die vom Sturmwinde erregten Wellen am Strande des jonischen Meeres, 
„denn so viel Weinberge so viel Weinsorten“ sagt Plinius.

Wo sieli aber der Stammsitz aller dieser Sorten befindet, das zu ergriinden 
ist lieute nicht moglich, nocli weniger, wo sich zuerst der Menscli der Rebe bemacli- 
tigte, urn sie der Kultur zu unterwerfen; die Heimat des Weinstoekes bleibt uns Sterb- 
lichen ein Gebeimniss. Man findet zwar in dem Innern Asiens den Weinstock in den



Waldern, die starksten Stamme mit seinen Armen umsclilingend, er selbst bildet dort 
Stamme von 5—6’ Machtigkeit; diese anscheinend wilden Weinrebenstamme sind je- 
docli niclits anderes, ais Abkommlinge kultivirten Weines, der bier, wie es ja aucli bei 
uns geschieht, verwilderte. Wer will es also bestimmen, wo der Wein das Liclit der 
Welt erblickte? Wir wissen zwar, dass schon Noab vor der Sundfluth die Rebe baute, 
dass der Wein schon im grauesten Alterthum in Aegypten nnd Palastina kultiviert 
wurde, ob aber Vorderasien oder Afrika die Stelle seiner ersten Kultur gewesen ist, 
wer will dies behaupten? So wie wir aber mit Recht vermutlien, dass die Cerealien 
an der Wiege der Menschheit, vielleicht zwisclien Euphrat und Indus oder an dem 
Ausgangspunkt der kaukasiscben Rasse geboren wurden, mit eben so viel Recht kbn- 
nen wir auch die Urheimat des Weinstocks dahin verlegen.

Welche Wanderungen der Weinstoek gemaeht haben mag, wie er allmahlich 
auf dem ganzen Erdball sieli ausbreitete, lasst sich nur beilaufig bestimmen. Naeh der 
biblischen Mythe pflanzte ihn Noab am Ararat, Kanaan war ein gesegnetes Weinland 
und eines der beliebtesten Volksfeste der Juden war die Weinlese. Dagegen war der 
Wein den Indern unbekannt; Babylonier und Perser erhielten den Rebensaft durch 
die Karavanen der Phonizier. In Aegypten wurde der Weinbau schon zu Zeiten des 
Psammetieh betriehen, von da soli er sich naeh Aethiopien und Griechenland ver- 
breitet haben; naeh anderer Meinung waren es die Phonizier gewesen, durch die der 
Weinstoek auf die Inseln des ageischen Meeres gelangte. Schon Homer nannte den 
Wein einen Gottertrank, aber auch die Sterblichen verschmahten ihn n ich t; auch bei 
den Romern reicht der Weinbau bis ins graueste Alterthum, zu der Zeit des Romu- 
lus wurde den Gbttern Wein geopfert. Ais Julius Caesar Gallien eroberte, wurde er 
um Massilia schon gebaut, wohin er durch die Phonizier gekommen sein soli. Naeh 
Pannonnien soli der Weinbau zu den Zeiten des Kaisers Probus vorgedrungen sein. 
Zu den Zeiten des Tacitus war derselbe den Germanen noeh unbekannt; erst viel 
spater, ais die Bodenkultur weiter fortgeschritten war, konnte sich der Wein am Rhein, 
an der Mosel, an der Donau ansiedeln. Naeh Schwaben kam der Wein durch den 
heiligen Urban, naeh Pommern brachte ihn 1128 der Bischof Otto von Bamberg; et- 
was spater wurde der Joliannisberg am Rhein durch Benediktinermonche bepflanzt, und 
so wanderte die Weinrebe mit der Ausbreitung der Kultur des Menschengeschlechts 
immer weiter nordlich und westlich bis zu einer vom Klima bedingten Grenze, dringt 
jedocli, wenn auch sehr langsam, immer weiter naeh Norden vor.

Ob sich die immergrunen Pomeranzen- und Zitronenbaume dereinst soweit 
werden akklimatisirt haben, dass sie statt in Treibhausern gezogen zu werden, bei 
uns im Freien aushalten werden, dariiber lasst sich kein Urtheil fallen; Thatsache ist 
es, dass zur Zeit des Plinius in Italien keine von den Agrumenarten kultiviert wur
den ; man bemiihte sich vergeblich den mediceischen Apfel oder den Cedrat zu zie-



hen, erst im 3. Jahrhundert gelang seine Kultur; Zitronen und Pomeranzen kamen 
erst viel spater nach Europu, zuletzt der aus China stammende Apfelsinenbaum, den 
die Portugiesen nach Europa brachten. Dass diese Baume zur Zeit der Zerstorung 
von Herkulanum und Pompeji in Ttalien noch unbekannt waren, beweisen die pompe- 
janischen Ausgrabungen, denn wahrend man Weintrauben, Feigen, Birnen, Aepfel, Kir- 
schen u. s. w. auf den Wandgemalden abgebildet findet, fehlen die Agrumenfriichte 
ganzlich.

Ein merkwiirdiges Beispiel von Akklimatisationsfahigkeit bietet uns die Ka- 
stanie (Castanea vesca) dar. Es ist kaum ein Jahrhundert, dass dieser Baum in Eu
ropa eingefiihrt ist; anfangs hielt man ihn in Warmhausern, spater kultivierte man ihn 
im Kalthaus und zuletzt setzte man denselben ins Freie; in Schlesien jedoch verlangt 
er gegenwartig noch eine Winterbedeckung.

Zuletzt will ich noch den weissen Maulbeerbaum (Morus alba) und den Gbtterbaum 
(Ailantus glandulosa) erwahnen. Der Maulbeerbaum ist den Romern und Griechen eben- 
falls unbekannt gewesen, denn erst mit der Einfuhrung der Seidenzucht im 6. Jah r
hundert wurde derselbe in Europa kultiviert. Die Geschichte der Seidenzucht gelit 
Hand in Hand mit der Geschichte der Kultur des Maulbeerbaumes; nur hie und da 
setzte man auch bci uns noch ehe hier Seidenzucht bctrieben wurde, einen Maulbeer
baum, heute wird er nach Tausenden gepflanzt; seine Akklimatisation ist so weit ge- 
diehen, dass bei einer Kalte von 25° R. die einjahrigen Triebe erfrieren.

Der Gotterbaum, ais Nahrungspflanze der neu eingefiihrten Seidenraupe (Sa- 
turnia Cynthia) von grosser Bedeutung, ist etwa 100 Jahre in Europa bekannt. Der 
Missionar in China D’Incarville schickte zuerst Samen dieses Baumes 1751 nach Lon
don. Durch Miller und Philipp Carteret-Webb verbreitete er sieli iiber den ganzen 
Kontinent; Linnb kannte den Baum und hielt ihn fiir einen Rhus; 1771 kam er in 
den Jardin des plantes zu Paris, einige Jahre spater nach Deutschland; seit' etwa 30 
Jaliren kam er in Parkanlagen in Aufnahme, wird aber erst seit dem Jahre 1859 all- 
gemciner, in Frankreieh nach Millionen gepflanzt. Sein Akklimatisationsgrad ist der
selbe wie der des Maulbeerbaumes.

Hiermit sind wir mit dem Abriss der Geschichte der Einfuhrung und Einge- 
wbhnung unserer Hausthiere und unserer wichtigsten Kulturpflanzen zu Ende.

Wir sehen daraus, dass die fiir uns w’erthvollsten Produkte unserer Gegen- 
den asiatischen und amerikanischen Ursprungs sind, dass die aus Asien stammenden 
Hausthiere und Kulturpflanzen meist in vorhistorischer, die aus Amerika einheimischen 
aber in historischer Zeit in Europa eingefiihrt und eingewohnt wurden. Es ist klar, 
dass wir olme diese akklimatisirten Produkte gar nicht existieren konnten, dass wir 
oline Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Reis und Kartoffeln, ohne Pferd, Schaf 
und Ziege uns mindestens noch im Zustande der Barbarei befinden miissten; wahrend



wir fast alle in Europa urspriinglichen Produkte, die Blutegel, Bienen und Ganse, die 
Kohlgewachse, den Meerrettig, die gelbe Riibe viel eher entbehren konnten. „Wir le- 
ben nur von akklimatisirten Gegenstanden“ sagt Drouyn de Lhuys in einer im Akkli- 
matisationsvereine zu Paris gehaltenen Rede und er bat vollkommen Recbt! Und so 
sehen wir denn, dass schon unsere Voraltern vor Huuderten und Tausenden von Jah- 
ren fiir die Akklimatisation tliatig wirkten, oline besondere Absicht, ohne System, oline 
die raachtigen Ideen, von denen das gegenwartige Zeitalter ergriffen is t! Zur Zeit der 
grossen Volkerwanderungen bracliten die Eroberer so manches wertlivolle Naturpro- 
dukt nacli Europa; so wurden die Schrecken des Krieges durch manehe Gabe wie- 
dervergolten. Den Trophaen des Krieges, der Siegesbeute des Feindes, den in Ketten 
geschlagenen Sklaven, folgten die Produkte des Landes, welclie der Eroberer mit Feuer 
und Schwert verheerte; er brachte Thiere und Pflanzen mit, welclie noch jetzt ein 
Denkmal seiner Siege sind. Auf diese Weise wurde Europa mit der zalnnen Ente, 
dem Kaninchen, dem Pflaumen- und Kirschbaume besclienkt. Audi Amerika verdankt 
seinen Eroberen so manches werthvolle Geschenk. Das Gold, welches die Spanier 
den Indiern raubten, bezahlten sie reichlich mit dem Pferde und Scliafe, welclie dort 
seit jener Zeit gedeilien. Die Kolonisation und Emigration setzt in unseren Tagen 
das Werk der Krieger fort. Sollte man in Erwagung dieser Thatsaclien nickt zu der 
Ansicht kommen, dass auch heute die Akklimatisation nocli mbglich ist? sollte es 
nicht noch Thiere und Pflanzen in den verschiedenen Landem und Welttlieilen geben, 
die auch bei uns gedeilien und in der Landwirthschaft oder Industrie mit Vortheil sieli 
verwenden liessen? sollten sich denn nicht noch manehe wilde Thiere zalnnen lassen 
und in den Dienst des Menschen treten kbnnen? Es ist kein Zweifel, dass diese Fra- 
gen bejaht werden miissen und dass der Akklimatisation und Domestizierung noch ein 
weites Feld des Strebens und Forschens otfen stelie.

III. Eingebilrgerte wilde Thiere und Pflanzen.

Einen Beweis fur die Moglichkeit der Eingewbhnung und Einbiiigerung frem- 
der Thiere und Pflanzen liefern uns die freiwillig eingewanderten wilden Thiere und 
Pflanzen.

Unter den Saugethieren will ich nur das Rattengesehlecht erwahnen. Da 
in den Schriften der Alten von der gemeinen Hausratte nirgends die Rede ist, so 
ist wolil ais siclier anzunehmen, dass sie erst im Mittelalter aus Asien bei uns ein- 
gewandert sei, in Deutschland scheint sie erst im 13. Jahrhundert erschienen zu 
sein, in den folgenden Jahrhunderten bis zu Anfang des gegenwartigen bat sie 
sich allmahlich iiber ganz Europa verbreitet. Heute ist sie fast iiberall durch die
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naeh Pallas im Jahre 1727 iiber die Wołga geschwommene und in Europa eingebro- 
chene Wanderratte (Mus decumanus Pall.) verdrangt; letztere hat im Kampfe mit der 
Hausratte diese ais die schwachere derart ausgerottet, dass sie nur noch auf sehr we- 
nigen Punkten Europas zu finden ist; aber auch der siegreichen Wanderratte droht das 
Scbieksal der Hausratte, ein neuer Gattungsverwandter, die agyptische Ratte (Mus Ale- 
xandrinus Geoffroy) scheint ihr den Besitz Europas streitig zu maclien; in Afrika ein- 
heimisch und erst wahrend des franzosischen Feldzugs in Aegypten daselbst entdeckt, 
unterlicgt es keincm Zweifel, dass sie auf Schitfen nach Europa eingefiihrt worden ist. 
In Italien wurde sie im Jabre 1825, in der Schweiz 1841 bemerkt; heute ist sie in 
Italien, in der Schweiz, im sudlichen Deutschland und siidlichen Frankreich sehr ver- 
breitet und dringt jahrlich weiter naeh Norden vor; in Nordamerika soli sie ebenfalls 
schon angekommen sein. Auch die Hausmaus diirfte tibrigens in Europa nicht urspriing- 
lich einheimisch, sondern erst mit der Ausbreitung des Getreidebaues aus dem Oriente 
bei uns eingcwandcrt sein; diese Yermuthung wird durch die Untersuchungen Riiti- 
meyers iiber die Thiere der Schweizer Pfahlbauten bestatigt, in welehen keine Reste 
der Hausmaus gefunden wurden.

Ueber die etwaigen Einwanderungen einiger Vogel in friiheren Jahrhunder- 
ten besitzen wir gar keine Nachrichten, aus den letzten Jahren sind hieriiber einige 
sichere Thatsachen bekannt.

Nach Lungershausen verbreitet sich die Steindrossel oder der einsame Spatz 
(Turdns saxatilis) der im Anfang dieses Jahrhunderts ausschliesslieh Bewohner der Al- 
pen gewesen ist, immer weiter naeh Norden; in den dreissiger Jahren war er schon 
bis zum Rhein, Fichtelgebirge, Bohmerwald, Erz- und Riesengebirge vorgedrungen, jetzt 
ist der einsame Spatz schon am Harz, im Thuringerwald, Westerwald u. s. w. zu fin
den; nach Teschen wird er jetzt haufig von den Sulower Bergen bei Sillein gebracht. 
Der Hausrothschwanz (Sylvia titbys) ist erst im Laufe dieses Jahrhunderts nach Mittel- 
Deutschland eingewandert. Der Pirol (Oriolus galbula) ist im vorigen Jahrhundert bis 
an die Kiisten der Nordsee vorgedrungen, ebenso ist die Bastardnachtigall oder der 
Spottvogel (Sylvia hypolais) von Siiden her bei uns eingewandert. Der Krametsvogel 
(Turdus pilaris) ist im vorigen Jahrhundert nur ais Wintergast bei uns erschienen, erst 
seit 50 Jahren briitet er in Deutschland und dringt alljahrlich weiter nach Westen; 
gegenwartig ist er schon in Tlniringen zu finden. Sogar die bei uns im Winter so 
haufig in Gesellschaft der Spatzen anzutreffende Haubenlerche (Alauda cristata) ist erst 
seit 50 Jahren in Mittel- und Nord-Deutscliland zu finden.

Auch unter den niederen Thieren giebt es mehrere wandernde. Die Kuchen- 
schabe (Periplaneta orientalis) urspriinglich in Vorderasien heimisch, ist jetzt in ganz 
Europa verbreitet; auch aus Amerika droht uns ein ahnlicher Gast, die amerikanische 
Schabe (Periplaneta americana), sie wurde mittelst Schiffen in die europaischen Seestadte 
verschleppt und dringt immer weiter in’a Innere vor ; von Norden her erhielten wir die lapp-



landische Scliabe (Blatta lapponica); die dcutsche Schabe (BI. germanica), welche friiher in 
den Haushaltungen sehr haufig war, wird von den eingewanderten Gattungsverwandten irn- 
mer mehr verdrangt. Die Bettwanze (Acanthia lectularia) stammt bekanntlich auch aus 
dera Orient; zu Aristoteles Zeit war sie schon in Griechenland zu finden, nacii Deutsch- 
land kam sie im 11. Jahrliundert und in England wird sie erst seit 1670 erwahnt; 
gegenwartig breitet sie sieli in Nordamerika aus, sclieint aber in Sudamerika und Neu- 
holland nocli zu fehlen. Die im vorigen Jalirliunderte nach Nordamerika eingefuhrte 
und wieder verwilderte europaische Biene dringt immer weiter westlieh vor, je  weiter 
sieli die Weissen ausbreiten; die Fliege der Englander, wie sie von den Indianern ge- 
nannt wird, zeigt den Rothliauten die Nahe der Weissen an.

Selbst unter den Muscheln wird in den letzten Jahren eine wandernde beob- 
aelitet. Die von Pallas in der Wołga aufgefundene der Miesmuscliel (Mytilus edulis) 
sehr alinliche Dreissena polymorpha wurde mittelst Schiffen nach Deutscliland versebleppt; 
vor etwa 25 Jahren wurde sie zuerst bei Mainz gefunden, jetzt ist sie im Rheine be- 
reits sehr haufig, in der Maas und Mosel, in den letzten Jahren auch im Mainc ist sie 
ebenfalls nicht mehr selteu.

Von den durch Zufall eingefuhrten und immer mehr sieli einburgernden Pflan- 
zen will ich nur einige erwahnen. Durch den Anhau des Getreides sind aus Asien und 
dem ostlichen Europa eingewandert: Avena strigosa Schreb. und A. fatua L. ferner 
Erysimum orientale R. Br., durch Zigeuner wurde der Stechapfel (Datura Stramonium) 
Ł. eingefiihrt, auch das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger L.) soli aus dcm Oriente stam- 
men, die stachlige Spitzklette (Xanthium spinosum L.) ist erst vor wenigen Jahren 
eingeschleppt worden und verbreitet sich in Mahren und Schlesien, besonders urn Briinn 
und Bielitz immer mehr, Bupleurum rotundifolium L. bei Teschen sehr haufig, stammt 
aus dem ostlichen Europa, Berberis vulgaris L. welche um Teschen ganz den Cha
rakter eines urspriinglich wilden Gewaehses hat, stammt nach Ruelli aus Mauritanien,- 
der Kalmus (Acorus Calamus L.) in Siimpfen und Teichen bei uns sehr haufig, stammt 
nach Goppert aus Ostindien, das in Amerika einheimische Erigeron canadense ist in 
Deutscliland vollkommen eingebiirgert, die an unseren Flussufern nicht seltene Nacht- 
kcrze (Oenothera biennis L.) soli im Jalire 1614 aus Yirginien nach Europa eingefiihrt 
worden sein; einige, in friiheren Jahren auf wenige Standorte beschrankte Pflanzen, 
wie das Chamaenerion Dodonaei Villars verbreiten sich liings der Flussufer immer 
weiter nordlich, endlich erscheinen manche ost- oder siideuropaische Pflanzen in man- 
chen Jahren plotzlich in grosser Menge und yerschwinden dann wieder theilweise oder 
ganzlich, wie Physalis Alkekengi L. Senecio vernalis L. Elslioltzia cristata L. Auch 
der Natur gelingen nicht alle ihre Akklimationsversuche sogleich, sondern oft erst nach 
langen Zeitraumen! Wie konnte es also der Mensch mit seiner schwaehen Kraft ver- 
langen, dass alle s e i n e  Yersuche, fremde Thiere und Pflanzen zu naturalisieren, als- 
bald mit Erfolg gekront sein sollten?



III.
Akklimatisation in unserer Zeit.

Von Zeit zu Zeit ist es oline Zweifel den Yolkern oder einzelnen eifrigen 
Menschen gelungen, ein nutzliches Thier in ihrem Lande zu akklimatisieren oder zu 
zalnnen und diese oder jene Pflanze aus einem fremden Lande einzufuhren und sich 
nutzbar zu maclien; doch war dies bis in die neueste Zeit doch immer nur mebr dem 
Zufall iiberlassen, es geschah gleichsam instinktmassig, und solche vereinzelte Bestre- 
bungen konnten nur in grossen Inten allen zu Resultaten gelangen. Ein Streben, daliin 
gericlitet, neue Thiere zu ziichten, bestand fast gar nicht, weder bei den alten Volkern, 
nocli in der neuern Zeit. Der einzige Ort, wo dies hatte gescbeben konnen, waren 
die Thiergarten. Was batten aber die Thiergarten der Alten fiir einen Zweck? Sie 
hatten entweder bios die heiligen Thiere zu pflegen, oder wie bei den Romera, die- 
jenigen Thiere zu hegen, dereń Fleisch gegessen wurde, um sie immer bereit zu haben, 
wenn sie fiir den Tiscli gebraucht werden sollten; darin wurden z. B. die Siebenschlafer 
in den sogenannten Glirariis gemastet. Vedius Pollio warf die getodteten Sklaven 
seinen in eingedemmten Meereswassern gehaltenen Muranen ais Nabrung vor, um diese 
danu zu verspeisen. In unserer Zeit werden Thiere zwar niclit melir mit Menschen- 
fleisch gefiittert, sonst aber gleichen unsere Thiergarten ganz denen der Romer. Man 
hegt in umzaumten Waldstrecken Edelhirsche, Dammhirsehe, Wildscbweine, Fasanen,

• um sie zu schiessen und zu verzehren. Niclit im entferntesten wird daran gedaeht, 
fremde Thiere einzufuhren, und sie an unser Klima zu gewohnen, wilde dem Menschen 
dienstbar zu maclien, sie zu zalnnen. Noch weniger hatten die wandernden Menagerieu 
dies im Auge. In diesen wurden merkwiirdige besonders reissende Thiere herumgefiihrt 
und in den verschiedenen Stiidten gezeigt; der Eigentliumer beniitzte die Schaulust des 
Publikums zum Yortheil seiner Tasche. Leicliter konnte gleichsam durcli Zufall in den 
stehenden Menagerieu an den Fiirstenhofen etwas fiir Akklimatisation gescbeben; doch 
aucli da bleiben die Resultate aus, weil keine beabsichtigt wurden. Erst der neuesten 
Zeit gebiihrt der Rubin, neue Wege eiugeschlagen zu haben. Der Impuls dazu wurde 
in Frankreich gegeben. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire ist der Begrtilider der rationellen 
Akklimatisation, er ist es, der aus dem bis daliin ganz unklaren und unbestimmten 
Worte eine yollstandige Wissenschaft lieranbildete, er entwickelte mit einem unendlichen 
Wissensreichtliume, mit ausserordentlicher Erfahrung in allen Zweigen der Naturgeschichte



ausgestatt, zuerst die Ideen der modernen Akklimatisationslehre, er machte zuerst auf- 
merksam, welclie Macht die Akklimatisation habe, wie ja  nur durch dieses Mittel alle 
Lander der Welt die Thiere erwarben, die sie heute besitzen, dass also die Akklima
tisation so alt sei, wie das Menschengeschlecht. Aber wahrend die Akklimatisation 
unserer Voreltern nur mehr eine instinktmassige, durch lange Pausen unterbrochene 
gewissermassen eigensinnige, vom Zufall und von gewissen gliicklichen und unvorher- 
gesehenen Umstanden abhangige gewesen ist, sollte die moderne Akklimatisation nach 
seiner Ansicht eine rationelle, genau erwogene, nach Prinzipien und mit Absicht unter- 
nommene und von allen moglichen Mitteln des Fortsclirittes und der Entwicklung der 
Entdeckungen unseres Jahrhunderts getragene und unterstiitzte sein, sie sollte, um es 
kurz zu sagen, methodisch, wissenschaftlich behandelt werden. Geotfroy St. Hilaire 
setzte es auseinander, wie viele Thiere es noch auf dem Erdball gebe, die dem Men- 
sclien einen Nutzen bringen, oder ihm mindestens zum Yergnugen, zur Unterhaltung 
gereichen kbnnen, er zeigte, wie es moglich, ja  gewiss ist, dass ein grosser Theil 
derselben auch in unserem Klima leben, sieli fortpflanzen und gedeihen kbnntc. Seine 
Ideen ziindcten: es entstand die „Societe Imperiale zoologiquc d’acclimatation“ in Paris. 
Die bcriilimtesten Zoologen und Botaniker wie Moąuin-Tandon, Dumeril, de Quatrefages, 
Gubrin-Mdneville, Dupuis, Rufz de Lavison zu seinen Mitgliedern zahlend, forscht dieser 
Yerein nun mit einem ausserordentlichen Eifer auf dem von Geoffroy St. Hilaire ihm 
eroffneten Felde, er hat durch Vereinigung der Anstrengungen der fur das Wolil der 
Menschheit strebenden Manner seit seinem Bestehen 1854 betrachtliche Resultate cr- 
zielt. Gegriindet durch den im vorigen Jahre verschiedenen Geotfroy St. Hilaire in 
Verbindung mit dem Grafen d’Epresmenil, nahm er einen neuen Aufschwung durch 
die Wahl des Ministers der Auswartigen Angelegenheiten Drouyn de Lhuys zum Prasi- 
denten. E r verfolgt mit grosser Ausdauer den Tausch niitzlicher Naturprodukte unter 
den zivilisirten Nationen zu vermitteln, er zahlt gegenwartig iiber 2000 Mitglieder, zer- 
strcut in der ganzen W elt; auf seinen Ruf und durch sein Beispiel ermuntert, liaben 
sich eine grosse Anzahl Vereine, die dasselbe Ziel verfolgen, auf dem ganzen Erdball 
gebildet und sind mit ihm in Verbindung getreten. So entstanden nach einander die 
Societe d’acclimatation pour le nord-est, pour les regions des Alpes, die Societe inter- 
nationale africaine d’acclimatation, die Akklimatisationsvereine in London, in Yictoria, 
in Neugallien, in South - Australia, das zoologisclie Akklimatisations-Institut in Wien, 
der Verein fiir die konigl. preuss. Staaten und das Centralinstitut fur Akklimatisation 
in Deutschland zu Berlin und viele andere. Die beiden Vereine in Berlin bildcn, be- 
sonders auf Veranlassung des Ministers Grafen Itzenplitz gegenwartig nur einen Yer
ein. Diesen Vereinen zur Seite entstehen in den grossern Stildten des Kontinents 
sogenannte zoologische Garten, dereń Hauptziel neben lebendiger naturgeschichtlicher 
Anschauung und Belehrung, neben dem Vergniigen, welclies sie uns gewahren, gleich- 
falls auf Akklimatisirung gericlitet ist.



Die neu gegriindeten und aiifbliihenden zoologischen Garten zu Frankfurt a/M* 
(unter der Direktion des Dr. Max Schmidt) zu Koln (Dr. Bodinus) Hamburg (Dr. Brehm) 
Stuttgart (Werner) Munchen (Dr. Fitzinger) Amsterdam, Berlin, Moskau, (Anatole Bog- 
danotf, eroffnet am 12. Februar 1863) im Haag (Dr Verwey) zu Dresden (Schbpff) 
Palermo (Baron Anca) Fredriksborg bei Kopenhagen (Dr. Kiarbolling) Lyon, Marseille 
und Wien werden gewiss auf ihre eigentliche Aufgabe riiclit vergessen. Der letztere 
aus dem „Aquarien-Salon“ auf den Michaeler-Platz, nach Ueberwindung vieler Schwie- 
rigkeiten sieli herausgebildete, von dem Grafen Breunner D’Enkewirth und Gra- 
fen Wilczek gegriindete und unter der Leitung des Dr. Gust. Jager und Dr. A. Uss- 
ner stehende zoologisclie Garten ist am 1. Mai v. J . eroffnet worden. Da derselbe we- 
gen seiner verhaltnissmassig stidlichen Lagę zur Akklimatisation afrikanischer und asia- 
tiseber Tliiere vorzuglich berufen ist, so werden unter der gegenwartigen, so ausge- 
zeichneten Direktion wolil bald giinstige Resultate zu erwarten sein. Audi in Karls
ruhe, Bremen, Hannover und Breslau sind zoologische Garten im Entstehen begriffen.

Durch merkwiirdige, seltene und blutgierige Raubthiere, durch giftige und rie- 
senhafte Schlangen die Schaulust, die Neugierde, das Erstaunen des Publikums zu be- 
friedigen, dies wird fortan den Menagerien liberlassen, die zoologischen Garten verfol- 
gen diesen Zweck nicht mehr.

Die Leiter des zoologischen Gartens im Boulogner Walde zu Paris haben den 
neuen Weg bereits vollstandig betreten. Da gar nicht daran zu denken ist, den Lowen, 
den Tiger und andere Raubthiere vollkommen zu zahmen, sie an den Menschen zu gewoh- 
nen, sie also zu Hausthieren zu machen, oder aus dem Adler und den verschiedenen 
Geierarten ein zahmes Gefliigel heranzubilden und dann von denselben irgend einen 
Nutzen zu ziehen, so werden diese Thiere dort gar nicht gezuchtet. Diese An- 
sicht wird wohl mit der Zeit aucli in den zoologischen Garten Deutschlands zum Durch- 
bruch kommen, obwohl andererseits nicht geliiugnet werden kann, dass dieselben zngleich 
melirere Zweeke, den der Belelirung, Unterhaltung und Akklimatisation reclit gut ver- 
folgen konnen.

Ausser den Akklimatisationsvereinen und den zoologischen Garten fordem noch 
melirere andere Anstalten die Akklimatisationsbestrebungen, dahin gehoren manche Meie- 
reien der deutschen Fiirsten, in welchen neben dem Zweeke die Pferde-, Rindvieh-, 
Schaf- und Schweinerasse zu verbessern, noch manche auslandische Thiere, wie die 
Yaks (Bos grunniens) die Angoraziege, bengalische Hirsche (Cervus axis) und andere 
geziichtet werden; vor allen ist hier zu erwahnen die Meierei des Konigs von Wiir- 
temberg bei dem koniglichen Schlosse zu Ludwigsburg. Auch in der kaiserlichen Me- 
nagerie zn Schonbrunn sind besonders in Bezug auf die Fortpflanzung exotischer 
Thiere viele schone Resultate erzielt worden. Ferner gehoren in das Gebiet der Ak
klimatisation die Anstalten fur kiinstliche Fischzucht, welche nicht nur den Zweck ha-



ben, unsere fischleeren Gewasser mit Hilfe der kiinstliclien Befruchtung mit einhei- 
mischen Fischen wieder zu bevolkern, sondern audi auslandische uitd in audern 
Welttheilen einheimische in unsere Teiche, Bache, Strome und Meere zu verpflan- 
zen, ja  sogar Seefische in den siissen Gewassern zu akklimatisieren; in erster Reihe 
stehen hier die Anstalten zu Hiiningen bei Strassburg, zu Miinchen und Coblenz, welche 
bereits erfreuliche Resultate bewerkstelligt haben. Weiter sind die verschiedenen Sei- 
denbauvereine, wie der Stettiner unter der Leitung des Herm G. Topfer, die Seiden- 
bausektion des landwirthschaftlichen Vereins fur Rheinpreussen, vor ailen andern aber 
die Gesellschaft 1’Ailantine in Paris und die Ecole dAilanticulture de la ferrne impe
riale de Vincennes zu nennen, welche es sich zur Aufgabe maehen, an die Stelle der 
entarteten, der Seuche erliegenden Rassen des Maulbeerspinners neue, gesunde, kraf- 
tige Rassen dieses Seidenspinners, wie die japanesische von Topfer eingefiihrte in Eu
ropa zu akklimatisieren, ja  sogar ganz neue Arten von Seideninsekten, die zum Theil 
„im Freien“ auf ihren Nahrungspflanzen selbst geziichtet werden, aus Japan, Cliina, 
Indien und Nordamerika in unserem Klima einzugewohnen, ich will hier nur die Sei- 
denraupen des Wunderbaumes (Saturnia Arrindia), des Gotterbaumes (S. Cynthia), und 
die auch von den Blattern unserer Eichen sich nahrenden chinesischen und japanesi- 
schen Eichenspinner (Antheraea Pernyi und A. Yama-Mai) namhaft maclien. Endlich 
will ich auch die Bienenzuchtrereine niclit vergessen, von denen einige fremde Bienen- 
rassen oder Arten, wie die italienische .und agyptische entweder schon ziichten, oder 
wenigstens einzufuhren die Absicht haben.

Fiir Einfuhrung neuer nutzenbringender Gewachse, oder neuer Spielarten be
reits einheimischer und fiir Erzeugung solcher geschieht arn meisten auf den Versuchs- 
feldern der Akklimatisationsvereine selbst, — der Berliner Verein beschrankt sich fast 
nur darauf, — es sind aber hier die Leistungen der landwirthschaftlichen Yereine, dann 
der Kunstgartner in Erfurt, Hamburg, Quedlinburg u. s. w. nicht gering anzuschlagen; 
doch beschranken sich diese bei den letztern nur mehr auf die Erzielung und Ein- 
fiihrung neuer Spielarten verschiedener Luxuspflanzen, was im Sinne der modernen Ak- 
klimatisation doeh nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Im Folgenden will ich auf die wichtigeren Thiere und Pflanzen aufmerksam 
maehen, welche entweder in den letzten Jahren in Mitteleuropa eingefuhrt wurden und 
bis heute ais akklimatisirt zu betrachten sind , oder mit welclien gegenwartig insbe- 
sondere von den Vereinen zu Paris und Berlin Akklimatisationsversuche angestellt 
werden, oder welche einige Hoffnung gewahren, dass sie in der Zukunft ans mitteleu- 
ropaische Klima sich gewohnen diirften.
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I. Saugethiere.

Affcn, Fledermause und Insektenfresser lieferten bis jetzt noch keine Haus- 
thiere, auch in der Zukunft ist weder von einem einheimischen noeh fremden Thiere dieser 
Ordnung irgend ein namhafter Nutzen zu erwarten, so dass wohl keines derselben wiirdig 
befunden werden diirfte, gezahmt zu werden. Unter den Raubthieren haben wir bereits 
zwei Hausthiere: den Hund und die Katze; es ist sebr unwahrscbeinlich, dass eine 
andere Spezics je  zum Hausthier sollte gezogen werden. Hinsichtlich dieser Ordnung 
wird man sich darauf beschranken, die Hunderasse zu veredeln; insbesondere sollte 
man bedacht sein durch Kreuzungen gewisser Rassen, durch entsprecbende Zucbt und 
geschickte Auswabl eine Hunderasse zu erzeugen, welche im Stande ware, die ausge- 
storbenen St. Bernbardshunde zu ersetzen.

Die N a g e t h i e r e  werden uns eine grossere Ausbeute liefern. Bis jetzt haben 
wir bloss 2 in diese Ordnung gehorende fiir unsere Gegend keine grosse Bedeutung 
babende Hausthiere: das Kaninchen und das Meerschweinchen.

In Sudamerika giebt es mehrere zur Familie der Halbbufer gehorende Nager, 
welche die Aufmerksamkeit in bohem Grade verdienen. Dies sind besonders folgende: 
das Flusscbwein oder Capybara (Hydrochoerus Capybara), das Steissthier oder Aguti 
(Dasyprocta Aguti) der Paca, Urana oder Backenthier (Coelogenys Paca) und der 
Mara (Dolichotis patagonica).

Der Capybara der grosste aller Nager lebt in Gesellscliaften bis zu 100 Stiick 
in sumpfigen Gegenden an Fliissen und Seen, besonders am Orinoko und La Plata; 
er ist still und stumpfsinnig, nahrt sich von Wasserpfianzen, wird leicht sehr fett und 
liefert sehr schmackhaftes Fleisch. Obwohl dieses Thier in warmeren Gegenden zu 
Hause ist, so glaube ich doch, dass es sieli auch bei uns an Siimpfen und Teichen an- 
siedeln lasscn konnte; ais Wassertbier ist es den klimatischen Einfliissen weniger aus- 
gesetzt. Obwohl dieses Thier noch selten in Europa zu finden ist, so bat es sich doch 
schon einigcmal in der Gefangenschaft in England, Frankreich und Deutschlaiul fort- 
gepflanzt, es ist daher nicht zu zweifeln, dass es bei uns auch zum Hausthiere 
erzogen werden konnte. Der Aguti lebt in Guiana und Brasilien nach Art unseres 
Hasen von verschiedenen Krautern; er wird leicht zahm und hat sich im Jardin de 
Plantes in Antwerpen, Gent und Frankfurt schon sehr oft fortgepflanzt, diirfte daher 
ais Hausthier leicht zu ziichten sein. Sein Fleisch ist sehr wohlschmeckend.

Der Paca ist gleichfalls in Brasilien zu Hause und ist daselbst ein beliebtes 
Wildpret; da er sich leicht zahmen lasst, so diirfte seine Domestizierung in Europa 
keiner grossen Schwierigkeit unterliegen.

Der Mara ist in Patagonien und den La Plata Staaten einheimisch; er ist im 
Habitus unserem Hasen ahnlich, lebt in trockenen, sandigen Ebenen, liefert schmack-



haftes Fleisch und lasst sich leicht zahmen. Seine Akklimatisation uiul Domestizierung 
hat, da er in einem, dem unsrigen ahnlichen Klima heimisch ist, alle Aussiclit auf Erfolg.

Ferner diirfte der Ondatra oder die canadische Bisamratte (Fiber zibethicus), 
welcbe in backofenahnlichen Bauen an den Flussen Nordamerikas von Wurzeln der 
Wasserpflanzen lebt, einige Aufraerksamkeit verdienen. Sie liefert ein sehr teines Pelz- 
werk, welches ais Ondatra- oder Musąuafell in den Handel kommt; naeh England 
sollen jahrlich an 500.000 Felle zur Hutfabrikation eingefiihrt werden; auch ist das 
Fleisch dieser Thiere essbar. Siidamerika besitzt ein ahnliches, nacłi Art der Biber 
an Flussufern von Wasserpflanzen lebendes Thier, den Coypu oder die Biberratte, 
(Myopotamus coypus). Ihre Pelze, von denen jahrlich bei 30.000 ausgefuhrt werden und 
unter dem Namen Racunda, Nutria, Potamis oder Oternfell in Handel kommen, sind 
sehr gesucht. Ob es angezeigt ist, die Einfuhrung der Wollmause oder Chinchillas 
(Eriomys laniger und E. Chincliilla) aus Peru und Chili zu versuchen, dariiber habe 
ich kein bestimmtes Urtheil; denn obwohl diese Thierclien das allerfeinste besonders 
zu Muffen verwendete Pelzwerk liefern und sich auch leicht zahmen lassen, so ist doch 
ihr Schaden, den sie in Folgę ilirer Lebensweisc durcli Unterwuhlen und Durchlochern 
des Bodens zufiigen, nicht zu unterschatzen. Die Gegend um Buenos-Ayres ist durcli 
sie ganz unterminiert; dasselbe gilt von den Pampas-Hasen oder den Viscache (Lago- 
stomus trichodactylus Brookes) welche zwar ein schmackhaftes Fleicli liefern, aber in 
den Pampas den Boden so sehr unterwuhlen, dass Mann und Ross oft einsinken.

Vielleicht wiire auch der Springhase (Pedetes cafter Pall) vom Cap der guten 
Hoffnung bei der Akklimatisationsfrage in Betracht zu ziehen.

Endlich sollte man bedacht sein, den in Europa fast ausgerotteten Biber (Ca- 
stor flber) aus Sibirien neu einzufuhren oder wenigstens die noch vorhandenen zu 
hegen und zu schiitzen.

Hier niuss ich noch eines sehr merkwiirdigen, in wissenschaftlicher und prak- 
tischer Hinsicht sehr interessanten jedoch bis jetzt noch in mysterioses Dunkel geluill- 
ten Thieres Erwiihnung thun.

Bekanntlich wollte es bisher durchaus nicht gelingen, die doch so nahe ver- 
wandten Thiere, Hase und Kaninchen zu kreuzen. Sclion Butfon und viele andere Na- 
turforscher beschaftigte dieses Problem, aber vergeblicli; je  langer Hase und Kanin
chen beisammen gefangen gehalten werden, desto grosser wird ihre Antipathie, sie schla- 
gen und beissen sich jedesmal zu Tode, und fast immer unterliegt der Hase. Erst vor 
wenigen Jahren soli es dem Prasidenten des landwirthschaftlichen Vereins der Charente 
Roux gelungen sein, diese zwei feindlichen Yerwandten zum Paren zu bringen; nach 
einer Reihe von mannigfaltigen Versuchen und kleinlichen Vorsichtsmassregeln soli 
Roux wirkliche Bastarde von Hase und Kaninchen erzeugt haben. Diese vou den Fran- 
zosen Lapins - Lifevres oder Leporides genannten Blendlinge leben in zahmem Zustande

7*



wie die Kaninchen, sind ebenso fruchtbar, indem sie auf jeden Wurf mehreremal des 
Jahres 10— 12 Jungę werfen, und besitzen andererseits wieder einige Eigenschaften, 
welehe sie dem Hasen nahern.

Ihre Haare sind von zweifaeber Art und Farbę, blauliche, seidenglanzende, 
wie sie die angorischen Kaninchen liaben, und rothliches, wie beim Hasen; es ist, hie- 
bei merkwiirdig, dass das Haar des Hasen sich von Generation zu Generatiou immer 
melir verliert, so dass die Leporiden sich nach wenigen Jahren nicht mehr von den 
Kaninchen unterscheiden wiirden, wenn man nicht ein Mittel hatte, eine solche Entar- 
tung oder Riickkehr zu einer der beiden Stammspezies zu verhindern, denn die Lepo
riden paaren sich ohne jede Schwierigkeit sowohl mit Hasen ais mit Kaninchen und 
man vermag daher die Eigenschaften der einen oder andern Stammspezies ganz nach 
Belieben vorwalten zu lassen.

Da man den Hasen schon ofters aber stets ohne Erfolg zu domestiezieren 
versucht bat und da derselbe wegen der Verfolgungen von Seiten der Menschen und 
Thiere sich alljahrlich sehr vermindert, so ist diese neue Thierform von grosser Be- 
deutuug, weil sie sich ziichten lasst, wie das Kaninchen und ein so schmackhaftes 
Fleisch und werthvolles Pelzwerk liefert wie die Hasen. Die Leporiden sind heute be- 
reits ein geschatzter Artikel, jahrlich werden Tausende zu Angouleme erzeugt und auf 
den Markt gebracht. Lebende Thiere sind bis jetzt noch sehr schwer zu bekommen, 
indem der Erzeuger ein Monopol auf dieselben in Anspruch nimmt; bisher ist es erst 
den zoologischen Garten zu Grenoble, und dem Akklimatisationsverein zu Paris gelun- 
gen, in den Besitz lebender Leporiden zu gelangen.

Professor Broca hat diese Thiere zu Angouleme einer naheren Untersuchung 
unterzogen und seine Arbeiten hieriiber in dem „Journal de physiologie“ veroffentlicht.

Die Leporiden erregen aber, vorausgesetzt ihre Echtheit, noch in anderer Hin- 
sicht ein wissenschaftliches Interesse. Bekanntlich sind Bastarde unter den Saugethie- 
ren bisher stets fortpflanzungsunfahig gewesen oder ihreFortpflanzungsfahigkeit erlischt 
wenigstens nach wenigen Generationen, wie dies z. B. beim Maulthier und Maulesel 
der Fali ist. Die Leporiden pflanzen sich dagegen schon durch mehr ais 20 Genera
tionen mit ungeschwacliter Kraft fort.

Leider scheint jedoch aucli diesmal dieses Problem noch ungelost geblieben 
zu sein; die grosse sogar die des Kaninchens iibertreffende Fruchtbarkeit der Lepori
den widerspricht allen bisherigen Erfahrungen, ihre grosse Aehnlichkeit mit dem K a
ninchen, ihre fortwahrende Neigung zu diesen zuriickzukehren, lasst glauben, dass hin- 
ter dem Mysterjum, mit welchem Roux ihren Ursprung und ihre Erzeugungsweise um- 
hiillt, eine Mystifikation steekt; es ist sehr moglieh, dass die Leporiden nichts anderes 
ais eine besondere Rasse des Kaninchens sind. Pigeaux, Rufz de Lavison, Moquin- 
Tandon, Gudrin-Meneville, Quatrefages und andere sprachen sich in den Sitzungen des 
Akklimatisationsvereines in diesem Sinne aus.



Die Beobachtungen an den Leporiden, welclie dic Akklimatisations-Gesellschaft 
zu Paris besitzt, werden hoffentlich bald die Zweifel iiber diesen Gegenstand Ibsen.

Unter den B e u t e l t h i e r e n  sind zuerst die Kanguruhs zu nennen, von de- 
nen einige z. B. Halmaturus gigantus, Bennetti, sich sclion bfters im Regentspark zn 
London, in Berlin, Antwerpen und Paris fortgepflanzt haben. Ferner erwahne ich die 
Kusus oder Phalangers (Phalangista yulpina), die ausser dem wohlschmeckenden Fleisch 
aueh ein gescbiitztes Pelzwerk liefern• endlicli den Beutelnager oder Wombat (Pliasco- 
lomys Wombat Peron), der in Antwerpen und London zur Fortpflanzung gebracht 
wurde. Alle diese Thiere sind in Neubolland und Vandiemensland zu Hause und diirf- 
ten sich bei uns leiclit akklimatisieren.

Von den Z ab n a r  m en  waren die Versuche yielleicht nur auf den Erdwiili- 
ler oder Ameisenscharrer (Orycteropus capensis) zu beschranken, da alle ubrigen we- 
gen ilires Fleisches nutzlichen Edentaten z. B. die Sclmppentliiere und Giirtelthicre in 
den tropisclien Gegenden ihre Heimath haben.

Unter den V i e l h u f e r n  ware die Aufmerksamkeit auf folgende Thiergattun- 
gen zu lenken: Tapirus, Hyrax, Porcus, Dicotyles und Phacochoerus.

Voin Tapir kennt man 3 Spezies: den gemeinen Tapir oder Anta (Tapirus 
americanus L) den Rouliifschen Tapir (T. Roulini Fiseh. T. Pinehaąue Roul.) und den 
indischen Tapir (T. indicus). Die Akklimatisation des gemeinen und indischen Tapirs 
diirfte bei uns schwerlich Aussicht auf Erfolg haben, dagegen wiirde sieli wahrschein- 
lich der Rouliifsche bald an unser Klima gewohnen, er bewohnt die Kordilleren und 
steigt bis zur Schneegrenze hinauf; er ist zwar kleiner ais die beiden andern, liefert 
aber schmackhaftes und gesuiules Fleisch, er liisst sich leicht zahmen, ist seinemHerrn 
sehr zuthuhlich und frisst nach Art des Schweines fast alles. Merkwiirdiger Weisc ist 
diese Spezies noch nie lebend nach Europa gekommen, obgleich sie in ihrem Yater- 
lande keine Seltenheit ist.

Der Klippschiefer oder Daman (Hyrax capensis) ist in ganz Afrika zu Hause, 
besonders ara Kap, er ist leicht zahrabar und liefert ausser dem wohlschmeckenden 
Fleisch noch das Hyraceum capense, eine schwarzbraune Fliissigkeit von bittercm Ge- 
schmacke und bibergailartigem Geruche, welche seit 1847 ais Heilmittel bekannt ist. 
Eine zweite in Syrien und am rothen Meere einheimische Art ist der Saphan der Bibel 
(Hyrax syriacus).

Der Hirsclieber (Porcus Babirussa L) auf den Molukken und den Inseln des 
indischen Archipels einheimisch, hat sich im Jardin des Plantes fortgepflanzt; er lie
fert sehr schmackhaftes Fleisch, diirfte aber unsern Winter schwer vertragen. Die W ar
zeń- oder Bisamschweine (Dicotyles labiatus und torąuatus C) aus Amcrika lassen sieli 
leicht zahmen und werden gegessen; sie richten in den Pflanzungen oft grosse Yer- 
wiistungen an.



Die Emgalos oder Larvenschweine (Phacochoerus aethiopicus Pall und afri- 
canus F. O.) leben in Afrika, sind wegen ihrer Wildheit gefahrlich, haben ein dem 
unserer Schweine ahnliches Fleisch, sie lassen sich zwar jung eingefangen leicht zah- 
men, werden aber im Alter wieder wild, sind daher ais Hausthiere nicht geeignet.

E i n h u f e r .  Ans dieser Ordnung besitzt Europa bloss das Pferd und den 
Esel. Asien und Afrika bergen nocli 4 andere zur Gattung Eąuus gehorende T hiere: 
das Zebra (Eąuus Zebra L.), das Quagga (E. Quagga Gm.) den Dauw oder Pitschi 
(E. Burcbellii F.) auch Tigerpferd genannt, und den Dschiggetai (E. hemionus Pall). 
Das Zebra und das Quagga sind noch wenig bekannt; ersteres bat sicb erst einmal 
in Knowsleys Menagerie fortgepflanzt, von letzterem erzielte man bloss einen Bastard 
mit dem Dschiggetai. Beide sind in Afrika besonders am Kap einheimisch und werden 
des Fleisches und der Haut wegen gejagt. Der Dauw wird in seiner Heimatb, dem 
Kap gezahmt, verbindet mit der Schonheit seiner Formen und seines Kleides die Ei- 
genschaften eines Zugthieres, er ist gelebrig, sanft, lasst sich selir leicht dressiren, ist 
ausserordentlieh schnellfussig und ertragt unsern Winter ohne allen Beli ad en fur seine 
Gesundlieit. Er brachte schon mehrmal in Jardin des Plantes, in Knowsleys Menagerie 
und in Antwcrpen Jungę zur Welt.

Der Dschiggetai ist in der Mongolei zu Hause, er ist in Europa ais voll- 
standig- akklimatisirt zu betracliten; die Exemplare, welcbe im Museum d’histoire na- 
turelle gcboren wurden, sind sogar viel kraftiger und grosser ais ihre Eltern. Obgleicli 
man bis vor kurzem der Meinung war, die Dschiggetais seien unzahmbar, so ist es 
docb schon oft gelungen sie nicht nur zu zahmen, sondern sie auch zu dressieren und 
einzuspannen; ihre Schnelligkeit ist ausserordentlieh gross, kein Pferd ist im Stande 
sie im Wettlauf zu besiegen. Es ist alle Hoffnung vorhanden, dass der Dschiggetai 
nach und naeh ais Zug- und Reitthier wird verwendet werden.

Ausser der bereits erwahnten Kreuzung des Dschiggetasis und Quaggas, sind 
auch Bastarde von Dschiggetai und Zebra in Knowsleys Menagerie und zwischen 
Dschiggetai und Esel im Regents-Park, Jardin d’Aeclimatation und Jardin des Plantes, 
letztere selir haufig erzeugt worden. Ferner sind Kreuzungen des Esels und Zebras im 
Jardin des Plantes und Windsor Park vollkommen gelungen. Die Bastarde des Esels 
und des Dschiggetais sind merkwdirdigerweise nicht unfruchtbar, sie pflanzen sich seit 
dem Jahre 1841 im Jardin des Plantes fort, sie verbinden mit der Geduld und Aus- 
dauer des Esels. die Schnelligkeit und Starkę des Dschiggetais, sie konnen zum Reiten, 
Lasttragen und Ziehen beniitzt werden. Ein Paar dieser Bastarde im Jardin d’Accli- 
matation sieht man bisweilen zweimal des Tages nach dem Jardin des Plantes oder 
zu den Bahnhofen Lasten ziehen.

W i e d e r k a u e r .  Wir besitzen eine ziemlich grosse Anzahl sowohl wilder 
ais geziihmter Thiere dieser Ordnung, aber wie gross ist noch das Feld, welches die 
Natur uns hier btfnet!



Vor allen ricbten sich unsere Blicke auf die Antilopen, besonders auf den 
Nilgau (Antilope pieta Pall), die Buffelantilope (A. bubalis C.) nnd den Canna, Potfo 
oder Eland-Antilope (A. Oreas Pall).

Die Biiffel-Antilope bat sich bereits mebreremal in der Gefangenscliaft zn 
Paris, Marseille, Florenz und Frankfurt fortgepflanzt; sie ist sehr sanft nnd furchtsam, 
ihr Fleisch vortrefflicli; sie ist im nordlichen Afrika einheimisch.

Der Nilgau ist in Indien zu Hause und liat sieb in fast allen zoologisclien 
Garten Europas bereits fortgepflanzt; sein Fleisch ist ausgezeichnet, er ist leiclit zu 
ernahren und zu zahmen, vermebrt sich schneller ais andere Antilopen, indem er fast 
immer zwei Jungę wirft, crtragt unsern Winter ohne Nacbtbeil und bat nur einen 
Febler, namlicli eine zu grosse Furcbtsamkeit, er ersebriekt bei dem Anblicke ibm 
fremder Tliiere, z. B. der Hunde, so sehr, dass er mit rasender Schnelligkeit in die 
Flucht gejagt wird und sich oft an den Brettern der Einzauniuig, in welcher er ge- 
fangen gebalten wird, so sehr zerscblagt, dass er bald nachher das Leben aushauebt. 
Nacb einer Reibe von Generationen diirfte jedoch aucb dieser Uebelstand durch Vor- 
siebt und Geduld sich bebeben lassen und seiner vollstandigen Akklimatisation dann 
nicbts melir im Wege stelien.

Die wichtigste Acąuisition ans der Ordnung der Zweibufer ware aber fur 
Europa der Canna. Diese Antilope von den Kaffern aucb Empoffo, bei den Hottentot- 
ten Tgann (daher Canna) genannt, ist im siidlichen Afrika beimiseb. Die ersten Nach- 
richten iiber dieses Thier verdankt man dem deuschcn Reisenden Kolbe im Anfang des 
vorigen Jabrbunderts; der Schwede Sparmann fand dieses Thier in grossen Heerden 
im Osten der Kapkolonie um dasJab r 1770; im Anfang dieses Jabrbunderts traf Licb- 
tenstein die Eland-Antilopen im Norden der Kapkolonie. Endlich giebt uns 1840 der 
Engliinder Cornwallis Harris Nachricht iiber dieses majestatische Thier. Auf seinen 
1836 und 1837 in Afrika ausgefuhrten Reisen fand er sie in grossen Rudeln aufPra- 
rien und in Waldern im Nordosten des Kaps; er erzahlt, dass sie einen starken, mo- 
scbussabnlicben Gerucb verbreiten, dass die Bullen die Gewobnbeit liaben, ilire macb- 
tigen Horner und ibre buschige Stirn an den dornigen Akazienstammen zu reiben, dass 
die Manneben ofters mit einander kampfen und daher baufig voll Narben seien und ver- 
stummelte Horner hatten. Das Gcwicht eines Elands gibt Harris auf 2000 Pfund an; 
in der Kapkolonie seien diese Thiere bereits vollstandig ausgerottet, nur im Norden 
derselben seien sie nocli sehr baufig und es wiirden dort grosse Jagdziige auf diesel- 
ben ausgefubrt. Naeli seiner Erzahlung treiben die Jager, um das Fleisch der Elands 
niclit tragen zu mussen, die Thiere vor sieli her bis ins Lager, um sie mit Messern 
zu ersteeben. Das Fleicb sei viel feiner ais Ochsenfleisch, habe den feinsten Wildpret- 
duft und zeichne sieb durch bestandige Abwechselung von fetten und mageren Lagen 
aus; iiberbaupt sei das Thier, besonders das Mannchen ausserordentlieb fett, das Brust-



stiick sei (las beste Fleisch, (las er je gegessen, die Menge von Unschlitt, zu Lielitern 
ausgezeiclinet geeignet, sei ungeheuer, die Haut liefere ein treffliches Leder.

Die ersten Cannas, welcheman in Europa sali, sind ums Jalir 1783 uach 
Holland gekonimen. Vosmaer erzalilt, dass mail dem Mannclien einen Zaum angelegt 
und es in ein Gefahrt eingespannt liabe; es sei damit weit schneller ais ein Pferd ge- 
laufen, babę aber viel weniger Ausdauer gezeigt.

Im Jaltre 1840 kam das erste Paar Elands nach England fiir den Earl of 
D erby; 1851 liess Derby zwei Mannclien und eine Kuh importieren. Alle Cannas in 
Europa stammen von diesen zwei Iinporten ab; auf dem Landgute eines irischen Gra- 
fen, in Regenspark, bei Knowsley, in den zoologischen Garten zu Amsterdam, Gent 
und Antwerpen pflanzen sie sieli regelmassig fort. Da man die Akklimatisation die- 
ses Thieres in England aufs eifrigste verfolgt, so sind alle zu liotfenden Jungen in 
Regeutspark schon vorlier von reichen englischen Gutsbesitzern bestellt, und es ist da- 
lier selir scliwierig sieli dereń zu yerschaffen. Das Fleisch wird von den Englandern 
ais das beste gescliildert das es gebe; es wurde namlich vor einigen Jaliren ein jun- 
ger Bulle gesclilacbtet und sein Fleisch sowohl auf der konigl. Tafel zu Windsor, ais 
in den Tuillerien zu Paris, wie auch an einer Tafel von Lords und Naturforscbern in 
London gekostet und daran die richtige Miscbung von Fettlagen zwischen den Mus- 
kelfasern ais besonderer Vorzug geriibmt.

Deutscbland besitzt erst ein Par (lieser Tliiere im zoologischen Garten zu 
Frankfurt a. M.; sie stammen gleichfalls von den vom Earl of Derby eingefuhrten ab, 
sind jedocli in Irland geboren, wobin die Eltern ans dem Regeutspark gekauft worden 
waren. In Frankfurt erbalten sie dieselbe Nahrung wie das gemeine Rindvieh, selbst 
Stroli verscbmahen sie nicht.

Fiir dieses Tbier ist dalier alle Aussicht vorhanden, in Europa Haustbier zu 
werden; zwar ist es davon noch selir weit entfernt, (lenn es ist bis jetzt nur der selir 
kostbare Zogling der zoologischen Garten und der furstlichen Parks, nnd es diirfte 
wobl noch ein lialbes Jahrbundert yerstreichen, ehe der Canna ein Tbier der Land- 
wirtbscbaft wird. Kein fremdes Saugetbier jedocli yerdient vielleicbt so sehr vom Men- 
scben gepflegt zu werden, wie dieses. Es verlangt keinen andern Scliutz ais einen Stall, 
es liisst sieli von einem Kinde zum Fntter fubren und ist ausserordentlieb załim. Lei- 
der gebt seine Yermebrung selir langsam von Statten, da die Kuh jedesmal nur ein 
Junges gebiirt; die Elands sind daher bis jetzt noch selir theuer und es waren be- 
sonders die reichen Gutsbesitzer, welclie einige Tausend Gulden an einen Yersuch 
mit diesem scbbnen Tliiere wagen sollten.

Man kann liier freilieb einwenden, dass wir bereits genug Schlacbtvieh be- 
sitzen, und es dalier nicht nothig ist, neue Arten einzufiihren. Wenn wir aber im 
Stande sind, ein Tbier in Europa zu ziichten, welehes viel besseres und feineres Fleisch



liefert, ais Ochsen, Lammer und Schweine, wenn die Erfahrung lelirt, dass kein ein- 
ziges neueingetuhrtes Thier, kein einziges neukultiviertes Gewachs im Stande ist, die 
Zahl anderer Hausthiere zu vermindern oder die Kultur anderer Gewachse zu be- 
scliranken, vielmehr noch den Nationalwohlstand vermehrt, so diirfte obiger Einwand 
wohl yerscliwinden. Es ist also zu wiinscheu, dass der Canna im Laufe der nachsten 
Jahrzehende auch in Oesterreich in grbsserer Zabl eine neue Heimath iinde. -—

Ich komme nim zu einem Tliiere, dessen Akklimatisation schon lieute, Dank 
den Anstrengungen des Pariser Akklimatisationsvereines, ais vollkonnnen gelungen zu 
betrachten ist, ich meine namlich den Yak oder Grunzoehsen (Bos grunniens Pall) 
aus Tibet, bei oberflachlichem Ansehen ein Mittelding zwischen Bind, Pferd und Scliaf. 
In Tibet wird diese prachtige Rinderart ais Hausthier geziichtet, sie ist jedoch in an- 
dern Ilochgebirgen Siidasiens auch noch wild zu tinden. Robert Schlagintweit bat 
auf den 18.000 Fuss hohen Gebirgen an den Quellen des Indus haufig Rudcl von 
mehr ais 30 Stiick dieser wilden Rinder getroffen.

Der Pariser Akklimatisationsverein besitzt diese Tliiere seit niehreren Jah- 
ren und bat sie an niehreren Orten z. B. in der Meierei zu Souliard untergebraeht. 
In dieser Meierei sind die meisten Beobachtungen und Yersuche mit dieser neuen Rin
derart angestellt worden. Der Yak ist ein sehr starkes Thier von sanguinischem Tem
perament, er ist wie kein zweites Thier ausserordentlich geeignet in den steilen, pfad- 
losen Gebirgen mit diirftigem Pflanzenwuchs ais Lastthier verwendet zu werden, er 
yerlangt keine andere Pflege ais das gemeine Rind, nur muss er sanft behandelt wer
den, sonst wird er- boshaft und storrisch, er gewohnt sieli an den Menschen und be- 
gleitet ilin, lasst sieli dressieren und in den Wagen einspannen, ausserdem ist sein 
Fleisch und seine Milch Yortrefflich.

Der Grunzochse pflanzt sieli im Jardin des Plantes und zu Souliard regelmas- 
sig fort, auch auf der koniglich wiirtembergischen Dominie Seegut ist dies seit 1860 
gelungen. Ferner sind auf Yorschlag von Jacąuemart in Paris Yersuche mit Kreu- 
zungen des Yakstieres und gemeinen Kiihen zu Souliard angestellt worden. Die da- 
durch erhaltenen 4 Bastarde zeigten gleich nach ihrer Geburt eine solclie Lebhaftig- 
keit und Kraft, wie sie bei keiner einzigen Rinderrasse vorkommt. Ob diese Blend- 
linge fortpflanzungsfahig sein werden, wird erst die Zukunft leliren. In seinem Vaterlande- 
wird der Yak mit dem Zebra gekrenzt und die dadurch erhaltenen Tliiere sollen immer 
fruchtbar sein.

Ebenso gedeiht eine zweite in Siidasien und Afrika einheimische Rindeiehart, 
der Zebu oder Buckelochs (Bos indicus) der aber vielleicht nur ein Subspecies des 
gemeinen Rindes ist, ganz yortrefflich in Europa, wie es die kleinen Herden im Jardin 
des Plantes, in Berlin, Antwerpen und Stuttgart beweisen. E r zeugt mit unserem Rind- 
vieh fruchtbare Bastarde und wird in Indien, Aegypten ais Hausthier gehalten. Seine 
Eingewohnung in Europa unterliegt keinem Zweifel. 8



Weniger Aussicht auf Erfolg gewahren bis jetzt die Angora-Ziegen (Capra 
hircus angorensis) deren Akklimatisation mail gleiclifalls zu Souliard anstrebt. I)iese 
seidenbaarigen Ziegen haben ein so zartes Naturell, dass ein grosser Theil derselben 
fast jeden Winter unterliegt; Regen, Schnee und Kalte schaden ihnen iiberaus. Der 
Reisende Tschihatschef berichtet, dass die Angoraziegen in Kleinasien mit gemeinen 
Ziegen gekreuzt, eine viel kraftigere Rasse mit dem Kleide der reinen Angora-Rasse 
liefern. Dies wurde nun zu Souliard mit dem besten Erfolge versucht. Man liegt daher 
die Hoffnung, wenigstens diese Bastarde in Europa einzubiirgern und nach und nach 
zu verbreiten.

łeb koninie min zu den Llamas und Alpacas. Das Llama (Auchenia Lama L.) 
ist in Peru und Chili Hausthier; sie werden dort vorziiglicli zum Lasttragen in den 
Gebirgen beniitzt, ausserdem liefern sie Fleiscb, Milch, Wolle und Leder. Das Alpaca 
(A. Al paco Gm.) hat dieselbe Heimath, gedeibt aber nur in einer Hohe von iiber 8000 
Fuss, ist sehr wild und widerspanstig, wird auf den Hochebenen der Wolle wegen, 
welche vorzuglich nach England eingefiibrt wird, in grossen Herden gehalten. Diese 
beiden Thiere sirnl zwar schon lange in einzelnen Exemplareu in den zoologischen 
Garten zu tinden und baben sieli, besonders das Llama, ofters fortgepflanzt; es ist je- 
docli erst, im Jahre 1860 ein grosser Trupp dieser Thiere auf Veranlassung des Akkli- 
matisations-Yereins zu Paris in Frankreich eingefiihrt worden. Leider unterliegen diese 
Thiere in dem europaischen Klima mehreren Krankheiten und es ist bis jetzt nicht 
viel Hoffnung vorbanden, sie in kurzer Zeit zu akklimatisiren. Die beiden andern An- 
clieniaspezies, das Huanaco (A. Huanaco) und das Yigogne (A. Yicunia), welche in 
ihrem Vaterlande nur wild anzutreffen sind, haben noch weniger Aussicht auf Erfolg.

Zuletzt will ich noch einiger anderer Wiederkauer erwahnen, von denen viel- 
leiclit manche in der Zukunft sich eingewiihnen lassen diirften, es sind dies folgende: 
Das Kameel und der Dromedar (Camelus bactrianus und dromedarius), das Rennthier 
(Cervus tarandus), der Wapiti (C. canadensis), der Axis (C. Axis), der Rossbirsch des 
Aristoteles (C. Aristotelis), der virginische Hirscli (C. virginianus) und andere, aucli 
das friiher in Deutschland haufige jetzt aber ausgerottete Elenthier (C. alces) will man 
wieder verbreiten, — das Moschussthier (Mosclnis moschiferus), der kaukasische Steinbock 
(Capra caucasica Giild.), der Muflon (Ovis Musimon), der Argali (O. Ammon Pall.) 
der Biiffel (Bos bubalus) und der amerikanische Wisent (B. americanus).

Audi neue Rassen des gemeinen Scbafs z. B. die sogenannten Ongtis ans 
Ohina, welche mehrmal des Jahres Jungę werfen, will man zu ziichten versuchen.

Von den Pinnipedien und Cetaceen kann vom Gesichtspunkte der Akklima
tisation bei uns selbstverstandlich keine Rede sein.



II. Vógel.

Yon nicht minderem Interssse ist die Akklimatisation vieler auslandischer Vb- 
gel. Einige von ihnen konnten uns ais Hausthiere Fleiscli, Eier oder Federn liefern, 
andere wiirden vielleicht im Haushalt der Natur sich ais aiitzlicli erweisen konnen. Ich 
will nur einige wenige namhaft machen. Ani wichtigsten ware wolil die Introduktion 
und Eingewohnung der straussartigen Vogel. In Afrika kommt nur die eine, uns allen 
bekannte Art Struthio Camelus vor; es klingt zwar etwas paradox, dieses Tliier bei 
uns einbiirgern zu wollen, und do eh bin ich der Ansicht, dass dies in nicht gar fer- 
ner Zeit realisiert werden diirfte. Da dieser Vogel sich bereits in Algier, in Spanien, 
in Italien, in Marseille fortgepflanzt hat, so zeigt er einen bedeutenden Grad von Akkli- 
matisationsfahigkeit; nach und nach wird sich eine minder empfindliche Rasse bilden, 
welche allmahlich auch in kalteren Gegcnden sich wird zucliten lassen. Noch inehr gilt 
dies von dem neuhollandischen Strauss, (Dromaeus Novae Hollandiae), Ihm scheinen 
unscrc Winter gar nicht zu schaden; er sucht selbst bei strenger Kiilte gar kcinen 
Schutz, er schlaft auf dem Schnee und Eise und hat sich bereits an vielen Orten, z. B. 
in Berlin, in Paris, in London fortgepflanzt. Da seine Federn, so wie die des afrika- 
nischen Strausses ein gesuchter und theurer Artikel sind, da sein Fleiscli einen aus- 
gezeichneten Geschmack besitzt, so ware seine Eingewohnung und Verbreitung von lio- 
her Bedeutung.

Ebenso ist es in England William Bennett 1862 gelungen, den indischen Helm- 
kasuar (Casuarius galeatus) zum Briiten zu bringen, und Jungę zu erzcugen, auch 
Kreuzungen zwischen Casuarius galeatus und Bennetti fanden im Regentspark statt; 
die Eier wurden in einer Maschine ausgebriitet, kamen aber durch eine zufallige Er- 
kaltung der Maschine urn. Merkwiirdig ist es, dass das Casuarweibchen gleich nach 
vollzogenem Begattungsakt sich wiithend auf das Mannchen stiirzt und dadurch hautig 
Casuare unis Leben kommen, eine Erscheinung, wie sie sonst nur bei Spinnen beob- 
achtet wird.

Doeh auch in anderer Beziehung ist es von hohem Interesse, die straussar
tigen Vogel in Europa zu zucliten. Bekanntlich vermindern sie sich in ihrem Yaterlande 
von Jahr zu Jahr so selir, dass wenn der Menseh, der sie in ihrem Yaterlande aus- 
rottet, sie nicht irgendwo anders zu erhalten strebt, sie binnen wenigen Jahren das Schick- 
sal der Dronten, der neuseelandischen Riesenrogel (Aepyornis) und des nur in einem 
einzigen lebenden Exemplare in Europa, namlich im Regentspark sich findenden Apte- 
ryx Mantelli haben werden.

» Von den vielen Hiiliner- und Taubenarten will ich nur erwahnen: Perdix
Gambra aus Tunis, welche in den Waldern von Rambouillet und Saint- Germain in



durch dic Anwendung der kiinstlichen Laiclipliitze, ist fur die Fischzuclit und fiir die 
Wiederbevolkerung fischleerer Gewasser, sowie fur Akklimatisation fremder Fische 
eine neue Aera ersclilossen worden.

Die kiinstliche Befruchtung des Fischlaiehs, zwar eine deutsche Erfindung, 
ist docli erst in den letzten Jahren durcli die Franzosen, besonders durcli das „h]ta- 
blissement de Pisciculture“ zu Hiiningen bei Strassburg in Aufschwung gekommcn; die 
kiinstliclien Laiclipliitze haben wir von den Chinesen anwenden gelernt. Durch diese 
Mittel werden in Frankreich jahrlich viele Millionen Fische erzeugt, die sonst dem Ver- 
dcrbcn preisgegeben waren. Im Winter des Jalires 18fil/62 versandte Huningen 12 
Millionen befruchtete Eier, wovon tiber 8 Millionen ais Fischchen in die Gewasser ge- 
worfcn wurden. Huningen ist es, welches binnen einigen Jahren die Fliisse und 
Bache von fast ganz Frankreich mit Fischen bevolkerte und nach 20 verschiedenen 
Landem unentgeldlich Fischbrut verschickte. Eine solche Anstalt, die nur das Wohl 
und den Nationalreichthum des Yolkes in so grossartiger Weise im Auge bat, sollte 
man auch bei uns sieli zum Muster nehmen!

Die Fischzuclit war zwar von jeher eine Hauptbeschaftigung kultivierter Na- 
tionen, durch die neuen Methoden aber, sie zu betreiben, durch die bewunderungswur- 
dige Erfindung der kiinstlichen Befruchtung, durch die wir im Stande sind, die besten 
Fische gleichsam in die Gewasser zu saen, werden wir es erreichen, dass Lachse und 
Forellen niclit bios an der Tafel des Wolilhabenden, sondern auch auf dem Tische 
des armcn Bauers erscheinen werden.

Welche Fischarten sind es min, die unsere Gewasser bevolkern sollen?
Vorzugsweise ist es die Forellenfamilie, die wir im Auge haben miissen.
Ausser den in unsern Fliissen, der Weichsel und Olsa vorkommenden Bach- 

forellen (Salmo Ausonii Yal. S. fario L.), dem Silberlachs (S. argenteus Val), dem 
Rhein-Lachse (S. salar Val.) und der Maraene (Coregonus maraenula Bloch.), waren 
es folgende, auf die wir die Akklimatisationsversuche ausdehnen sollten: die Forclle 
des Bodensees (S. lacustris Heck), die Forelle des Genfersees (S. lemanus Cuv.), die 
Lachsforelle. (S. Marsiglii Heck. S. trutta Rapp), aus den Gebirgsseen Oberosterreichs 
und der Schweiz, der Huchen (S. Huclio L.) aus der Donan, der Salbling (S. salveli- 
nus L.) des Kbnigssees bei Berchtesgaden, der nach Albin Heinrich auch in dem Ge- 
birgsbache Gmin der Lissa Hora vorkommen soli, der Ritter (S. umbla L.), des Bo
densees, die Maiforelle (S. Sehiefermtilleri Yal.) aus dem Traun- und Chiemsee, die 
Aesche (Thymallus vexillifer Ag.) aus der Oppa, das Blaufblchen (Coregonus Wart- 
manni Cuv), aus dem Gmundner- und Hallstadtersee, die Bodenrenke (C. Fera Jur.) 
aus dem Bodensee; aus der Familie der Ilaringe: der Maifisch (Alausa vulgaris) aus 
der Nord- und Ostsee, zur Laichzeit in die Fliisse ziehend, aus der Familie der Aale : 
der gemeine Flussaal (Anguilla fliwiatilis Ag.), dessen Yermehrung bis jetzt nicht



mittelst kiinstlicher Befruchtung der Eier, wold aber dadurch bewerkstelligt werden 
kann, dass man die jungen eben auskriechenden Aale im Marz und April zur Zeit ih- 
res Erscheinens an den Flussmiindungen mittelst Netzen fangt, in feuchten Wasser- 
pflanzen transportiert und sic dann in Fllisse und Teiehe setzt.

Yor allen andern iiiltte man es auf die wandernden Spezies, den Laclis, den 
Maifisch und den Aal abzusehen, denn diese sind es, welcbe ihre Nabrung im Mcere, 
dieser unerschopflichen Nahrungsąuelle holen, dort in kurzer Zeit sehr bedeutend an 
Gewicht zunehmen, und uns cin ausgezeiclmetes Produkt liefern, welclies uns nicbts 
kostet. Es ist namlich Thatsacbe, dass diese Wanderfische, stets zur Laiclizeit an den 
Ort ihrer Geburt zu gelangen streben, wenn sie daran nicbt geliindert werden, wie die 
wandernden Yogel.

Selbstyerstandlich werden wir unsere Fliisse aber nur dann mit Lachsen, 
Silberlaclisen etc. bevolkern konnen, wenn wir die Hindernisse des Aufsteigens dieser 
Fische hinwegraumen, wenn wir es ihnen moglich macben, die verscbiedenen Webre 
mittelst Steigleitern, wie es in England gescbiebt, emporzuklimmen. Coste, Millet und 
andern ist es gelungen, Lacbse und Aale aucli in abgescblossenen Siisswassern zu ziicbten

Yon exotiscben Fischen will ich nur den Gurami (Ospbronemus olfax Com- 
merson) ans Cliina nennen, der es yor allen andern verdienen wiirde, in unseren Ge- 
wassern akklimatisirt zu werden. Seine Einfiihrung in Europa ist bisber nocli nicbt 
gelungen; die Individuen, die m annach Frankreich transportieren wollte, sind stets auf 
der Reise zu Grunde gegangen. Dass aber der Transport dieser Fisclie moglich ist, beweist 
ihre Einfiihrung auf der Insel Maurice. Es ist dalier nicbt zu zweifcln, dass es den An- 
strengungen des Pariser Akklimatisations-Vereines gelingen wird, den Gurami, der das 
ausgezeichnetste und feinste Fleisch unter allen bekannten Fischen liefert, aucli in den 
europaischen Gewassern zu ziicbten; ob er dann aucli in den nordischen Fliissen ge- 
deihen wird, ist freilich sehr zweifelliaft.

Ferner will ich nocli die merkwiirdigen Yersucbe anfiibren, welcbe in neue- 
ster Zeit angestellt worden sind, gewisse Seefische in vollkommen siissem Wasser zu 
erziehen; einige derselben liaben den ausgezeichnetsten Erfolg gebabt. So ist es z. B. 
yollkommen gelungen, die Meerasche (Mugil cephalus), den Seebarscb (Labrax lupus C.), 
die Scholle (Platessa yulgaris C.) und die Seezunge (Solea yulgaris C.) mit Hilfe der 
kunstlichen Befruchtung der Eier in siisse Gewasser zu yerpflanzen, wo sie sogar noch 
schneller wachsen und feineres Fleisch liefern, ais im Seewasser, was iibrigens voii 
dem Seebarscb schon den Romera bekannt war, welcbe diejenigen, die zwischen den 
zwei Briicken der Tiber, wo sie den Unrath ans Abtritten fanden, gefangen wurden, 
fiir besonders wohlschmeckend hielten. Es beweist diese Thatsacbe wieder, dass Thiere 
auch in ganz veranderten Medien, unter ganz neuen Lebensverhaltnissen fortkommen, 
ja  sogar oft noch besser gedeihen konnen, ais unter den Lebensbedingungen, die ibnen 
ihre Heimath bietet.



Die „kiinstliehe Fischzucht“ liegt leider noch fast ganz brach in unserem 
Staatc, nur ganz bescheiciene Anfange biezu sind gemacbt worden im Aąuariensalon 
zu AYicn, von Herm Ficbtner in Atzgersdorf bei Wien, in Teschen von mir.

Im Lombardisch-venetianischen ist Professor Molin, im Salzburgischen Mini- 
stcrialratli Pabst mit den Einleitungen zur kiinstlichen Fischzucht beschaftigt.*)

Ilielier gehoren endlich noch die franzosischen und deutschen Bestrebungen, 
dic Zuclit der so nnentbehrlichen Blutegel wieder in neuen Aufscbwung zu bringen, 
dic Austerii in kiinstlichen Banken zu ziichtcn, den Badeschwamm in den europaischen 
Meeren zu akklimatisieren. AYahrend die Blutegel- und Austerzuclit vom besten Er- 
folge begleitct sind, ist der Versuch mit dem Badeschwamm wenigstens in Frankreich 
bislier missgluckt, besser gelungen sind die Versucbe des Professor Dr. Schmidt und 
des Dr. Lorenz, mit der „kiinstlichen Schwammzucht“ in den dalmatinischen Gewassern.

Insekten.

Scit 12 Jahren grassiert die Seidenraupenkrankheit „Gattine“ und ratft durch- 
schnittlich mehr ais 50°/0 der Raupen vor ihrem Einspinnen weg. Die Ansichten iiber 
diesc, die Seidenzucht mit Vernichtung bedrohende Krankheit, sind noch immer nicht 
gekliirt, die Mittel, sie zu verhiiten, noch immer nicht gefunden, obwohl der Seiden- 
bauverein des Departcments Isbre einen Preis von 40.000 Frank dafiir festgesetzt bat. Poli. 
Professor der Chemie in Mailand, will durcli Eintauchcn der Zweige des Maulbeerbaums in 
eine Lbsung vom schwefligsaurem Natron die Raupen heilen, Cbayannes in Lausanne er- 
ziebt die Raupen durcli zwei Generationen im Freien auf dem Baume selbst, um ge- 
sunde Rassen zu erzeugen, Dufour in Konstantinopel ist der Ansicbt, die Krankheit 
balie darin ihren Grund, dass die Raupen mit den Blattern veredelter Biiume gefuttert 
werden, Dr. Brtigger von Kurwalden glaubt, dass die Maulbeerbaume in dem europai- 
sehen Klima entartet seien und die Krankheit hievon die Folgę sei. Welclie dieser 
Ansichten die richtige sei, und ob Jemanden der Preis von 40.000 Frank bald zuer- 
kannt werden wird, ist der Zukunft anlieimgestellt.

Ganz naturlich aber ist es, dass man eben wegen dieser nicht zu ergriin- 
denden Krankheit schon mehrere Jahre darauf bedacbt ist, nicht nur neue, gesunde 
Rassen des Maulbeerspinners zu importieren, sondern auch ganz neue Spezies von Sei- 
denspinnern zu akklimatisieren.

*) Allen (lenjenigen, welche sieli mit „kiinstlicher Fischzucht" beschiiftigen, und aus dom Auslaud Eier 
bcziehen wollcn, rathe ich, sich vorher an das hohe k. k. Handelsministerium zu wenden, und dasselbe zu bitten 
dass os dio k. k. Grenzzollamter anweise, yon den Zoilyorschriften abzusehen, und die Schachteln mit Fischbrut, 
olinc sic zu bffnen, passicren zu lassen. Weil ich diese Yorsicht nicht gebrauchte, sind mir 6 Sendungcn mit 12.000. 
Eiern aus lliiningen und Mimchen ganzlich yerdorben; statt gesunder Eier erhiclt,ich cine stinkende, verwesende Masse>



Von den erstern will ich nur erwahnen die zuerst von dem unermiidlichen 
Prases des Seidenbauvereins zu Stettin geziichteten und seit zwei Jahren aucli nacli Frank- 
reicli und Italien verbreiteten „japanesischen Griinspinner“; ihre Cocons sind zwar kleili 
aber ausserordentlich fest und liefern die allerfeinste Seide. Diese neue Rasse ist bis 
jetzt der „Gattine“ nicbt unterworfen; seit 1863 wird sie auch in Teschen und Troppau 
gezuchtet; ilire Cocons waren eine Zierde der in den beiden Stadten stattgefundenen 
Ausstellungen. Eben so gesund und ein eben so schones Produkt liefern die durch den 
Regierungsrath Wichura aus Japan eingefuhrten und zuerst von dem Preussisch schle- 
sischen Seidenbauverein geziichteten „japanesischen Weissspinner“. Wahrend die Griin- 
spinner beim Haspeln und Farben Schwierigkeiten maclien, zeigen sieli die Weissspinner 
von solcher Giite, dass sie nacli dem Urtheile der kompetensten Fachmanner in Italien 
mit der Sinarasse, welche fiir die beste gehalten wird, auf gleicher Stufe stehen. Beim 
Seidenbauverein in Breslau sind in diesem Jahre 1 Zollzentner Graines bestellt worden; 
auch von unserem Yereine wird sie gezuchtet. —

Ausser dem Maulbeerspinner sind aus warmeren Landem der alten und neuen 
Welt nocli folgende Seidenspinner bekannt geworden: 1. Die Seidenraupe des Giitter- 
baumes (Saturnia Cynthia) aus Cliina, 2. Die Seidenraupe des Wunderbaumes (Saturnia 
Arrindia) aus Indien, 3. Der japanesische Eichenseidenspinner (Antheraea Yama-Mai), 
4. Der chinesische Eichenseidenspinner (Antherae Pernyi), 5. Der indische Eichenseiden
spinner (Antheraea Mylitta), 6. Der Atlasspinner (Saturnia Atlas) aus Cliina, 7. Der 
Seidenspinner aus Sennegal (Bombyx Bauhiniae), 8. Bombyx Panda, 9. Bonibyx Mimo- 
sae, beide aus Port Natal, 10. Bombyx Radama, 11. Bombyx Diego aus Madagascar, 
12. Attacus Cecropia, 13. Attacus Luna, 14. Attacus Polyphemus, alle 3 aus Nord- 
amerika, 15. Bombyx Madruno, 16. Bombyx Oethra aus Zentralamerika, 17. Bombyx 
Aurota aus Stidamerika, 18. Bombyx trifenestrata, 19. Bombyx Fleurioti, 20. Bombyx 
Religiosae, 21. Bombyx Horsfieldii, 22. Bombyx Larissa, 23. Bombyx Katinka, 24. 
Bombyx Jana aus Indien und den Sundainseln, 25. Borocera Cajani, 26. Borocera ma- 
dagascariensis von Madagascar, und 27. Der Hiinmelssohn Tien-Tse, eine meines Wis- 
sens systematisch noch nicht benannte Art aus Cliina.

Ueber mehrere derselben, besonders iiber diejenigen, dereń Zucht ich selbst 
betreibe, werde ich mir erlauben, einiges mitzutheilen.

a) Saturnia Cynthia Drury.

Die Seidenraupe des Gotterbaumes ist in Japan und dem nordlichen Cliina zu 
Hause, sie wird dort im Freien auf den Nahrungspflanzen selbst gezuchtet und die aus 
ihren Cocons verfertigten Stoffe dienen dort seit Jahrhunderten zur Bekleidung vieler 
Millionen Menschen.



lin Jahre 1856 schickte der Missionar Annibale Fantoni Cocons dieses Sei- 
denspinners an Comba und Griseri nach Turin. Im Jahre 1858 begann Gubrin-Móne- 
ville die Versuche mit der Zuclit der Cynthia. Durch Vermittlung desselben erhielt ich 
1862 '/j Gramme Graines des neuen Spinners. Ich gab die am 10. Juni ausge- 
krochenen Raupchen auf die im April gepflanzten jungen Ailanten, welche sich ohne 
Schutz, trotz Regen, Sturm und Kalte, trotz Spatzen, Meisen, Spinnen und Amcisen 
am 20. Juli einzuspinnen beganncn, welches Geschaft am 1. August beendet war. Am 
3. August ling eine zweite Zuclit mit vom Akklimatisations-Verein in Berlin erhaltenen 
Graines an, welche am 22. September 250 Cocons ergab. Durch diese Resultate er- 
muthigt, setztc ich 1863 die Versuche mit Pariser, Berliner und selbst produzierten 
Graines fort. Ein Theil der Raupen wurde im Freien auf Ailantus und Ricinus, der andere 
Theil im Zimmer auf Dipsacus fullonum, Rhamnus Frangula und catharticus, Evony- 
mus europaeus, Scorzonera hispanica, Cytisus Laburnum und Poterium Sanguisorba ge- 
ziicbtet, theils weil ich zu wcnig Ailantuslaub hatte, thcils urn die Giite der verschie- 
denen Surrogate ais Futter zu priifen. Das Resultat war folgendes: Die auf Ailantus 
im Freien gclialtenen Raupen lieferten die schonsten und grossten Cocons, dcrV erlust 
durch Spinnen, Spatzen war sehr unbedeutend, die auf Ricinus communis minor im freien 
geziichteten verloren sich fast alle, ergaben dalier nur wenige und kleine Cocons, und 
die im Zimmer mit Surrogaten gefiitterten erlagen theils einer Faulkrankheit, theils gingen 
sic verloren wie die auf Cytisus Laburnum, theils lieferten sie nur sehr elende Cocons. 
Da ich dieses Jahr bereits genug Laub habe, so ziiclite ich mehrere Tausend Raupen. 
Die diessjahrige Zuclit begann den 17. Juni, heute den 28. Juni befinden sich die 
Raupen im zweitcn Scldafe.

Beschreibung des Insektes.

Der Ailantusspinner geliort ais Raupe zu den sogenannten Sternraupen, ais 
Falter zur Gattung der Augenspinner und ist ein Gattungsverwandte des grossen Wie
ner Nachtpfauenauges (Saturnia pyri) sowie des chinesischen Atlasspinners (Sat. Atlas).

Die Eier desselben haben die Grosse und Gestalt eines Korianderkorns; sie 
sind weiss mit vielen schwarzbraunen Punkten iiberzogen. Ein Lotli enthalt ihrer durch- 
schnittlich 8750, ein Weibchen legt dereń 2—300. Diese Eier konnen ni elit, so wie 
die des Maulbeerspinners iiberwintert werden; ilire Lcbensfahigkeit dauert gegenwartig 
hochstens 18 Tage. Die aus den iiberwinterten Cocons im Juni auskriechenden Falter 
legen nach 2— 3 Tagen die Eier, aus welchen nach 10— 12 Tagen bei einer Tempe
ratur von 18—20°R. die 2 Linieli langen, fast ganz schwarzen Raupchen ausschliipfen.

Das Leben der Ailantusraupe zerfallt, wie bei den meisten Schmetterlingen 
in 5 Perioden. Jede der 4 crsten wahrt 6— 7, die 5. 10— 12 Tage, die ganze Ent- 
wieldung ist daher in 36— 40 Tagen vollendet.



In der ersten Periode ist die Grundfarbe der Raupen blassgelb; auf dera 
Riicken laufen 6 Reihen schwarzer, kegelformiger Fleischwarzen, jede dieser Warzeń 
tragt raehrere weissliche Borsten, der Kopf ist schwarz und auf dera ersten Ringe 
steht ein schwarzes Viereck; ferner befinden sieli der Lange nach ara Kiirper raehrere 
Fleckenreihen von schwarzer Farbę, welche mit den Fleischwarzen abwechseln. Baucli- 
fiisse und Nachschieber sind gelblich, die Brustfiisse schwarz. In den folgenden Pe- 
rioden wird die Grundfarbe allmahlicli ganz weiss, auch die Fleischwarzen und Flecke wecli- 
seln ilire Farben und der Korper bedeckt sieli rait einera weissen mehligen Staube.

In der letzten Periode erhiilt die Raupe nach und nach eine schone hellmeer- 
griine, auf dem Riicken eine weisslich griine Farbung. Der Kopf ist glanzend schwefel- 
gelb, quer liber dera ersten Ring befindet sieli ein blau begrenzter, langlicher gelber 
Fleck, ebenso sind die Seitendecken der Nachschieber, sowie die Afterdeeke gelb, mit 
breiter, himmelblauer Umsaumung; die Fusse sind sammtlich gelb geworden, nur die 
Bauchfiisse liaben blaue Flecke, ebenso werden die Spitzen der Warzeń zuletzt him- 
melblau. Die Lange der ausgewachsenen Raupen betragt* 2 ‘/2 bis 3 Zoll.

Gegen Ende dieser letzten Periode ziehen sieli die Raupen etwas in sieli 
selbst zusammen, verlieren ihre Fresslust, geben einen feuchten Kotli und eine griin- 
liche Fliissigkeit von sieli und beginnen sieli zwisclien den Blattern der Futterpflanze 
einzuspinnen. Sie fangen damit an, die nachsten Blatter und Stengel mit verworrenen 
Seidenfaden zu iiberziehen, cłami erst spinnen sie den Cocon. Dabei verfahren sie aber 
niclit auf dieselbe Weise, wie die gewohnliche Seidenraupe; wahrend namlich letztere 
sieli in einera vollkommen geschlossenen Cocon verpuppt, lasst die Ailantusraupe vorne 
eine tricliterforraig zulaufende Oeffnung, urn ais Scliraetterling oline grosse Miilie aus- 
schlupfen zu konnen, solclie Cocons werden dalier „offene“ genannt; sie sind denen 
unserer einheimischen Nachtpfauenaugen (Saturnia pyri und carpini) ahnlich. An der 
Oeffnung sind diese Cocons bios mit eineni lockern Seidengewirr verhiillt, unter wel- 
cheni ein eigenthumlicher Yerschluss liegt, welclier einen innen sieli bffnenden Trieh- 
ter bildet.

Die Cocons des Ailantusspinners sind -von langlicher Gestalt, ihre Farbę ist 
raeist flachsgrau, die mit Dipsacus gefiitterten Raupen liefern bramie Cocons. Etwa 
30 Tage nach dera Einspinnen brechen die Falter lieiwor, gewohnlich des Morgens, 
paaren sieli babi darauf und legen nach 2— 3 Tagen die Eier, 12 Tage darauf brechen 
die Raupen lieiwor und es beginnt die zweite Zucht; diese kann aber nur durcli ausser- 
ordentliche Beschleunigung des Ausschliipfens der Schinetterlinge und Raupen in tra
serem Klima beendigt werden, weil der Soniraer zu kurz ist. Ich habe schon friiher 
erwahnt, dass eine allmahliche Eingewohnung des Ailantusspinners insofern statttindet, 
ais sieli die einzelnen Lebensperioden inimer mehr verlangern und der grossere Tlieil 
der Schraetterlinge nicht mehr im Sommer sondern erst im nachsten Friihling ausschliipft, 
wodurch es ermoglicht wird, jahrlich nur eine Zucht zu machen. <,*



Zucht des Insektes.

Bei der Zucht selbst ist folgendes zu beobacliten:
Die Cocons werden am besten an Faden hangend, welclie man so durclizieht, 

dass die Chrysaliden nicht verletzt werden, aufbewabrt. Die Schmetterlinge schliipfen 
nun Ende Mai oder Anfang Juni ans; diese bleiben, ilire Fliigel entfaltend, den ganzen 
Tag auf den verlassenen Cocons sitzen; gegen Abend giebt man sic in eine durcli- 
liielicrte, mit durchsichtigem Stoff bedeckte Schachtel; den folgenden Tag tłrnt man 
die sieli paarenden Falter vorsichtig ohne die Parchen zu trennen, in eine andere eben 
solcbc Schachtel. Bald darauf beginnen die Weibchen Eier zu legen, welche von den 
Wanden der Schachtel, am besten mit dem Fingernagel abgelost werden und giebt sie 
liierauf in kleine offenc Schachteln; 10— 14 Tage nachher brechen die Raupchen und 
zwar stets zeitig des Morgens ans, kriechen sogleich auf die hingelegten Ailantus- 
bliitter und beginnen die Rander derselben zu benagen. Diese mit den Raupchen be- 
deckten Blatter werden mittelst Stecknadeln an die Ailantusbaume befestigt, womit die 
Sorgc fiir die Raupen aufhort. 50 Tage nachher werden die Cocons von den Baunien 
herabgenommen.

Einfluss der Temperatur auf die Entwickelungsdauer.

Im Jahre 1862 krochen die Raupen meiner ersten Zucht am 10. Juni a u s ; 
die Halfte derselben war am 25. Juli eingesponnen. Die Entwicklung dauerte daher 
im Mittel 45 Tage; die dazunotliwendige Warmesumme war 610°R. Eine zweiteZucht 
begaun am 2. Juli und dauerte im Mittel 43 Tage und bedurfte biczu einer Warme- 
summe von 602°, eine dritte am 3. Aug. angefangene, walirte 49 T ag e , die Warmesumme 
war 616°. Im Jahre 1863 begann die erste Zucht am 8. Juni und dauerte im Mittel 
47 Tage, die dazu notliwendige Warmesumme war 635°, die Raupen der zweiten Ge- 
neration erschienen am 1. September,.  sie blieben bis 26. Oktober im Freicn, keine 
einzige hatte sieli bis zu diescr Zeit eingesponnen, die Warmesumme bis dahin betrug 
502°; im Zimmer wurde sie in einer mittleren Temperatur von 8.50 gehalten, die Halfte 
war am 20. November eingesponnen; die Warmesumme wahrend der Zucht im Zim
mer betrug 212°, im Ganzen daher 714°.

Das Minimum der Entwickelungszeit betrug demnach 45 Tage mit einer War- 
mesumme von 602° bei den wahrend der warmsten Tage gezucliteten Raupen, das Ma- 
ximum der Entwicklungszeit betrug 80 Tage mit einer Warmesumme von 714° fiir die wah- 
rend der Monate September, Oktober und November gezucliteten Raupen.

Die Raupen lialten einen schwachen Reif aus, sie verfallen jedocli schon bei 
einer Temperatur von T- 2.5° R. in Lethargie, es ist daher erklarlich, dass die zur



Entwickelung nothwendige Warmesumme in kalterer Zeit eine bedeutendere ist ais in 
lieissen T agen; auf die raschere oder langsamere Entwickelung bat nur die Warnie 
iiber +  2.5° R. Einfluss, ziebt man dalier von der Warmesumme 602° der kiirzesten 
Zucht 2.5°X43—107.5“ und von der Warmesumme 714° der liingsten Zucht 2.5° 
X 80=200° ab, so erhalt man im ersten Fali 495°, im zweiten 514° ais die allein auf 
die Entwickelung w irksame Warme.

Bei einer Temperatur unter —2° R. gehen die Raupen zu Grunde.
Das Ei brauclit gegenwartig bis zur Entwickelung des Raupchens je naeb 

dem Grade der Warme 8— 18 Tage, die dazu nothige Warmesumme belauft sieli auf 
216° R. Der Coconzustand bis zum Ausschliipfen des Falters dauert in der ersten Ge- 
neration des Jalires gegenwartig im Mittel 35 Tage; die dabei benothigte Warmesumme 
betragt 490° R. Ich habe schon friiher bemerkt, dass eine merkliche Verlangsamung 
der einzelnen Entwickelungsstadien dieses Seidespinners und dadurcli eine allmahliche 
Anpassung an das mitteleuropaische Klima stattfindet.

Das Mass der Feuchtigkeit ist zwar ebenfalls won grossem Einfluss auf die 
Dauer der Entwicklung, doch beschrankt sieli meine Beobachtung hiebci bloss darauf, 
dass die Raupen bei grosserer relatiwer Feuchtigkeit der Luft besser gcdeihen; in sehr 
trockener Luft werden sie theilweise krank und gehen zu Grunde und die iiberleben- 
den spinnen viel kleinere Cocons, wie dies in dem trockenen Sommer des vorigen Jah- 
res durchgangig der Fali war. An eine plotzliche Entartung dieses Spinners ist wolil 
um so mehr nieht zu denken, ais die Cocons von Zuchten im Zimmer die normale 
Grosse hatten.

Feinde des Ailantusspinners.

Zu diesen gelioren zuerst alle insektenfressenden Singwogel, insbesondere Sjier- 
linge und Meisen, welche in den ersten Lebensaltern der Raupen namentlich bei friih- 
zeitigen Zuchten diesen scharf zusetzen, ferner Hornisse und W espen, dann einigc 
Ichneumoniden u. Schmarotzcrfliegen, besonders Phorocera puinicata Meig., welche iłire 
Eier in die Raupen legen, wodurch diese get5dtet werden. Kleine Zuchten sclnitzt man 
gegen diese Feinde durch engmascliige Netze, welche iiber die Baume oder Hccken 
gespannt werden.

Surrogate fur Ailantus glandulosa.

Ricinus communis, Dipsacus fullonum und silvestris, Ligustrum vulgare, Evo- 
nymus europaeus, Rhamnus catharticus und Frangula, Scorzonera hispanica, Poterium



Sanguisorba, Cytisus Laburnum und Castanea vesca, mit welchen die Raupen in Er- 
mangelung von Ailantus aufgezogen werden konnen; die Cocons werden jedoch viel 
kleiner und erhalten mehr eine braune Farbung. Eine ausschliessliche Fiitterung mit 
Surrogaten bewirkt eine Abnahme der Fortpflanzungsfahigkeit, bereits in der dritten 
Generation werden die Schmetterlinge so schwach, dass sie sieli nicht mehr begatten.

Yerwertłning der neuen Seidenmaterie.

Bis vor Kurzem war man nicht im Stande, „offene Cocons“ in einen einzigen 
Faden abzuwinden, man musste sieli begniigen, sie so wie Wolle oder Baumwolle zu 
verarbeiten, d. li. die Seidenfasern mittelst eines wirklichen Spinnprozesses zu e i n e m  
langen Faden vereinigen, weshalb das auf diese Art erhaltene Produkt hochstens den 
Wertli der Florettseide beanspruchen konnte.

Der Grund, warum man Anfangs aus den Cocons des Ailantusspinners keine 
Eohseide erhalten konnte, liegt nicht darin, dass die Faden, wie man friiher glaubte, an der 
Oeffnung der Cocons unterbrochen sind, denn diese sind nicht abgeschnitten, sondern 
laufen in sieli selbst zurtick, er liegt aucli nicht darin, dass das Wasser in die offenen 
Cocons eindringt, wodurch diese untersinken und der sieli abwickelnde Faden abreisst, 
sondern die Hauptschwierigkeit war das Degummieren und die Auffindung des Faden- 
anfangs.

Dieses Hinderniss des Abhaspelns ist nun durcli die Erfindung des Dr. For- 
gemol uberwunden. Nach seinem Yerfahren werden die Cocons in Seife und Pottaschen- 
wasser gesotten und nach einigen Stunden im halbtrockenen Zustande abgehaspelt. Der 
Fadenanfang wird auf die gewohnliche Weise aufgefunden. Fabrikant Fichtner in Atz- 
gersdorf bei Wien degummiert die Cocons mittelst einer 5%  Boraxlosung.

Trotz dieser Erfindung liessen sieli die offenen Cocons noch immer nicht in- 
dustriell yerwenden, es war noch eine Schwierigkeit zu iiberwinden, namlich die des 
Zwirnens. Beim Abhaspeln lassen sich namlich nicht mehrere Faden mit einander ver- 
einigen, sondern dieses muss mittels eigenthumlicher Maschinen. durcli einen gewissen 
Drelmngsprozess geschelien. Diess ist nun dem Seidenfabrikanten Aubenas zu Loriol 
in Frankreich gelungen und zwar durch Anwendung derselben Maschinen, mit welchen 
er die sogenannten Dop])elcocons des Maulbeerspinners abhaspelt.

Es steht nun niclits mehr im Wege, zusammengesetzte Faden von verschie- 
dener Starkę herzustellen und Stoffe aus der Ailantine zu fabrizieren, die zwar mit 
den schonsten Maulbeerseidestoffen nicht konkurrieren, diesen aber gewiss selir nalie 
stehen werden, denn aucli in der Seidcnfaser des Ailantusspinners findet man die aus- 
serste Feinheit und Leichtigkeit mit grosser Starkę und Elastizitat verbunden, ferner



eine Geschmeidigkeit, Zartheit und Weichheit, (lie der Seidenfaser des Maulbeerspin- 
ners fast nichts nachgiebt, somit eine Summę von Eigenschaften, aus dereń harmoni- 
schem Zusammenwirken die hochsten Anforderungen der Sehdnheit und Nutzbarkeit, 
welclie zur Darstellung eines gewebten Stoffes zu verlangen sind, entspringen.

Nur in Betreff des Glanzes der Ailantine ist niclit zu laugnen, dass dieser 
in Folgę des Degummirens mit Pottasche und Seife etwas von seiner Lebhaftigkeit 
verliere und die Seidenfaser mehr eine matte grane Farbung erhalte, wesbalb vielleicbt 
die Ailantine nie so lebhafte Farben annehmen durfte, ais es boi der Maulbeerseide der 
Fali ist. Dieses letzteren Umstandes wegen, wird die Ailantusseide wohl nie den liohen 
Werth der Morusseide beanspruchen konnen, daher die Maulbeerraupenzucliter auch niclit 
zu besorgen liaben, dass der Ailantusspinner den Maulbeerspinner verdrangen werde. 
Die Ailantuskultur verfolgt hbhere Zweeke; ihr Ziel ist Verdrangung der Baumwolle 
und in Folgę dessen, Hemmung des Hiniiberstromens des europaischen Kapitals nacli 
Amerika.

Anpflanzimg der Ailanten.

Ueber die Anpflanzung der Ailanten bemerke icli folgendes: Am besten ist 
es, sie in Hecken zu pflanzen und zwar so, dass diese 6 Fnss, die Baumchen aber 1 ‘/2 
Fuss von einander entfernt sind; auf ein Jocli wiirden auf diese Art 6400 Baumchen 
gesetzt werden konnen.

Die Kosten solcher Pflanzungen sind sehr unbedeutend; sie konnen auf diir- 
ren, steinigen Feldern und Hiigeln angelegt werden, denn der Ailantus gedeibt auch auf ma- 
gerem Bodem Ebenso sind die Arbeiten bei der Raupenzucht sehr gering. Die Hohe 
des Ertrags lasst sieli heute nocli niclit bemessen, da noch manche Pramissen fclden. 
Nacli den bisherigen Erfahrungen iiber den Laubertrag der Ailanten, diirften auf einem 
Jocli vollstiindig entwickelter Hecken bei eine Million Raupen geziiclitet werden konnen. 
Wenn die Ailantine auch nur im Preise der Baumwolle angenommen wird, so durfte 
doch ein Ertrag resultieren, wie ihn die bestkultivierten Felder und Weinberge kaum 
liefern, und dies auf einem Terrain, auf welchem bisher nichts wachsen wollte, auf 
welchem weder Fleisch noch Brot, weder Oel noch Zucker geerntet wurde.

Bisherige ZucMversuche in Oesterreich.

Im vorigen Jahre wurden mit von mir erhaltenen Graines mehrere kleine 
Zuchtversuche angestellt: von Prof. Ulrich in Troppau, Kaufmann Moritz in Wiesenberg, 
Kaufmann Schneider in Freiwaldau, Lehrer Geyer in Bielitz, Florkiewicz in Chrza-



now, Lelirer Buxbaura in Herzogenburg, Zlabinger in Leitomischl. Fast alle diese Ver- 
suclie hatten ein gutes Resultat. Herr Zlabinger erhielt von 60 Graines 60 Cocons, 
Herr Buxbaum von 50 Graines 43 Cocons.

Ausser diesen sind nocli zu nennen: Fabrikant Fichtner in Atzgersdorf bei 
Wien, welcher an 800 Cocons erhielt, ferner Herr Lewohl zu Laubegg in Steiermark, 
die Seidenbauvereine zu Linz und Innsbruck, Tominz und Stossich in Triest, Ritter 
in Gbrz, die Landwirthschaftsgesellschaft in Agram, Prof. Folii in Carlsstadt.

Ueber einzelne dieser Zuchten sind in Brochiiren und Zeitschriften Bericbte 
veroffentlicht worden: Von Herm Fichtner in Atzgersdorf 2 Berichte iiber die im Jahre 
1862 und 1863 ausgefuhrten Zuchten, von Ilerrn Lewohl in der „Land- und forst- 
wirthschaftlichen Zeitung“ in Wien, eine Brochiire von Herrn Radizza in Gorz, in den 
„Erinnerungen“ von Herrn Jessler, in der Wiener Zeitung von Herrn Prof. Molin, in 
der „land- und forstwissenschaftlichen Zeitung“ in Wien von Herrn Kreuter und von 
mir in der „Silesia“ und im Jahresbericht des Troppauer Seidenbauvereins. Die meisten 
dieser Kundgebungcn finden sieli abgedruckt in der „Denkschrift iiber die Entwicklung 
der Seidenzucht“ von Dr. Holdhaus und Dr. Panzer in Wien.

Ailantuspflanzungen in Oesterreicli.

Auf der Domane Seiner kais. Hoheit des Herrn Erzherzog Ernst zu Schon- 
kirchen im Marchfclde existieren bereits einige Waldanlagen. Der Herr Graf Gorgo 
liess auf dem Marchfelde 6 Joch mit Ailantns besaen. Im Kiistenlande wurden be- 
sonders durcli die Bemiihungen des Herrn Radizza ausgedehnte Saten und Pflanzungen 
gemaclit. In der Gemeinde Medea im Bezirke Cormons wurde ein seit Jahrliunderten 
unfruchtbarer Berg von 600 Joch Ausdehnung mit Ailantns besaet; die Saat gedieh 
iiberaus iippig. In Sessana wurde von Herrn Gutsbesitzer Pollay eine ausgedehnte 
Berglehne mit Ailantns bepflanzt und die Gemeinde Rodick bestimmte eine Hutweide 
von 30 Joch fur diesen Zweck. Im Bezirke Gradisca wurden die sandigen Isonzo-Ufer 
mit Ailantns besaet, und derselbe schoss vortrefflich auf; ebenso gedeiht dieser Baum 
in den Bezirken Pirano, Montona, Pinguente und Pisino, auf den ąuarnerischen Inseln, 
in den Gemeinden Veglia, Lussin piccolo und Lussin grandę.

In Yorarlberg ist in der Gemeinde Pezau bei Feldkirch der Anfang durch 
Aussat von iiber 20 Pfund Samen gemaclit worden. In Tirol wurden durch die Bemii- 
hungen des k. k. Statthalterei-Vizeprasidenten Herrn Grafen Coronini grossere Aus- 
saten und Pflanzungen unternommen.

In Maliren, Galizien und Sclilesien wird Aussat und Pflanzung des Gbtter- 
baumes gleichfalls mit grossem Eifer betrieben. Auf der Herrschaft Swietlau sind



dieses Jalir 13 Pfund Samen ausgesaet worden. In Teschen allein existieren iibor 
130.000 ein- und mehrjahrigc Ailanten, und dieses Jahr sind an iiber 50 Orten Schle- 
siens Saten und Pflanzungen gemacht worden. Auch der Troppauer Seidenbauverein 
nimmt sich der Sache mit Warme an.

Schlussbemerknngen.

Bis jetzt diirfte iiber die Zuclit und das Gespinnst des Ailantusspinners fol- 
gendes ais festgestellt betrachtet werden konnen.

1. Die Ailantusraupe wird auf ilirer Nalirungspflanze dem Gotterbaum „im 
Freien“ geziichtet.

2. Der Gotterbaum wachst und gedeiht in unserem Klima, selbst auf sehr 
scbleehtem, sandigem und steinigem Boden sehr gut.

3. Die Zucht der Ailantusraupe beansprucht nur eine sehr geringe Miihe und
Arbeit.

4. Der durch Singvogel, Spinnen, Wespen, Ameisen, Sturm und Gewitter 
verursachte Verlust ist sehr unbedeutend.

5. Der Ailantusspinner kann zwar auch in unserem Klima durch Beschleu- 
nigung des Ausschliipfens der Falter und Raupen 2 Coeonsernten geben, mit voller 
Sicherheit ist aber nur eine zu erwarten.

6. Die Ailantine ist nicht so fein, ais die gewohnliche Seide, sie ist aber bei 
weitem dauerhafter.

7. Die Darstellung einer vollkommenen Grdge kann zwar ais gelungen be
trachtet werden, die Saturnia Cynthia wird aber den Bombyx mori wohl nie zu ersetzeu 
im Stande sein.

8. In Paris wird das Kilogramm leere Cocons gegenwartig mit 3—4 Frks. 
bezahlt und dem entsprechend das Kilogramm der neuen Seidenmaterie von Sachver- 
stśindigen auf etwa 7 Franks taxiert. In Folgę des Aubenas’schen Verfahrens zur Dar
stellung von Rohseide diirfte dieser Preis sich wohl bedeutend steigern.

Nach dem eben gesagten glaube ich also nicht, dass unser neue Seidenspin- 
ner bloss ein entomologisches Interesse beanspruchen kann, sondern ich bili der An- 
sicht, dass er berufen ist in der Zukunft nicht nur die Baumwolle entbehrlich zu ma- 
clien, sondern auch theilweise die Stelle der Wolle und Leinwand zu vertreten und da- 
her so wie in China das allgemeine Bekleidungsmaterial insbesondere des Mittelstandes 
und der armeren Volksklasse zu liefern, wenn ich auch nicht so weit gehe, wie jener 
franzosische Journalist, der da sagt:

„Um die Tragweite einer solchen Revolution zu verstehen, diirfte es gut sein, 
sich zu erinnern, dass England allein oline Deutscldand, Frankreich, die Schweiz, die 
Niederlande etc. von den Vereinigten Staaten jahrlich fiir rnehr ais 400 Mili. Franken 
Baumwolle kauft, um sie ais Gewebe in den Handel zn bringen. Das wiire, beilaufig 
gesagt, wohl ein erstaunenswerthes Resultat, wenn dieses neue, in Europa eingcfiihrte 
Thierchen. die industrielle und kommerzielle Herrschaft Englands aufs Spici setzen 
und die Ketten von 3 Millionen Sklaven in den Vereinigten Staaten brechen wiirde“.

Im Jahre 1861 verarbeitete Oesterreich 900.000 Zentner Baumwolle; nach 
den gegenwartigen Preisen macht dies iiber 120 Millionen fl. Doch wenn wir auch

10



nur den normalen Preis der Baumwolle nehmen, so wiirde es jedenfalls von unberechen- 
baren Folgen fiir den Nationalwohlstand unseres Vaterlandes seinr wenn wir im Stande 
wareii, dureh die Zueht dieses Seidenspinners jabrlich etwa 50 Millionen fi. zu ersparen. 
Bevor wir aber dieses Resultat erreiclien konnen, miissen wir wenigstens 300.000 Joch 
oder 30 Quadratmeilen mit Ailanten bepflanzen.

In Frankreicb und andern Landem wird die Zuclit des Ailantusspinners be- 
reits mit grossem Eifer betrieben. Es werden dort jahrlich viele Millionen Ailanten 
gepfłanzt und von einzelnen sebon hunderttausende Cocons erzeugt. Landwirthschaftliche 
und andere Vereine, ja  sogar einzelne Personen baben grosse Preise und Medaillen 
ausgcsetzt, urn der Ailantuskultur sclmellern und grossern Eingang zu verschaffen. Die 
„Socihtd d’aeclimatation“ in Paris bat eine goldene Medaille von 1000 Franks fiir die 
industrielle Verwendung der Ailantine ausgesetzt.

Wenn also nicht unvorhergesebene Schwierigkeiten hindernd in den Weg 
treten, wenn das eifrige Streben, die Ailantuskultur im Grossen durchzufuhren, mit 
Erfolg gekront wird, dann werden die Volker der gemassigten Lauder von Europa 
einen neuen Webestoff erzeugen, welclier geeignet ist, der Mittelklasse und den Armen 
einen ebenso billigen, aber bedeutend dauerhafteren und warmeren Kleidungsstoff zu 
liefern, ajs es die Baumwolle ist, welche in Europa nicht gedeihen will und welche 
fast alle Lauder der Welt mebr oder minder einem Lande der Freiheit tributpflichtig 
maclit, in welcliem sie bisher nicht anders ais durch das Mittel der Sklaverei gewon- 
nen werden konnte.

Uebrigens bin ich durchaus nicht der Ansicht, die neue Seidenraupe werde 
die Maulbeerseidenraupe verdrangen, indem die Ailantine mit der gewohnlichen Seide 
niemals in Konkurrenz wird treten konnen, ich liege vielmehr die Ueberzeugung, dass 
recht gut beide Zuchten und beide Seidenraupen neben einander werden bestehen konnen. 
Der kleine Landwirth, der arme Schullehrer wird „die Seide der Reichen“, der grossere 
Grundbesitzer, der begiiterte Adel, die des Mittelstandes, der Armen produzieren. Denn 
wahrend die Zuclit der Maulbeerseidenraupe nur im kleinen ausfiibrbar ist, weil sie 
vicle Hande und viel heizbaren Raum nur auf kurze Zeit beansprucht, ist die Zucht 
der neuen Seidenraupe gerade im Grossen mit dem grossten Nutzen anwendbar, weil 
sie eben fast gar keiner Handarbeit bedarf.

b, Saturnia Arrindia Edw.

Die Seidenraupe des Wunderbaumes ist in allen ihren Entwicklungsstadien 
der vorigen sehr ahnlicli, und wurde bis vor einigen Jabren fiir die echte Cynthia ge- 
halten. Erst durch Einfiilming dieser letztern nacli Europa gelang es, diese beiden 
Spezies von einander zu unterscheiden.



Die im Jahre 1854 in Europa importierte Arrindia starmut ans lndien und 
lebt auf dem Wunderbaume Ricinus communis. In ihrem Yaterlande maclit sie jahrlieh 
6— 8 Generationen dureh, in Europa hat sie sich allmalig so eingewohnt, dass sie in 
Spanien und Italien 3 in Frankreich und Deutschland nur noch 2 Generationen durch- 
maclit. Ilire Zucht ist von der der Cyntliia gar niclit verschieden, und ilire Cocons 
z war von brauner Farbung, liefern gleichfalls ein ganz analoges Produkt.

Wegen der Kiirze des Sommers ist es in unserem Klima immer schwierig, 
zwei Zuebten zu vollenden; ich bin daher der Ansicht, dass sich dieser Seidenspinner 
wohl bei uns niclit wird ein burgern kbnnen.

Will mail 2 Zuchten glueklicli durchfuhren, so mlissen die iiber den Winter 
in kalten Raumen gehaltenen Cocons etwa Mitte April in ein warmes Zimrner gegeben 
werden, damit die Schmetterlinge Ende April und die Raupen Mitte Mai auskriechen; 
diese miissen mit im Mistbeet gezogenen Ricinus oder mit Surrogaten z. B. Dipsacus 
tullonuin im Zimrner gefuttert werden; die Raupen werden sich Ende Juni einspinnen 
und Ende Juli Schmetterlinge liefern, so dass Mitte August die zweite oder Haupt- 
zucht im Freien auf Ricinus begonnen werden kann, welclie Anfang Oktober beendigt 
sein wird. Die erste Zucht hat dann nur den Zweck, die Spezies zu erhalten, d. h. 
Graines fur die Hauptzucht zu erzeugen. Meine diessjahrige Zucht begann am 17. Mai, 
heute den 28. Juni beginnt die erste Raupe sich einzuspinnen.

Es ist gelungen, die Cyntliia mit der Arrindia zu kreuzen, und dadurch 
frucłitbare Bastarde zu erzeugen, welclie in allen Eigenschaften die Mitte zwischen 
beiden StanTmeltern halten. Da diese Bastarde sich auf Ailantus erziehen lassen und 
mail im Stande ist, jiihrlich nur eine Zucht auszufiihren, so ist diese Mittelrasse aucli 
fur unsere Gegenden geeignet.

So wie die Cyntliia habe ich aucli die Arrindia und die Bastarde sowołil mit 
Ailantus und Ricinus ais aucli mit verschiedenen Surrogaten, mit letztern jedocli nur 
im Zimmer gefuttert. Saturnia Cyntliia und Saturnia Arrindia sind zwei auseinander 
gegangene Formen von ganz deinselben Typus, die einander libchst ahnlich sind, sich 
aber dennoch vielfach von einander unterscheiden. Ausser der Yerschiedenheit in der 
Farbę und Zeichnung des Eies, der Raupe, des Cocons, des Schmetterlings unterschei
den sich beide Formen noch dureh die Zahl der jahrlichen Generationen, die sie durch- 
machen, vor allem andern aber dureh die Futterpflanze. Beide Formen lassen sieli 
wolil mit Ailantus und Ricinus zuchten, nehmen aucli dieselben Surrogate an, docli ist 
es ganz augenscheiulich, dass die Cyntliia den Ailantus, die Arrindia den Ricinus bei 
weitem vorziebt; ein en Beweis dafiir liefert die von der Nahrung abhangige ungleiche 
Grbsse der Raupen und Cocons, dann aber besonders die Thatsaehe, dass die Cyntliia 
im Freierw auf Ricinus, die Arrindia auf Ailantus niclit gezuchtet werden kann, indem 
die Raupen, ilire eigentliche Nahrungspflanze aufsuchend, auf die Erde herabkriechen,



von Laufkafern und andern Raubinsekten ergriffen und getodtet werden. Diese Um- 
stiinde in Verbindung mit den iibrigen Unterscbieden sprechen dafiir, diese beiden 
Formen fur verschiedene Spezies zu erklaren, wahrend andererseits die Tbatsache, dass 
sie fruchtbare Bastarde hervorbringen, nach dem bisherigen Begritf der Spezies es da- 
liin entscheidet, die Cynthia und die Arrindia nur fur Rassen einer und derselben Spe
zies zu erklaren. Jedenfalls liefern beide Formen ein sehr treffendes Beispiel von Dar- 
win’s „werdenden Arten“ etwa so, wie unter den einheimischen Faltern Yanessa po- 
lychloros und V. urticae.

c) Antheraea Yama-Mai. Guer. Menv.

Einfułmmg in Europa.

I)er japanesiscbe Eichenseidenspinner wurde das erstemal im J. 1861 in Paris 
geziiebtet. Der franz. Gcneralkonsul zu Yeddo, DucheSne de Bellecourt schickte damals 
an die Societe d’acclimatation etwa 2000 Graines. Ende Marz und Anfang April, also 
zu einer Jahreszeit wo die Eiehenbaume noch kein Laub hatten, schliipften die Raupen 
sowobl im Jardin des Plantes ais bei Guerin - Menevilłe aus. Man futterte sie zuerst 
mit Knospen der Quercus cuspidata aus einem Gewachshaus, spiiter mit von Toulon 
und Hyeres verschriebenen Eicbenblattern. Aber sowobl im Ptlanzengarten ais bei 
Guerin-Meneville starben die Raupen nach einander, so dass im Jardin des Plantes 
nur vier und bei Guerin-Meneville nur eine ani 15. April ausgekrochene Raupe zum Ein- 
spinnen gebracht werden konnte. Die Schmetterlinge der 4 im Jardin des Plantes er- 
zielten Cocons starben in der Clirysalide und nur der Cocon des Guerin-Meneville ergab 
einen prachtigen Falter, ein Weibcben. Die Hoffnung befruchtete Graines zu erhalten 
und die Zucbt im nachsten Jalire fortzusetzen, musste daher aufgcgeben werden.

Im Januar 1866 erhielt die Societe d’acclimatation durch den SchifFsarzt der 
konigl. nicderlandischen Marinę Dr. Pompę von Meerdervoort aus Nagasaki mebrere 
Grammes Graines dieses Seidenspinners. Er batte mit ausserordentlichen Schwierigkei- 
tcn zu kampfen, um sieli solcbe zu verschatfen, er wandte sich an mebrere Japanesi- 
sclic Kaufleute, Seidenzuchter und befreundete einheimische Naturforscher, ja  selbst an 
die Japanesiscbe Regierung, aber alles war vergeblicb, ilberall erbielt er zur Antwort, 
dass die Ausfulir dieser Gi’aines bei Todesstrafe verboten sei. Da kam Dr. Pompę auf 
den Gedanken, sieli an einen seiner Schiller von der medizinischen Schule zu Nagasaki 
zu wenden. Ais Direktor dieser Anstalt batte er mebrere Zbglinge aus verschiedenen 
Provinzen Japans bei sich, unter andern aucli aus Etizen und Yigo; diese Provinzen 
sind namlich die einzigen, in welchen die Zucht der Yama Mai betrieben wird, und 
weil man sie im ganzen Lande verbreiten will, ist eben die Ausfuhr verboten. Einer



von diesen jungen Leuten nun, wurde von ilim gewahlt, nach Vigo zu reisen und dort 
so viel Graines ais moglich zu sammeln und ilira zu iiberbringen. Dieser jungę Mensch 
dem Dr. Pompę aufs heiligste versprach, seinen Namen nie zu nennen, maclite sieli 
auf die Reise und nach einer Abwesenheit von 14 Tagen, braelite er ganz im Gehei- 
heimen eine Portion Yama-Mai-graines, welche er mit vieler Miihe und grosser Gefalir 
sich yerschafft liatte. Am 1. November 1862 reiste Pompę nach Europa zuriick. Da 
das Schiff meist durch tropische Regionen fulir, ja  sogar zweimal den Aeąuator durch- 
schneiden musste, und die Temperatur ofters 30— 32u R. betrug, so war grosse Ge- 
falir vorhanden, dass die Raupen noch auf der Reise ausschlupfen. Um dies zu verhii- 
ten, liielt er die Graines auf Eis und er war im Stande, sie in gutem Zustande nach 
Europa zu bringen. Einen Theil derselben schickte er sogleich nach P aris , einen an- 
dern iibergab er dem Nederl. Handelsmaatschappij, einen dritten dem Niederland. en- 
tomologisehen Verein, den letzten an Dr. Bleeker, welcher sie an Guerin-Mćneville 
schickte. Der Giite des letzteren verdanke ich es, dass ich aucli in den Besitz von 50 
Graines gelangtc; ich erhielt sie am 31. Marz. Da mir Gućrin-Meneville schrieb, dass 
die Raupen liochst wahrscheinlicli ehe die Eichen treiben wiirden, auskriechcn diirften, 
so setzte ich einige jungę Eichen in Kubel, um sie eher zur Laubentfaltung zu bringen. 
Obwohl ich die Graines in einer Temp. von nur 2— 10 °R. hielt, so krochen doch schon 
am 11. April zwei Raupen aus; da ich gar kein Futter liatte, so giengen sie zu Grunde. 
Es trat etwas kiihleres Wetter ein, so dass die iibrigen Raupen noch zuruckgelialten wur- 
den. Unterdessen wandte ich mich nach Wien, ob dort niclit Laub von irgend welchen 
in Gewachshausern gehaltenen Eichen zu liaben ware; es war vergeblich, nichts war 
zu bekommen. Am 27. April begannen die Raupen wieder hervorzubrechen; zu der
selben Zeit hatten aucli in Wien die Eichen noch nicht getrieben, aber manclic andere 
Baume schlugen daselbst schon aus; um es nun wenigstens mit andern Blattern ver- 
suclien zu konnen, liatte Dr. Theodor Kotschy in Wien die Gefalligkeit, mir mehrmal 
kleine Zweige mit eben getriebenen Knospen oder ganz jungen Blattern von Buchen, 
Birken, Kirscheu etc. zu schicken. Alle Miihe war umsonst! Endlich begannen die Ei
chen in den Kiibelu zu treiben. Am 30. April schltipften drei Raupen aus, sie waren 
aber wegen der zu langen Zuriickhaltuug in ihren Kerkern und wegen der kiihlen 
Temperatur zu schwach, um auf die hingelegtcn Eichenblatter kriechen zu konnen, sie 
gingen gleichfalls zu Grunde. Da ich jetzt Blatter liatte, so fasste ich den Entschluss, 
die zehn noch nicht herausgekrochenen Raupen durch W arne zum Ausschliipfen zu 
bringen; ich heizte dalier vom 1. Mai angefangen das Zimmer; denselben Tag schliipf- 
ten noch drei, den nachsten fiinf Raupen au s; von diesen starben vier nach kurzer Zeit, 
die andern vier krochen aber zu meiner grossen Freude auf die Blatter und tingen so
gleich an, ihren Rand zu befressen. Ich that sie nun auf die jungen Eichen, auf wel
chen sie Yortrefflich gediehen; nur eine fiel ara 3. Tage todt herab, ich behielt also



nur drei am Leben, welclie nach viermaliger Hautung sich einspannen uiul drei sclion 
entwickelte grosse Falter, ein Weibehen und zwei Mannchen lieferten. Es war freilicli 
nur wettig Hoffnung vorhanden, dass Mannchen und Weibehen an demselben Tage aus- 
kriechen werden, ja  es war uicht einraal sicher darauf zu rechnen, dass unter den Fal- 
tern beide Geschlechter vertreten sein werden. Das letztere trat nun zwar ein, aber 
ersteres leider nicht! Das Weibehen erschien 12 Tage frtiher ais die zwei an eineiu 
Tage ausgeschliipften Mannchen. Da ein nur drei Tage alter Schmetterling von einem 
eben geborenen des andern Geschlechts ais Greis stets zurlickgewiesen wird, und da 
iiberdiess das Weibehen schon seine Eier 215 an der Zalil gelegt hatte und dem 
Verscheiden nahe war, so musste ich auf befruchtete Grains verzichten.

Im Jardin d’acclimatation, ferner bei Guerin-Meneville in Paris, der die Rau- 
pen Anfangs in Marseille und Toulon ziichtete und bei Charannes in Lausanne, welclie 
sowohl inelir Graines hatten, ais auch mehr Schmetterlinge zum Ausschliipfen bracli- 
ten, gelang es im Ganzen cinige Tausend befruchteter Graines zu erzielen.

Beschreihung des Insekts.

Das Ei der Antheraea Yama-Mai ist dunkelbraun mit schwarzen Punkten 
bedekt; es ist rundlich aber etwas abgeplattet und bat einen Durchmesser von 1.2 Li
nieli, es is daher mehr ais doppelt so gross ais das der Saturnia Cynthia und 6 bis 
8 mai so gross ais das von Bombyx mori. Auf 1 Loth gehen etwa 3500 Eier, ein 
Weibehen legt dereń iiber 200. Befruchtete Eier sind nur einerseits etwas abgeplattet, 
unbefruchtete aber von beiden Seiten stark eingedriickt. Die Selmie der Eier ist sehr 
bart, pergamentartig.

Merkwiirdig ist eine Ersclieinung, welclie sonst bei keinem einzigen Schmet
terling beobachtet worden ist, namlich die, dass die Raupchen der Yama-Mai' bereits 
im Herbste in der Eischale yollkommen ausgebildet sind und in diesem Zustande bis 
zum Friihling verbleiben; bei Bombyx mori und allen iibrigen Faltern, welclie im Ei- 
zustand uberwintern, bildet sich die Raupe erst kurz vor dem Auskriechen aus. Obige 
Ersclieinung war vorigen Herbst sehr beunruhigend, indem mail furchten musste, dass 
die Raupen noeh im Herbste auskriechen wiirden und daher zu Grunde gegangen wa- 
ren; die Yama-Mai ware dann fur Europa verloren gewesen.

Die Raupen sind unmittelbar nach iłirer Geburt etwa zwei Linien lang, wer
den aber durcli die Beriihrung mit der atmospharischen Luft bald darauf urn eine lialbe 
I Anie liinger, ebenso betragt das Gewicht derselben wenige Minuten nach dem Aus
schliipfen etwas mehr, ais sie es im Ei hatten. Die Grundfarbe der Raupen ist An
fangs gelblieli, bleifarbig, die Warzeń treten bald hervor und die Raupen erhalten we-



nige Stunden nach dera Ausschliipfen ein verandertes Aussehen, der Kbrpcr wird nach 
und nacli beinahe goldgelb, nur der erste Brustring ist ro th ; der Lange nach sind fiinf 
schwarze Streifen und sechs Warzenreihen vorhanden, *ron denen die oberen gelb, die 
unteren schwarz sind. Meine drei Raupen verfielen am 9. Tage in den ersten Scblaf, 
welcher zwei Tage dauerte.

Nach Abstreifung der Haut, erhielten die Raupen eine andere Farbung. Die 
Grundfaroe, auch die des ersten Brustringes, ist oben griin, unten gelblich griin , auf 
jeder Seite lauft iibcr den Luftlochern eine geibc Linie, die Warzeń sind ebenfalls alle 
gelb. Am letzten Ringe erscheinen rothlich braune Fleeken, auch der Kopf ist braun 
geworden. Gegen Ende der zweiten Periode wird die graue Farbę immer dunkler und 
die Seitenwarzen werden blau. Die Dauer der zweiten Periode betrug 8 Tage, die des 
zweiten Schlafes wieder zwei Tage, die Lange der Raupen betrug einen Zoll.

In der dritten Periode ist die Raupe wieder griin, mit gelhen Linien, der Kopf 
ist rothlich, griin schimmernd, die obern Warzeń sind gelb, die unteren lasurblau. Die 
Dauer dieser Periode war sieben Tage, der Schlaf wahrte zwei 'Tage.

In der vierten Periode ist die Raupe griin und durchschiramernd und bcson- 
ders vorn sehr bucklig, die Warzeń sind griin und kaum noch zu erkennen, die Strei
fen sind wieder gelb, am 5. und 6. Ring sieht rnan unter jedem Luftloch einen schb- 
nen silberfarbigen Fleek, welcher bei manchen Individuen stark glanzend, bei amlern 
nur ganz matt ist; von meinen drei Raupen hatten jene zwei, welche spiiter die raann- 
liclien Falter lieferten, glanzende, die eine, aus welcher das Weibchen wurde, matte 
Flecke; sollte sieli diese Beobachtung bestatigen. so konnte man schon im Raupenzu- 
stande das Geschlecht erkennen. Diese Periode dauerte neun, der Schlaf vier Tage.

In der fiinften Periode bleibt die Raupe fast unverandert, nur ihre Grosse 
hat bedeutend zugenommen; 20— 21 Tage nach Beginn des vierten Schlafes ist sic 
vollstandig ausgewachsen und erreicht eine Lange von drei Zoll.

Von der dritten Periode angefangen, ais die Eichen bereits Blatter getrieben 
hatten, hielt ich die Raupen auf Eichenzweigen, welche in mit Wasser gefullte Gliiser 
gesteckt wurden. Sie frassen sowold Quercus pedunculata ais sessilitlora. Raimondo 
Tominz in Triest versuchte es mit Quercus Cerris und pubescens, welche von den 
Raupen, obwolil ungern auch angenommen wurden, Milly im Departement des Landes 
gab seinen Raupen Q. Tozza zu fressen, Ligounhe fiitterte sie mit Q. pyramidata, 
hrau Boucarut mit Q. Ilex, Maumenet mit Q. suber, Graells in Madrid mit Q. lusita- 
nica, Yallbe in Paris mit Q. cuspidata und castaneifolia, Chavannes in Lausanne sogar 
mit Cydonia vulgaris und Sorbus Aria. Die Zucht ist ausserordentlich leicht, die Rau
pen haben niemals die Zweige und Blatter verlassen, sie zeigten niclit die geringste 
Lust zu vagabondiren. 53—54 Tage nach dem Yerlassen der Eischale begannen sie 
sich einzuspinnen, nachdem sie einen grossen Tropfen einer durchsichtigen Fliissigkeit.



von sieli gegeben hatten, indem sie 2 Blatter mittelst Faden mit ihren Randem ver- 
einigten und mittelst einer Schnur an einen Zweig befestigten. Nacli 4 Tagen waren 
die Cocons fertig; sie sind an*der einen Seite der Blatter angesponnen, auf der an- 
dern frei.

Die Dauer des Raupenzustandes richtete sieli iibrigens ganz nach der Tem
peratur, in geheizten Zimmern, in Warmliausern wurde die Zuclit in viel kiirzerer Zeit 
beendet, ais in ungeheizten Raumen: bei Bonnard in Marseille wahrte sie 48 Tage, 
bei Frerot in den Ardennen 50, im Jardin d’acclimatation 55, wiihrend sie bei Cha- 
vannes in Lausanne 70, bei Jacąuemart in Paris 76, bei Ligounhe (Tarn-et Garonne) 
sogar 86 Tage dauerte. Der Cocon ist niebt wie bei der Cyntliia offen, sondern ebenso 
wie bei Bombyx mori geschlossen, mit dem er iiberhaupt eine grosse Aelinliclikeit bat, 
nur ist er bedeutend grosser ais bei den meisten Rassen des letzteren; er hat dieselbe 
Grosse wie die Cocons der serbischen Rasse, ist aber bedeutend fester und liefert viel 
mehr Seidenmaterie ais diese. Die Farbę von aussen war bei den 2 mannlichen Co
cons lebhaft griin, bei dem weibliclien gelblich griin; die innern Lagen bestehen aber 
ans weissen silberglanzenden Seidenfaden.

Da die Seidenfaden nicht so wie bei der Cyntliia mittelst eines Gummis so 
selir yerkittet sind, dass dieses ehe man den Cocon abzuhaspeln im Stande ist, erst 
mittelst Alkalien gelost werden muss, so kann der Cocon der Yama-Mai auf dieselbe 
Art abgesponnen werden, wie der von B. mori, die einzelnen Faden, besonders die der 
aussern Lagę sind aber bedeutend starker.

Die griine Farbę der Cocons wiirde vermuthen lassen, dass die Seide der 
Yama-Mai sieli schwer farben lassen werde; diese Meinung widerlegt sich aber bei 
genauer Untersuchung dadurch, dass nur die ausserste Schichte griin ist, wiihrend die in- 
neren Lagen eine silberweisse Farbę haben, daher es wahrscheinlich ist, dass diese 
Seide die verschiedensten Farben annelimen werde. Japanesische Proben von dieser 
Seide sind von Maulbeerseide kaum zu unterscheiden. Die mannlichen Cocons sind 
stets kleiner, ais die weibliclien; ein weiblicher Cocon wiegt nach Charannes 8 Gram- 
mes, seine Seidenhiille allein 0-7 gr. wahrend die von Bombyx mori nur O134 gr. w iegt; 
1400 Coconhiillen des Yama-Mai wiegen 1 Kilogr. wahrend 3000 Hiillen von Bombyx 
mori erst 1 Kilogr. ausmachen.

Die Dauer des Puppenzustandes war verschieden. Die ani 19. Juni sich ein- 
spinnende weibliche Raupe lieferte am 10. August den ersten Schmetterling, wahrend 
den am 22, und 26. Juni sich einspinnenden mannlichen ilire Falter erst 12 Tage 
spiiter entschliipften, der Coconzustand vom Beginn des Einspinnens dauerte daher 52, 
respective 57 und 61 Tage. Bei R. Tominz in Triest schliipften die Schmetterlinge 
durchschnittlich bereits am 28. Tage aus, im Jardin d’acclimatation am 35., ebenso 
bei Guerin-Meneville, bei Chavannes am 39. bei Frerot in den Ardennen am 45.; in



Teschen dauerte daher der Coconzustand am langsten. Eine niedere Temperatur ver- 
ziigert, eine hohere beschleunigt das Ausschliipfen der Schmetterlinge.

Ebenso wie der Falter von Bombyx mori rauss audi der Yama-Mai-Schmet- 
terling den Cocon an dem Kopfende zuerst mittelst einer Fliissigkeit anfencliten, urn 
ibn leichter durchbrechen zu konnen; das dadurch entstehende Loch ist ziemlich gross.

Der Schmetterling ist dem indischen und chinesiscben Eichenseidenspinner 
Antheraea Pernyi und Mylitta ausserst ahnlich und welin nicht der Raupen- und 
Puppenzustand ihn von diesen Arten unterscheiden wiirde, wenn nicht insbesondere 
ein physiologischer Unterschied entscheidend ins Gewicht fallen wiirde, namlich der, 
dass Yama - Mai ais E i , wahrend A. Pernyi und Mylitta ais Cocon iiberwintern, 
sieli also in dieser Beziehung wie Sat. Cynthia und Arrindia verlialten — so konnte 
mail glauben, dass der Yama-Mai bios eine Varietat von A. Pernyi oder Mylitta sci. 
Diese Umstande aber berechtigten Guerin - Meneville zur Aufstellung einer selbstiin- 
digen Spezies.

Unter den bei mir und anderwarts ausgeschliipften Faltern gibt es aber selbst 
wieder zwei rerscliiedene Farbenvarietatem Die Grundfarbe des Weibcliens und des 
einen Mannehens ist braun, die des zweiten Mannehens dagegen lebhaft orange- 
gelb, in den iibrigen Merkmalen stimmen beide Yarietaten vollkommen iiberein. Der 
Kopf mit den bebarteten Fiihlern i s t , rbtlilichgelb, die Augen sind grunlicbgrau, der 
Korper ist rothlichgelb, braun gefleckt, die Fiisse roth. Die Yorderfliigel haben am Ende 
eine etwas umgebogene Spitze und sind mit vielen Querstricben gezeiebnet, welcbe 
aus weissen und braunlichen Staubchen bestehen; auf der Mittc betindet sieli ein dureb- 
sicbtiger. Augenfleck von dreiseitiger Form mit abgestumpften Ecken; er ist gelb 
und braunlicb eingefasst. Oberbalb der Augen ist ein weinrother Stricli, am Aussenende 
ist ein schwarzlicher Querstreif, welcher nacli aussenhin weisslich und rosafarben wird. 
Die Hinterfliigel haben am Gnmde einen braunen wellenformigen Streif und in der 
Mitte ein rundes durchscheinendes Auge, welclies nacli aussen gelbbraun und schwarz 
eingefasst ist, wahrend es nacli innen rbtlilicli wird und von einem weissen Striehe 
und einer breiten weinrothen Einfassung begrenzt wird.

Die untere Seite des Sebnietterlings ist braun mit grau gemisebt, nacli dem 
Grunde der Fliigel gelblich; ferner sielit man drei braunliche Querstreifen und am 
Rande kleine wellenformige Striehe in rothlichgelben Streifen endigend.

Parung der Schmetterlinge, Aufbewahrung der Eier.

Etwa 12— 15 Stunden nacli dem Ausschliipfen der Schmetterlinge findet die 
Parung statt und zwar meist in der Zeit von 11 bis 1 Uhr Nachts; man gibt sie zu 
diesem Zwecke in einen Kafig oder eine mit Gazę uberzogene Schachtel; merk-
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wiirdiger Weise kann die Parung kaum beobachtet werden, weil sie eben nur um 
Mitternacht und nur selir kurze Zeit stattfindet, so dass Gudrin-Meneville nur von 
einigen Parchen diesen Akt konstatiren konnte und besorgen musste, dass die meisten 
Graines, die er erhielt, unbefrucbtet seien; dies war aber niclit der Fali.

Zwei Tage nach der Parung legt das Weibehen gegen 200 Eier und klebt 
sie so wie die Cynthia meist an die Wandę der Scbacbtel an, diese konnen dann mit 
dcm Fingernagel heruntergekratzt werden. Ueber den Winter miissen sie an einem 
kiihlen, trockenen Orte, wo jedoch die Temperatur nie unter 0° sinkt, aufbewahrt wer- 
den; in grosserer Kalte wiirden die bereits im Herbste in der Eischale entwickelten 
Raupehen zu Grunde gehen.

In .Japan giebt man die Scbmetterlinge in ein Zimmcr, in welchem sie 
frei herumfliegen konnen und welches erst betreten wird, nachdem die Eier gelegt 
worden sind; iiber den Winter werden diese in Porzellangefassen in die Erde bis zu 
einer TTefe getlian, wo die Kalte sie nicbt erreichen kann.

Zucht im Freien, Zucht im Zimmer.

Die Zucht geschieht in Japan auf zweierlei Weise, namlich im Frei en und im 
Zimmer. Die erste Methode ware naturlieh vorzuziehen, weil sie gar keine Arbeit ver- 
ursacht und weil die Cocons grosser und schoner werden, wenn nicbt die Singvogel 
eine grosse Menge Raupen auffrassen.

Ob der Yama-Mai bei uns wird im Freien gezucbtet werden konnen, lasst 
sieli noeli nicbt sagen, bis jetzt wurde er nur meist in Zimmern oder Glasbausern 
gelialten. Wegen der langen Dauer des Raupenzustandes ist die Wahrscheinlicbkeit, 
dass ein grosser Theil durch Singvogel, Spinnen etc. zu Grunde gebt, weit grosser 
ais bei der Cynthia, aucli kann man den Raupen auf den Eichenbaumen fast gar 
kcincn Schutz angedeihen lassen; vielleicht wird man auch in Europa die Methode 
der Japanesen befolgen, die Eichen ganz niedrig in Hecken zu pflanzen und sie mit 
Netzen zu uberziehen.

Dieses Jalir sind die Raupen leider noch friiher ausgekrochen ais im vori- 
gen, ein grosser Theil der Zuchten wird daher wohl yerloren sein. In Teschen began- 
nen die Raupehen bereits Anfangs April zu einer Zeit, wo die Eichen in den Kubeln 
noch niclit getrieben hatten, liervorzubrechen, gingen daher zu Grunde; im Jardin 
d’acclimatation krochen Anfangs Marz gegen 5000 aus und konnten nur zum Theil 
am Leben erhalten werden, ebenso verlor Dr. Sacc in Barcelona den grossten Theil 
seiner Raupen.

Nur durch kiinstliche Verlangsamung der einzelnen Entwickelungsstufen des 
Yama-Mai wird es moglich sein, die Raupen am zu friihzeitigen Auskriechen zu ver- 
hindern, und diesen Spinner bei uns einzuburgern.



Schlussfolgerungen.

Sollte der Yam a-Maispm ner ohne grosse Yerluste durcli Vogel, Spinnen, 
Ameisen, Wespen, Bienen, Sturm und Regen bei uns im Freien geziiclitet werden kbn- 
nen, so ist kein Zweifel, dass er eine grosse Zukunft hat; in diesem Fali diirfte sieli 
vielleiclit keiner der andern neueingefiihrten Seidenspinner, weder die Cyntliia noeli 
die Arrindia bei uns rentieren, ja  ich bin der Ansicht, dass dann der Yama-Mai aucli 
dem Bombyx mori bedeutende Concurrenz machen wird. Die Yania-Mai-Cocons lassen 
sieli eben so leicht abhaspeln, wie die des Bombyx mori, sie liefern eine eben so feine 
und schone Seide, die die verscliiedensten Farbungen vertragt und welche in Japan 
denselben Werth wie die beste Maulbeerseide hat; in Yeddo wird das Pikul dieser 
Seide mit 8— 900 mexikanischen Dollars bezahlt, so dass nacli unserm Masse und 
Gelde 1 Pfund auf 16— 17 fl. zu stehen kommt.

Nacli Analogie der Maulbeerraupen und Cocons, jedocli mit Beriicksichtigung 
der langeren Entwicklungszeit und der bedeutenderen Grosse der Yama-Mai-Raupen und 
Cocons, und nacli den Wagungen des Cliavannes diirfte 1 Pfund 140 volle Cocons 
entlialten, daher 1400 Cocons 1 Pfund Seide geben. Ein Zentner Eiclienlaub wird 
geniigen, urn 1400 Raupen zu ernahren; grosse Eicbenbaume liefern gewiss 4 bis 5 
Zentner Laub, dalier konnten auf einem Eichenbaum 4 bis 5 Pfund Seide erzeugt 
werden, es wiirde also, jedes Pfund Seide zu 16 fl. gereehnet, ein Eichenbaum eine 
Rente von 64 bis 80 fl. abwerfen, und dies ohne Miihe, fast ohne Arbeit. Ich mache 
diesen ungefahren Ueberschlag nur um zu zeigen, welch’ grossen Einfluss die Akkli- 
matisation des Yama-Mai-Spinners auf die bis jetzt im Gebrauch stehenden Webe- 
stoffe haben wiirde, unter der Yoraussetzung, dass er im Freien geziiclitet werden kbnnte.

(1. Antheraea Pernyi. Guer-Menv.

Der Eichenseidenspinner aus China lebt in seinem Vaterlande auf der Quer- 
cus castaueifolia, er wird in den Prorinzen Kouy-tcheou und Chantong geziiclitet. Er 
ist in allen seinen Entwickelungsstufen dem japanesischen Eichenspinner sehr alinlich, 
nur spinnt er, so wie die Cyntliia „offene“ Cocons, welche eben so wie bei der Cyn- 
tliia iiberwintern und die Schmetterlinge erst im Fruhlinge geben, wahrend sieli der 
Yama-Mai in dieser Hinsicht wie B. mori yerhalt. Die Cocons werden auf eine ahn- 
liche Weise abgehaspelt wie bei der Cyntliia, sie miissen namlich ebenfalls vorher in 
Lauge gesotten werden, was bei Yama-Mai niclit nothwendig ist. Die Seide die sie 
liefern, ist niclit so fein wie die Maulbeerseide, und die Chinesen waren bislier nicht 
im Stande, ilir andere ais die violette Farbę zu verleihen.



Es siiiil in den letzten Jahren mehrfache Versuche gemacht worden, diesen 
Seidenspinner in Europa zu akklimatisiren, bis jetzt leider oline Erfolg. Tm Jalire 
1850 kamen die ersten Cocons nacli Paris und gaben einige Falter, welche sich aber 
nicbt paarten. 1851 schickte der Missionar Perny aus Canton Cocons nach Lyon, die 
Schmetterlinge waren aber schon auf der Reise ausgescbliipft; 1855 kamen 700 Cocons 
an der Societć d’acclimatation, von welchen die meisten verdorben waren; von den 
wenigen Schmetterlingen legte nur ein Weibchcn befruclitete Eier, welche jedoch bios 
0 Raupen ergabcn, die meist am nachsten Tage starben; nur eine erhielt sich 13 Tage 
ani Lebcn, sie wurde mit Quercus pedunculata gefiittert. Auch die im Jalire 1857 an- 
gelangten Cocons ergabcn kein Resultat. Im Jahre 1863 langten durch den Reisenden 
E. Simon 20 Kilo Cocons von A. Pernyi in Paris an, sie wnrden Guerin-Meneville iiber- 
geben; leider waren sie wieder in dem traurigsten Zustande. Nur ein Weibchen licferte 
befruclitete Eier, welche 50 Raupen ergabcn, sie wurdcn wieder mit Quercus pedun- 
cnlata gefiittert, starben aber alle nach einander.

Endlich brachte der bereits erwahnte Reisende E. Simon bei seiner Riick- 
kunft ans Cliina im Winter dieses Jabres mehrere lmndert Cocons dieses Spinners 
nacli Paris, dereń Schmetterlinge jedoch grosstentheils auf der Reise ausgekrochen 
waren. Es gelang E. Simon, die Schmetterlinge wahrend der Seefahrt zum Paren 
und Eierlcgen zu bringen und daher eine Portion befruchteter Graines der Societe 
d’acclimatation zu iibergeben. Durch Guerin-Meneville erhielt ich hievon 25 Stilck, 
von welclien ich jedoch nur e i n e  zum Auskriechen brachte, die so schwach war, 
dass sic oline Nalirung zu nelimen, binnen wenigen Stunden todt war; beim Oetfnen 
der Graines fand ich die Raupen vollstandig ausgebildet, jedoch todt; bei mehreren 
war in der Eischale ein von den Raupchen ausgefressenes Loch zu bemerken. Ich 
glaube nicbt zu irren, wenn ich die Schuld des Misslingens der zu langen Aufbe- 
wabrung der Graines in einer Temperatur von nur +  3° bis +  6° R. zumesse, da 
sieli A. Pernyi in dieser Hinsicht wie die Cyntliia und Arrindia verhalt, dereń Kier 
in einem zu kalten Raum ebenfalls zu Grunde gehen; der Grund, wesshalb ich diess 
jedoch thun musste, war wieder Mangel an Eichenblattern. Hotfentlich wird man in 
Paris gliicklicher gewesen sein.

e. Antheraea Mylitta. Fabr.

Im Jahre 1829 wnrden die ersten Cocons dieses in Ostindien einheimisclien 
der A. Yama-Mai und A. Pernyi sehr nalie yerwandten Seidenspinners von Lamare- 
Picąuot nacli Paris gesebiekt und zwei Jahre darauf empfalil er selbst auf’s Drin- 
gendste den Yersuch ilm zu akklimatisiren, aber zu jener Zeit liatte man noch gar 
kcincn Geschmack an der Akklimatisation; die Maulbeerseidenzuchten waren in Bliithe,



daher wurde die von Latreille bekampfte Idee des Lamare Picąuot von der Akademie 
der Wissenscliaften niclit gut geheissen.

Im Jahre 1855 versuchte Chavannes in Lausanne <lie Einfiihrung dieses 
Seidenspinners von Neuem, er ziichtete die Raupen im Freien auf Quercus peduncu- 
lata, Sorbus Aria, Mespilus germanica und Cydonia vulgaris. Diese Zuclit gelang ihm 
melirere Jahre nach einander vollkommen; im Jahre 1859 gingen die Raupen ganzlich 
zu Grunde, wahrscheinlich durch einen jener uns unerklarlichen Zufiille, welclien un- 
sere einheimischen Schmetterlingsarten oft plotzlich unterliegen.

Im Jahre 1856 erhielt die Societe d’acclimatation Cocons von der Mylitta 
aus Pondichery durch Perrottet, welcher sie in der Nahe dieser Stadt ziichtete. Die 
Schwierigkeit der Akklimatisation dieses Spinners licgt in der Parung der Schmetter- 
linge, welche nur iiiisserst schwer gelingt. Daran scheiterte diese letzte in Paris aus- 
gefiihrte Zuclit.

Die unter dem Namen „Tussah" nach Europa in betrachtlichcn Quantitaten 
eingefiihrte Seide ist sehr sclion und stark; ein Cocon liefert zweimal so viel Seide 
ais Bombyx mori.

In ihrem Yaterlande lebt die Mylitta ausser den Eiclien noch auf Zizyphus 
Jujuba, welclien die Bengalen zu diesem Zweck strauchartig ziehen und vor den An- 
griffen der Vogel und anderer Feinde schiitzen.

Die Cocons der Mylitta hangen auf den Biiumen wie Friichte, fallen auch 
auf die Erde herab und werden dann gesammelt; die Meinung der Romer und Grie- 
clien, dass die Seide von einer Fruclit gewonnen werde, er klar t sieli hieraus geniigend; 
wahrscheinlich betraf dies eben die Cocons der Mylitta.

Die Akklimatisationsvereine in Paris und Berlin sind bestrebt, die Einfiihrnng 
dieses Eichenspinners nochmals zu versuchen.

f. Antheraea Roylei Moore.

In der Sitzung der Akademie der Wissenscliaften zu Paris hielt Herr Gue- 
rin-Meneville folgenden Yortrag:

„Seit mehreren Jahren liat die Akademie der Wissenscliaften alle meine Mit- 
theilungen iiber eine der wichtigsten Anwendungen der Zoologie, die Einfiilirung und 
Akklimatisation lieuer Seidenraupenspecies, mit dereń Produkten ganze Volkerschaften 
in Indien, China und Japan sieli bekleiden, mit Interesse aufzunehmen die Gewogen- 
heit geliabt.

Meine diessbeztiglichen Bestrebungen wurden gebilligt und ich setze sic 
mutliig fort, denn man begreift iiberall den unendlicli wohlthatigen Einfluss, den die 
Einfiilirung dieser Erzeuger neuer Webestoffe im Hinblick auf die durch den bekla- 
genswerthen Krieg in Amerika veranlasste Baumwollenkrise zum Resnltat hiittc.



Jedermann sieht lieute ein, dass die Seidenspinner, welche auf Ricinus, Ailan- 
tus mul auf, den Eiclien leben, den Mangel der Baumwolle zu ersetzen im Stande 
sein werden.

Bislier liabe ich drei asiatische Eiehenseidenraupen einziifiihren versucht: 
den Bombyx Mylitta Fabric. aus Bengalen, meinen Bombyx Pernyi ans dem Norden 
von China und meinen Bombyx Yama-Mai aus Japan. Heute liabe ich die Ehre, der 
Akademie die ersten nacli Europa gekommenen Individuen einer vierten Eichenseiden- 
raupe, des Bombyx (Antheraea) Roylei Moore vorzulegen. Durch Capitan Hutton er- 
hielt ich 20 lebende Cocons dieser auf dem Hochplateau des Himalaya in der Gegend 
von Kascbmir einheimischen Seidenraupenart. Die Raupe lebt auf einer dickblattrigen 
Eichenart, Quercus incana, welche unserer Kork- und Steineiche selir ahnlich ist und 
es ist klar, dass sie, so wie die drei andern Eiehenseidenraupen auf unseren einhei
mischen Eiclien wird gezuchtet werden konnen.

Ihr Cocon unterscheidet sieli von dem der drei andern Arten durch seine 
bedentendere Grbsse, besonders aber durch die gleichmasśig aus sclioner hellgrauer 
Seidc besteliende Hiille.

Es ist klar, dass diese neue Seidenraupe sieli in Mittel- und Nordfrankreich 
leicht akklimatisiren wird, denn das Klima der Hochebenen des Himalaya diirfte von 
unserem nicht selir verschieden sein, indem viele Gewachse dieser hochsten Central-4
kette Asiens bei uns ausgezeichnet gedeihen.

Die 20 den 23. Marz erhaltenen Cocons lieferten mir am 7. April zuerst 3 
mannliche Falter, und ich fing an zu besorgen, sie alle vor Erscheinen der Weibchen 
auskriechen und zu Grunde gelien zu sehen. Endlich, am 19. April, scldiipfte zu glei- 
clier Zeit ein Mannclien und ein Weibchen aus. Diese beiden Falter parten sieli in 
der Nacht vom 20. auf den 21. urn 1 Uhr nacli Mitternacht und ich erhielt bereits 
108 Eier, welche hinreichen werden, um diese Species einzufiihren und sie der „Societó 
d’acclimatation“ sowie aueli den Landwirthen aller Lauder, wo die verschiedenen Eichen- 
arten gedeihen, zu iibergeben.

Die Instructionen iiber die Behandlung meines japanesischen Yama-Mai, welche 
ich in meiner „Revue de sericiculture comparee‘£ (1863 S. 33) veroffentlichte, kon- 
nen durcliaus auf diese neue Species angewendet werden, von welcher ich die Ehre liabe, 
der Akademie die Stammeltern der zukiiiiftigen europaischen Zuchten vorzuweisen, 
gerade so, wie ich audi im Jahre 1858 diejenigen vorgelegt habe, welche mir es 
moglich machten, den Ailantusspiuner einzufiihren, welcher sieli allmahlig in allen 
Landem Europa’s, Afrika’s, Amerika’s und sogar in Australien akklimatisiert“.



g. Attacus Cecropia

Der canadische Seidenspinner war ebenfalls sclion Gegenstand mehrerer Zuclit- 
yersuche in Amerika und Europa. Er korarat b is.je tzt nur im wilden Zustande 
in Canada vor und lebt auf Primus, Pirus, Betula, Ribes etc., besonders aber auf Pru- 
nus americana. Es ist bisher noch nicht gelungen, diese Art zu ziichten, obwohl sclion 
im Jahre 1767 Moses Bartram in Philadelphia darauf zielende Ycrsuche angestellt 
bat; 1820 erhielt Audouin in Paris einige lebende Cocons aus Amerika; die Falter 
scbliipften zwar aus, lieferten aber keine befruchtete Eier. Spater versuchte es Lucas, Blan- 
chard, Dumeril und Yallee und im Jahre 1861 Rufz de Lavison im Jardin d’acclima- 
tation, aber alle Bestrebungen waren erfolglos.

Zuletzt erhielt 1863 Gudrin-Meneville von New-York durch den Kaufmann 
Amable Lefevre 8 Cocons der Cecropia; er brachte sogar eine Parung zu Stande, 
das Weibchen legte Eier, aber die Raupen krochen nicht aus. Ein Weibchen der Ce- 
cropia parte sieli mit einem Mannchen von Antheraea Pernyi; auch die dadurch er- 
zielten Eier waren unbefruchtet.

li. Borocera cajani Yinson.

Dieser Seidenspinner lebt auf Cytisus cajanus auf der Insel Madagaskar und 
die Cocons werden dort eben so wie von mehreren anderen Bombyciden, wie Borocera 
madagascariensis und Bombyx Radama zu verschiedenen Geweben verwendet. Er bat 
die Eigenthiimlichkeit, dass seine Raupen noch bevor sie ihren Cocon spinnen, 
sieli in ein gemeinschaftliches Gewebe einspinnen, welches die Form eines riesenhaften 
Cocons hat. Im siidlichen Europa konnte man wolil den Versuch maclien, aueli diesen 
Seidenspinner zu ziichten.

i. Thien-Tse.

Zuletzt will icli noch einen merkwiirdigen Seidenspinner erwahnen, von dem 
man noch nicht weiss, ob er eine selbststandige Species oder nur eine besondere Rasse 
von Bombyx mori sei, namlich den Thien-Tse oder Solin des Himmels. Naehdem die 
Zuclit von Bombyx mori beendet ist, erscheinen auf den Maulbeerbaumen der cliine- 
sisclien Provinz Tche-Kiang kleine Raupen, welclie sieli fast gar nicht von denen des 
B. mori unterscheiden, ilire Cocons sind jedoch bedeutend kleiner; sie leben nur im 
Freien und spinnen sieli zwischen den Blattern ein. Die Seide die sie geben, wird 
ebenso verwendet, wie die des gewohnliehen Seidenwurms. In Europa ist noch kein 
Yersuch mit dem Thien-Tse gemacht worden.



Bienen und Schildlause.

Ausser den Seidenraupen sind nur noch die Bienen und Cochenilleschild- 
lause ais Haustliiere zu betrachtCn. Letztere sind zwar in vielen Treibhausern Europa’s 
zu finden, auch sind sie in Berlin bercits absichtlich geziichtet worden, doch scheint 
mir dereń Zucht docli nur melir Spielerei zu sein.

Dagegen bat die Einfnhrung neuer Bienenarten ohne Zweifel viel mehr Aus- 
sicbt auf Erfolg, Akklimatisations- und Bienenvereine sind eifrig bestrebt, die darnie- 
derlicgende Bienenzncbt dadurch wieder zu heben.

Folgende Bienenarten und Rassen werden zur Akklimatisation empfohlen:
1. Die italienische Biene (Apis ligustiea) wird bereits von vielen Bienen- 

wirthen geziichtet und ist ais akklimatisirt zu betracbten. Eine Abart derselben oder 
vielleicht ein Bastard dieser und unserer einheimiscben ist die sebon im Alterthum 
wegen ibres aroinatischen Honigs hochberuhmte Hymettusbiene. Sie wird in Dresden 
geziichtet und triigt sebr flcissig ein, so dass wir bald den gepriesenen Ilonig des 
classischen Altertlnims reichlich produzieren werden.

2. Die agyptische Biene (Apis fasciata Latreille) ist in Aegypten domestiziert 
und wird besonders von Gerstacker in Berlin empfohlen.

3. Die javanische Biene (Apis dorsata Fabr. A. nigripennis Latreille).
4. Die ceylaniscbe Biene (Apis bicolor Klug. A. żonata Guerin Meneville).
5. Die Biene von der Insel Celebes (Apis żonata Smith).
In Mexico, Brasilien, Cayenne u. s. w. findet man mehrere andere Bienenar

ten, welche sicb von denen der alten Welt durcb den Mangel des Giftstacbels unter- 
scheiden und daber von diesen unter dem Namen Melipona generiscb getrcnnt werden. 
Sie lebcn tbeils in hohlen Baumen, tbeils in Erdlochern, bauen Waben ans Waclis und 
liefern einen selir aromatischen Honig; in iliren Gesellscbaften findet man ebenfalls 
Mannchen, Weibcben und Arbeiter, ibr Benebmen und ibr Naturell gleicbt ganz dem 
unserer Bienen. Es sind bereits melirere Yersucbe gemacht worden, die Meliponen in 
Europa einzufuhren, die aber alle misslungen sind. Im vorigen Jabre erbielt der Jardin 
des plantes 2 Kolonien aus Brasilien, doch aucb diese giengen im Winter wegen Nah- 
rungsmangel zu Grunde.

Endlich sei noch die in Cbina und Japan einbeimiscbe, wachsbereitende Schild- 
laus (Coccus ceriferus), welche in diesem Jabre durcb E. Simon in lebendem Zustande 
nacli Paris gebracbt wurde, erwabnt. Sie lebt auf verscbiedenen Pflanzen, auf Ligustrum 
glabrum, Celastrus ceriferus, insbesondere aber auf Rbus succedanea; sie nahrt sicb 
von dem Safte dieser Baume und bewirkt das ausfliessen desselben; an der Luft er- 
liartet der Saft und bildet ein weisses,- zu Lichten verwendetes Waclis. Insekt und 
Baum wurden zuerst 1857 in der „Revue de l’Orient“ von Stanislaus Julien beschrie- 
ben. Auf Rbus succedanea komme ich noch einmal zuriick.



V. Pflanzen.

Die Zahl der in Europa akklimatisationsfaliigen und einen Nutzen versprechenden 
Gewachse aus den iibrigen Welttheilen, ist eine selir grosse. Ich werde mich hier nur auf 
wenige beschranken.

1. Der Wachsbaum, Rhus succedanea aus Japan.

Nach Eugen Simon wird dieser Baum in Japan auf dem schlechtesten, diirrsten Bo- 
den, auf steinigen Bergen in Hecken angepflanzt und zwar so, dass auf eine Hektare etwa 
5000Baumchen kominem Im fiinften Jahre nach der Pflanzung werden 10.000 Kilogr. Samen 
auf einem solchen Terrain erzeugt, im 8. Jahre 15.000, im 10. 45.000, im 12. 100.000, 
im 15. 150.000. 400 Kilogr. Samen geben 100 Kilogr. Wachs. 100 Kilogr. Wachs haben 
gegenwartig in London einen Werth von 125— 130 franc. Eine Pflanzung von 5000 Baumen 
auf einer Hektare liefert durchschnittlich einen Brutto-Ertrag von 37.500 Kilogr. Wachs 
in einem Werth von 50.000 franc. Dieses vegetabilische Wachs ist zwar viel flussiger 
ais das gewohnliclie, docli bat man in England ein Yerfahren gefunden, es auch in 
der Wannę in festem Zustande zu erhalten. Der Wachsbaum konnte nach E. Simon in 
den gemassigten Landen Europa’s eingefiihrt werden. Von dem auf Khus succedanea 
lebenden, ebenfalls Wachs erzeugenden Insekte war bereits die Rede.

2. Der japanesische Papiermaulbeerbaum (Broussonettia Kami-noki).

Es ist bekannt, dass aus der Rinde des chinesischen Papiermaulbeerbaums B. 
papyrifera das schiinste chinesisclie Papier fabrizirt wird. Obwohl dieser Baum in den 
botanischen Garten und Parkanlagen von Europa seit lange sieli befindet, so ist es 
docli Niemandem eingefallen, diesen Baum des Papiers wegen, welclies derselbe 
liefern kann, anzupflanzen. Da die Lumpen und in Folgę dessen das Papier immer 
tlieuerer wird, so ware wolil, trotz des „Maispapiers“, ein neuer Papierstoff fur Europa 
sebr erwiinsclit. Der Kami-noki soli noch mehr Papier liefern ais der chinesisclie; er ge- 
deilit auf steinigem, besonders kalkhaltigem Boden und wiirde sieli wahrscheinlich selir 
leiclit akklimatisiren lassen.

3. Der Tuscarora oder Wild-Rice (Hydropyrum palustre L.)

Dieses vor etwa 3 Jahren unter dem Narnen nordamerikanischer Wasserreis 
(Zizania aquatica L.) wieder aufgetauclite Gras wurde nach sorgfaltigen Untersuchungen
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durch Dr. Miinter aus Greifswald ais Hydropyrum palustre L. erkannt. Schon zu 
Ende des vorigen Jahrhunderts wurden in England Kulturversuche mit dem Wildreis 
angestellt. An Teichufern und in Siimpfen wurde der Samen im Herbst gesaet, die 
Friichte rciften alljahrlich und saeten sich freiwillig aus. Tn Folgę dieses gelungenen 
Vcrsuehs forderte Lambert seine Landsleute auf, das schone Gras, welches den In- 
dianern des amerikanischen Nordens hauptsachlich ais Nahrungsmittel dient, an ge- 
eigneten Stellen Grossbritanniens und Irlands im Grossen anzubauen, weil aller Grund 
zu der Annahme vorhanden sei, dass diese an den Ufern canadischer Seen wild wach- 
sende haferartige Pflanze sieli leiclit in England einburgern liesse. Sein Wunscli ging 
jedoch niclit in Erfullung.

Im Jabre 1820 wurde der Wildreis im botanischen Garten zu Berlin, 1860 
zu Bonn kultivirt.

Im Jabre 1861 schiekte der preussische Consul zu New-York, Friedrich 
Kiiline Samen dieser Pflanze an den Akklimatisationsverein nacli Berlin, er wurde an 
melirere Mitglieder dieses Vereins vertheilt und von denselben ausgesaet.

Leider blieben die meisten dieser Versuche erfolglos, weil der Samen zu 
spiit ausgesaet worden war, nur dem Dr. Miinter zu Greifswald und wenigen andern 
gelang es, einige Pflanzen zur Entwickelung zu bringen.

Sollten die Versuclie im grbsseren Masstabe gelingen, sollte sich der Wasser- 
reis selbst aussaen oder sollte er perennirend sein, was bis jetzt niclit ausgemacht ist, 
so konnte diese Pflanze Landstriche, die bis jetzt fiir die Kultur nutzlos waren, in 
fruchtbringende umwandeln, besonders die sumptige Ufer der Fliisse und Binnen- 
seen, an denen ausser der Typka latifolia und angustifolia, dereń Blatter zum Flechten 
von Stubendecken, Pbragmites communis, dereń Halme zur Berohrung der Hauser 
dienen, und ausser dem Schwaden, Glyceria fluitans, keine irgend einen Nutzen brin- 
gende Pflanze wachst.

4. Die Baumwollenstaude (Grossypium lierbaceum)

wird im siidlichen Frankreich seit einigen Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg kulti- 
viert; aucb in Dalmatien sind Versuche gemacht worden.

5. Der perimanische Spinat (Chenopodiiim Quinoa)

ist zwar schon lange in Europa bekannt, doch fangt man erst jetzt an, diese Pflanze 
im Grossen zu kultiviren, seitdem man weiss, dass niclit nur die Blatter ais Spinat 
genossen werden, sondern auch der Samen ein ausgezeichnet feines Mehl liefert.



Ebenso wir<l der neuseeliindische Spinat (Tetragonia expansa) seit kurzem in grossem 
Massstab gebaut.

Die chinesische Oelerbse (Soja hispida) ist noch niclit vollstiiiidig akkli-
matisirt.

Den bereits lange bekannten Zuckerahorn (Acer saccharinum) beabsichtigt 
man ebenfalls des Zuckers wegen, den er liefert, bei uns vollstandig einzufuhren.

Ob die Bataten (Dioscorea Batatas) einmal theilweise die Stelle der Kartoffeln 
zu ersetzen im Stande sein werden, wird die Zukunft lehren. Von letzteren werden 
einige neue Spielarten sebr geriihmt, besonders die Kartoffeln ans Anstralien, von St. 
Martłie und von St. Helena.

Die Cocozzelli, eine besondere Spielart des Kiirbis (Cucurbita pepo) aus der 
Gegeiul von Neapel, liefern ein ausgezeielinetes Gerucht; sie gedeihen in unserem 
Klima sełir gut, docli wird der Samen in Teschen noch niclit reif.

Die Pengabar-Jamba (Palca Cibotii) wurde aus Japan nacli England einge- 
fuhrt; 6 Gran des Faserstoffs dieser Pflanze sind hinreichend, der Blutung einer 
Arterie von 1 Linie Durchmesser Einhalt zu thun.

Endlicli will ich noch erwahnen, dass in Budweis der Kaffeebaum (Coftea 
arabiea) im Freien reifen Samen gebracht und ein gutes Getrank geliefert haben soli. 
Fiirst Johann Adam Schwarzenberg bat den Samen kommen lassen und der Gartner 
Streycek soli zuerst reifen Samen zu Stande gebracht haben. Auch im Klostergarten 
zu Ossek soli ein Kaffeebaum voriges Jahr reifen Samen getragen haben. Von den 
Baumen, dereń Akklimatisation gegenwartig yersucht wird, nenne ich nur: Cedrus 
Libani, Pinus Reginae Amaliae aus Griechenland, Wellingtonia gigantea aus Califor- 
uicn, Schinus molle aus Amerika, Eucalyptus globulus aus Neuholland.

Ausser diesen wenigen hier angefiihrten Pflanzen werden in den Akklimati- 
sationsgarten noch sehr viele andere versuchswcise kultivirt; es mangelt mir der Ranni, 
um sie hier alle anzufuhren, doeh werden schon diese wenigen geniigen, um ein Bild 
von der Thiitigkeit der Akklimatisationsvereine auch in dieser Beziehung zu haben.

Auch bei der Akklimatisation der Gewachse muss man viele Geduld haben. 
Niclit in wenigen Tagen oder Monaten wird eine Akklimatisation zu Stande gebracht, 
es gehoren dazu viele Jahre, ja  oft Jahrluinderte! Seien wir daher geduldig und aus- 
dauernd, wie es die Natur selbst ist! Yersuchen wir es mit vielen Pflanzen und Thie- 
ren, wiederholen wir die Versuche wenn sie die ersten Małe misslingen, einer oder 
der andere wird endlich doch gelingen und die Ausdauer bezahlen.

Die Naturgeschichte beschranke sieli niclit bios auf das Beobachten und Be- 
schreibeń, sie nehme in iliren Kreis auch das Experiment auf!

Oskar Źlik.



SCHULMCHRICHTEN.

I. Lehrplan des Sełiiiljahres 1863— 64.
Vorbereitungs-K lasse.

Religion, Deutsch, Geographie, Mathematik, Naturgeschichte und Polnisch gemeinschaftlich
mit der ersten Klcisse.

Erste K lasse.

Klassenlehrer: J o h a n  n K u k u t s c h .
Religion: 2 Stunden Dr. Luthers Katechismus nacli K. Redliclis Ausgabe. Die kleinere 

Halfte. A. Źlik.
Latein: 8 Stunden. 1. Sem. nach Schulz: Die regelmassige Formenlehre: Declination, 

Comparation, Pronomina, Nuraeralia, Adverbia. Nach 10 Wochen alle 8 Tage 
V, Stunde Composition nach Dunnebier, lateinisch - deutschen und deutsch - 
lateinischen Uebersetzungsbeispielen. 2. Sem. Schulz: Formenlehre: Genus 
Tempora, Modi, Ableitung der Tempora. Regelmassige Conjugationen. Ge- 
brauch des Conjunctiv und Infinitivs in den wichtigsten Fiillen. Memorieren 
und Aufschreiben der Vokabeln mit der Ubersetzung. Alle 8 Tage eine Com
position, alle 14 Tage ein Pensum nach Diinnebier.

J. Kukutsch.
Deutsch: 4 Stunden. 1. und 2. Sem. Die Conjugation, ihr syntaktischer Gebrauch und 

die Partikeln nach Bauers Grammatik. Ausserdem wurden die 160 starken 
Verba mit ihrem Ablaut, ihrem Conjunktiv und ihrem Hilfsverbum memoriert. 
Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebuch 1. Abth. Alle 14 Tage eine



schriftliclie Ubung zu den laufenden §. §. der Grammatik. Alle 8 Tage 
Schreibungsiibung nach der vora Lehrkorper angenommenen Vorschrift.

J. Kukutsch.
Geographie: 3 Stunden. Geographie nach Schubert; Karten von Sclieda.

Im. Rcischke.
Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den vier Species und 

den Briichen; Decimalbriiehe nach Mocniks Lelirbuch. 2. Sem. 1 Stunde 
Wiecferholung und Einiibung des Obigen. 2 Stunden geometrische Anschau- 
ungslehre. Auf Anschauung basierte Entwickelung der Begritfe der Raum- 
grossen: Korper, Flachen, Linien, Punkte, gerade Linien, Riclitung und Grosse 
derselben. Entstehung und Grosse der Winkel. Gleichheit, Aehnliclikeit und 
Congruenz. Entwickelung der Haupteigenschaften der Dreiecke; Construction 
derselben und Auflosung einiger geometrischen Aufgaben, nach Hillards Tafeln.

J. Odstrcil.
Naturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Saugetliiere nach Pokorny’s Lelirbuch. 2. Sem.

Insecten, Spinnen und Krustenthiere, Wiirmer, Weich-, Strahl-, Korallen- 
und Aufgussthiere nach demselben Lehrbuch. O. Zlik.

Zweite K lasse.

Klassenlehrer: O s c a r  Zl i k .

Religion: 2 Stunden. Die aiulere grossere Halfte des Lutherischen Katechismus nach 
Redlich. A. Źlik.

Latein: 8 Stunden. 1. Sem. Kleine lat. Sprachlehre von Dr. Ferd. Schulz. Unregelmas- 
sigkeiten in den Declinationen, die in der 1. Classe weniger beriicksichtig- 
ten Partien der Zalil- und Fiirworter, der Adverbien, Prapositionen und Con- 
jnnctionen. Schinnagrs Lesebuch, Memorieren, spater hausliches Praparieren. 
Alle 8 Tage 1 Composition, alle 14 Tage ein Pensum. — 2. Sem. Unregel- 
massigkeiten in der Conjugation. Verba anomala, defectiva, impersonalia. 
Lehre vom Gebrauch des Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs. Anwendung der 
Participien. Schinnagl’s Lesebuch. Praparation, Composition und Pensum wie 
im 1. Sem. P. Kaisar.

Deutsch: 4 Stunden. 1. und 2. Sem. Declinationen und ihr syntaktischer Gebrauch;
Wiederholung des Yerbums, besonders des starken und seines syntaktischen 
Gebrauchs nach Bauer's Grammatik. Lesen und Memorieren ans Mozarfs 
Lesebuch 2. B. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwechselnd zu Hause und in der 
Schule. Jede Woche eine Schreibungsiibung. G. Biermann.



Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Einleitung in die Weltgeschichte. Ge- 
schichte von den Indern bis zum Tode Alexander’s des Grossen nach Dr. 
Beck’s Lehrbucli. Gleichlaufend: Geographie Vorderasiens, Griechenlands 
und des ostlichen Mittelmeeres naeli Wandkarten von Kiepert. 2. Sem. Ge
schichte von Roins Griindung his zum Fali des westromischen Reiches. Geo- 
graphie Italiens, des ganzen Mittelmeeres, des westlichen und mittleren Euro- 
pas in bciden Sem. Kartenzeichnen. G. Biermann.
L 9

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden. Verhaltnisse, Proportionen, 
einfache R egel-de-tri und darauf beruliende Rechnungsarten naeli Moćnik’s 
Lehrbucli. Geometrische Anschauungslehre. 1 Stunde Flachenberechnung 
geradliniger Figuren nach Hillard's Tafeln. 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde 
wiilsche Praktik und Uehungen der Rechnungeu des 1. Sem. Geometrische 
Anschauungslehre. 2. Stunden Pythagoriiischer Lehrsatz, von der Bildung 
hestimmter Quadrate, Yerwandlung und Theilung geradliniger Figuren.

O. ŻUŁ
Natur geschichte,: 2 Stunden. 1. Sem. Vogel, Amphibien, Fische nach Pokorny’s Lehr- 

hucli. —- 2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linne’schcn Systems 
nach demselhen Lehrbuche. Uebung im Beschreiben, Unterscheiden, und Be- 
stimmen der urn Teschen wild wachsenden und angebauten Pflanzen.

O. Żlik.

Dritte K lasse.

Klassenlehrer: P a u l  Iv a i s a r.

Religiom 2 Stunden. Zusammenhangende Darstellung des christlichen Glaubens nach 
Pal mer. A. Żlik.

Latein: G Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schinnag’1 §§. 1— 61 und 1 Stunde 
Syntax. Gebrauch der Casus; alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum 
nach Siipfle’s 1. Theil 1— 204 mit Auswahl. Lectiire 4 St. Historia antiąua 
ed. Hoffmann lib. I. II. Bildung von Satzen. Prseparation. — 2. Sem. 2 St. 
Grammatik. Wiederholung des im 1. Sem. abgehandelten Stoffes und dazu 
genommen §. 61— 97. Syntaktische Eigenthiimlichkeiten im Gebrauche der 
Adjectiya und Pronomina. Composition und Pensum wie im 1. Sem. nach 
Siipfle 1. Theil Nr 1— 204 mit Auswahl. 4 St. Historia antiąua lib. III. IY. 
Bildung von Satzen. Praparation. P. Kaisar.

Griec/iisch: 5 Stunden. 1. Sem. Auswahl des Nothwendigsten aus der Laut- und Fle- 
xionslehre bis zum Yerbum auf a inclusive, in Curtius Grammatik. Memorieren



und Prapariren. Sckenkl’s Lesebuch Nr. 1— 39. — 2. Sem. Alle 14 Tage ein 
Pensum ocler eine Composition. Aus Curtius Grammatik Verba contracta bis 
zu den Verbis auf /<». Aus Schenkl’s Lesebuch Nr. 40— 74. K. Gazda.

Deutsch: 3 Stunden. 1. und 2. Sem. Wiederliolung der Formen-und Satzlebre bei Ge- 
legenlieit der Lectiire, docli mit festgesetzten Aufgaben aus Bauer’s Gramm. 
Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebuch III. Alle 14 Tage ein Aufsatz 
abwechselnd zu Hause und in der Scliule. Im. Iiaschke.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Vom Falle des westromisclien Reiches bis Rudolf von 
Habsburg nach Dr. Beck’s Lehrbuch. — 2. Sem. Fortsetzung der Geschichte des 
Mittelalters und neuere Geschichte bis zum weśtphalischen Fricden, nach 
demselben Lehrbuche. Glcichlaufend: Geographie nach Brettschneiders histo- 
rischen Karten. P. Kaisar.

MathematiJc: 3 Stunden. L Sem. Arithmetik nach Modniks Lehrbuch. I)ie 4 Species 
in Buchstaben, Lehre von den Klammern, Potenzieren. Geometrische An- 
schauungslehre nach Hillards Tafeln. Proportionalitat der Linien, Aelmlichkeit 
geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre von der Congruenz und 
Aelmlichkeit der Dreiecke. — 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde: Quadrat- und Ku- 
bikwurzeln, Permutationen und Combinationen. Geomet. Anschauungslehre 2 
Stunden: Linien, Winkel und Verhaltnisse im Kreise, Constructionen in und 
urn den Kreis, Kreisberechnung. ./. Kukutsch.

Natur geschichte und Physik: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker. Termino
logie. Uebung im Beschreiben einiger Mineralien. — 2. Sem. Physik nach Kun- 
zek. Von den Korpern und ihren Yeranderungen; von den auf ilire kleinsten 
Theilchen wirkenden Kraften. O. Zlik.

Vierte K lasse.

Klassenlehrer: K a r l  G a z d a .

Religiom 2 Stunden. Fortsetzung des in der dritten Klasse begonnenen. Christliche 
Sittenlehre. A. Źlik.

Latein: 6 Stunden. 1. Sem. 2 St. Gram. v. Scliinnagl. Wiederliolung der Casuslehre, 
dann §. 61— 117. Gebrauch der Adjectiva von Comparativ, Superlativ, 
Numeralibus, Pronominibus, Temporibus, Modis, Alle 14 Tage ein Pensum 
und eine Composition nach Siipfle 1 Thl. Nr. 205— 260. Lectiire: 4 St. Cfe- 
sar de bello gallico ed. Hoffmann lib. I.—-III. Praparation. — 2. Sem. 2 Stund. 
Gram. v. Schinnagel §, 117— 148. Moduslehre, Relativsatze, Accusat. c. In- 
finitivo, Participium, Gerundium, Supinum. Composition und Pensum wie im



1. Sein. —  Lectiire 4 St. Caesar de belło gallico lib. VI.—VII. Ovidii Me- 
tamorph. ed Grysar lib. I. 89— 126; v. 163— 415. Prosodie und Metrik. 
Praparation. K. Gazda.

Griechisch: 4 Stunden. 1. Sem. Alle 4 St. Curtius Grammatik: Wiederholung derVer- 
ba auf w; Erklarung der 1. Klasse der Verba auf §. 302—318. Alle 4
St. zugleieh Lectiire aus Schenkrs Lesebuch. Verba auf ;u bis 2. KI. der- 
selben Nr. 75— 83. 2. Sem. Alle 4 Stunden Curtius Grammatik. Wiederho- 
lung der 1. Ivl. der Verba auf 2. Klasse derselben; 8 Klassen der unre- 
gelmassigen Verba §. 318—333. Lectiire aus Schenkls Lesebuch N. 84— 102 
mit Auswahl. Alle 14 Tage 1 Pensum oder eine Composition abwecbselnd in 
beiden Semestern. K. Gazda.

Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Mozart’s Lesebuch 4. Th., dabei Wiederholung der For- 
men- und Satzlehre nach BauePs Gramm. Alle 14 Tage ein Aufsatz. darunter 
sogenannte Geschaftsaufsatze. Vortrag memorierter Lesestiicke. — 2. Sem. 
Die Hauptstiicke der deutschen Metrik, sonst wie im 1. Sem.

G. Biermann.
Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Von der Reformation bis zum Wiener Congress nach Dr.

Beck’s Lehrbuch. Geographie nach Dr. BrettschneidePs historischen Wand- 
karten. 2. Sem. Geschichte und Geographie Oesterreichs; Vaterlandskunde 
nach HeuflePs Reichs- und Landerkunde des Kaiserthums Oesterreich und 
einer Flussnetzkarte. Ueberblick der Entstehung der Monarchie.

Im. Raschke.
Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik; 2 Stunden nach Mocnik; zusammenge- 

setzte Verhaltnisse und darauf gegriindete Rechnungsarten. Anschauungslehre 
1 Stunde nach Mocnik’s Stereometrie. Lagę der Linien und Ebenengegen ein- 
nander; Korperwinkel. — 2. Sem. Arithmetik. 1 Stunde Zinseszinsrechnung 
Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten. Anschauungslehre 2 
Stunden. Hauptarten der Korper, ilire Gestalt- und Grossenbestimmung.

O. Źlik.
Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Statik, Dynamik, Akustik. — 2. Sem. Magnetismus und 

Elektricitat. Vom Licht, nach Kunzek. ,J. Odstrcil.

Fiinfte K lasse.

Klassenlehrer: D r. K a r l  B u r k h a r d .

Religioii: Historischer Ueberblick iiber die Entfaltung der christlichen Kirche nach Pal- 
mePs Lcitfadcn. G. Klapsia.

Latein: Grammatiscli-stil. Uebungen in beiden Semestern wochentlich 1 St. 1. Sem. nach 
Siipfle 1. Tlił. Nro. 335— 406 mit Auswahl. — 2. Sem. nach Siipfle 2. Thl.



Nr. 1— 100 mit Auswahl. Gram. von Ferd. Schulz 5. Auti. Alle 14 Tatrę ein 
Pensum, alle Monate 1 Composition in beiden Semestern. — Lectiire 5 St.
1. Sera. Livius ed. Grysar lib. I ,  II. c. 23—33; Ovidii Trist. I., 1., L, 3., IV.. 
10. — 2. Sera. Ovid. Metam. I, 163—415: XI, 85— 193; XIII, 398—575. 
Liv. VIII, 1— 12; XXII, 1—■ 20. Dr. Burkhard.

Griechisch: 5 Stunden. 1. Sera. 1 St. Curtius. Grammat. Congruenzlehre, die Lehre 
vom Nomen, Genus, Artikel, Casus §. 362 ff. Miindliche llebungen. — 
4 St. Lectiire aus Schenkl’s Chrestomathie: Anabasis. Homeri Ilias ed. Hoeh- 
egger I. — 2. Sem. Curtius Grammat.: Fortsetzung der Casuslehre 1 Stund. 
Miindliche llebungen. — 4 St. Lectiire: Horn. Ilias II. III. Alle 4 Woehen 
eine schriftliche Arbeit. Dr. Burkhard.

Deutsch: 2 Stunden. 1. u. 2. Sem. Kurzer Ueberblick der deutschen Literatur bis Klop- 
stock, Mozarfs Lesebuch fur Oberg. I. zum Lesen, Memorieren, und freieiu 
Vortrag, durch Wiedergabe der gelesenen Stiicke und ihrer Erklarung. Am 
Schlusse jedes Sem, ordneten die Schiiler selbst die gelesenen Stiicke nach 
Gattungen und Scbriftstellern chronologisch.—-Alle 14 Tage 1 Aufsatz; Be- 
sprechung der corrigierten Aufsatze in der Sclrule. II. Siłtig.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Geschichte der orientalischcn Liinder 
und Vblker. Geographie Griechenlands und hellenische Geschichte bis zu den 
Perserkriegen nach Piitz’s Grundriss 1. Abtli. und hist. Wandkarten v. Kie- 
pert. -— 2. Sem. Fortsetzung bis zur Schlacht bei Charonea. Macedonien und 
das Reich Alexander’s bis zur Unterjochung der Theile desselben durch die 
Romer, nach demselben Lehrbuche. G. Biermann.

Mathematik: 4 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Arithmetik nach Moćnik. Algebraische 
Ausdriicke im allgemeinen; 'die 4 Species mit Buchstabengrossen, Folgeleh- 
ren der Division. Briiche. 2 St. Planimetrie nach Mobnik: Gerade Linien und 
geradlinige Figuren. — 2. Sem. 2 Stunden Arithmetik, Kettcnbriiche, Ver- 
haltnisse und Proportionen und darauf sieli griindende Rechnungsmethoden. 
2 Stunden Planimetrie: Krumme Linien und von ihnen begranzte Figuren.

O. Źlik.
Natur geschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker. Terminologie, Syste- 

matik, Uebung in Beschreiben der Mineralien, die wichtigsten Thatsachen der 
Geologie. — 2. Sem. Botanik nach Leunis: Terminologie, das Linne’sche und 
Decandollsche System. Uebungen im Beschreiben und Bestimmen der Pflanzen. 
Einiges aus der Paleontologie und geographischen Verbreitung der Pflanzen.

O. Źlik.
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Sechste K lasse.

Klassenlehrer: I m a n u e l  R a s  cli ke.

Religion: 2 Stunden. Ausfiihrlichere auf (las reifere Gemiith bereclmete Auseinender- 
setzung des cbristlichen Glaubens und Lebens nacb Dr. Palmer’s Lchrbucb. 
Einleitung und die christliche Glaubenslehre. O. Klapsia.

Latein: 6 Stunden. 1 St. Grammatisch-stilistische Uebungen in beiden Sem. nacli Siipfle 
2 Thl. Nr. 117 &c. Grammatłk von F. Schulz. Alle 14 Tage ein Pensum, 
allc Monat 1 Composition. 5 St. Lectiire. — 1. Sem. Caesar de bello civili 
lib. II. Sallustii Jugurtha. Praparation. 2. Sem. Cicero orat. I. in Catilinam. 
Virgil. Aen, I. Georg. IV. ed. Hoffmann. 11. Sittig.

Grieckisch: 5 Stunden. 1. Sem. 1 Stund. Curtius Syntax. Wiederholung der Casus- 
lebre, eingehende Behandlung der Temp. u. Modi in unabhangigen Satzen, 
§. 484— 518. — 4 St. Lectiire: Horn. Ilias. ed. Hochegger lib. XI., XVIII., 
XXII. — 2. Sem. 1. St. Curtius Syntax in abhangigen, Aussage-, Frage-, 
Absicbts-, hypothetischen, Relativ- und Temporalsatzen §. 519—588. — Lec- 
ture 4 St. Herodot ed. Wilhelm lib. VI. c. 44 —60; 82— 118; lib. VIII. c. 
40— 82; 85— 124. Alle Monat 1 Pensum oder 1 Composition durch beide 
Scmester. G. Friedrich.

Deutsch: 3 Stunden. 1. und 2. Sem. Literargeschichtlicher Ueberblick wie in der V.
Klasse. Mozarfs Lesebuch II., gebraucht wie in der 5. Klasse. Am Schlusse 
jedes Semes. fertigten die Schiiler aus den Angaben des Lesebucbes eine 
literargeschichtliche Zeittafel. Alle 14 Tage ein Aufsatz; Besprcclmng der cor- 
rigieiden Aufsatze in der Selmie. Im. Raschke,

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geograpbie und Geschiclite Italiens von den altesten 
Zeiten bis auf Constantin I. nacli Piitz’s Grundriss und Kieperfs histor. 
Wandkarte. — 2. Sem. Von Constantin bis zum Untergange des westromi- 
seben Reiches und von der Vdlkerwanderung bis zu den Kreuzziigcn nacli 
demselben Lelirbuche und BrettschneideFs hist. Wandkarten.

G. Bierrnann.
Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. 2 St. Algebra nacli Moćnik: Von den Potenz- und 

Wurzelgrbssen und Logarithmen. 1 Stunde Geometrie nacb Moćnik: Ellipse, 
Parabel, Hyperbel; Stereometric: gerade Linien und Ebenen im Raume, be- 
sondere Eigenscliaften der Korper und dereń Oberflacbe. 2. Sem. 1 Stunde 
Algebra: Gleichungen des ersten Grades. 2 Stund. Geometrie: Knbikinhalt 
der Korper, ebene Trigonometrie. J. Odstrcil.

Natur geschiclite: 2 Stunden. Zoologie nacb Leunis. -— 1. Sem. Mammalia, Aves, Am- 
pbibia, Pisces. —- 2. Sem. Arthrozoa, Gastrozoa, Palaontologie und geogra- 
pbisebe Verbreitung der Thiere. O. Zlik.



Siebente K lasse.

Klassenlelirer: G o t t l i e b  F r i e d r i c h .

Religion-. 2 Stund. Gegenstand, Lehrbuch und Methode wie in der VI. Klasse: christ- 
liclie Sittenlehre. G. Klapsia.

Latein: 5 Stunden. 1 Stunde wochentlich stilistische Uebungen in beiden Sem. nach 
Supfie 2. Thl. Nro. 160 &c., monatlich drei sehriftliehe Arbeiten (Composition 
und Pensum). 4 St. Lectiire. — 1. Sem. Cicero pro Roscio Amerino.— 2. Sem. 
Yirgil Aeneis lib. II, III, V, ed. Hoffmann. G. Friedrich.

Griechisch: 4 Stunden. 1. Sem. Alle 14 Tage grammatische Uebungen nach Curtius.—- 
Lectiire: Sophokles A jas.— 2. Sem. Grammatische Uebungen wie im 1. Sem. 
Lectiire: Demosth. Ol. II. III.; Philipp. II.; Homers Odyssee V., XIII. Alle 4 
Wochen 1 Pensum oder eine Composition in beiden Semestern.

G. Friedrich.
Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Das Nibelungenlied und das Thierepos aus Weinhold’s 

mhd. Lesebuch. In der Lectiire die mhd. Lautlehre. — Wilhelm Tell von 
Schiller. Freie Yortrage klassischer Gedichte. — 2. Sem. Das Hofepos, 
Lyrik, Gnomik und Prosa aus Weinholds mhd. Lesebuch und kurzer Ueber- 
blick iiber die deutsche Literaturgeschichte von Wulfila bis zum 30jahrigen 
Krieg nach einer chronologischenTafel. Mhd. Formlehre. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz in beiden Semes. Yortrag wie im ersten Semester.

Im. Rcischke.
Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Yon den Kreuzziigen bis zum Tode Friedrichs III.

nach Ramshorn’s Lehrbuch und Brettschneiders liistor. Wandkarten. 2. Sem. 
Fortsetzung bis zum Schlusse des Mittelalters und neuere Geschichte bis 
zum westphalischen Frieden, nach demselben Lehrbuch. Im. Raschke.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Mocnik: Unbestimmte Glei- 
chungen ersten Grades, ąuadratische Gleiclmngen, hohere und Exponential- 
gleicliungen. 1 St. Geometrie nach Mocnik: Sphiirische Trigonometrie, Au- 
wendung der Algebra auf Losung geometrischer Aufgaben. 2. Sem. 1 Stund. 
Algebra: Progressionen, Combinationslehre, binomischer Lehrsatz. 2 Stunden 
Geometrie: Elemente der analytisclien Geometrie. J. Odstrćil.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Von den Kbrpern uberhaupt, Chemie inbegriffcn. S tatik ;
2. Sem. Dynamik, Wellenbewegung, Akustik, nach Kunzek.

./. Odstrćil.
Philosophische Propddeutik: 2 Stunden. Formelle Logik nach Beck.

G. Friedrich.
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A chte K lasse.

K lassenlehrer: H e i n r i c h  S i t t i g .

Rcligion: 3 Stunden. Ein von christlicher Philosophie getragener Ueberblick der ewi- 
gen Tbatsachen und Wabrheiten, zu dereń Verkiindigung die christliche 
Kircbe berufen ist, nacb Dr. Hagenbach’s Leitfaden. G. Klapsia.

Lałein: 5 Stunden. 1. Seni. Stilistiscbe Uebungen nacb Seyfferts Palaestra Ciceroniana, 
Mat. VI. v. 27 ff. — 4 St. Lectiire: Taciti annales lib. XV. Cicero de 
oratore lib. II. — 2. Sem. Stilistiscbe Uebungen wie im 1. Sem. —  Lectiire: 
Horatii Od. lib. I.; Sat. lib. I., 4, 6, 9, 10. Epist. lib. I. lib. II. 3. — Mo- 
natlieh 3 schriftliclie Arbeiten in beiden Semestern. Dr. Burkhard.

Griechiscli: 5 Stunden. 1. Sem. Gramm,-stil. Uebungen nacb Clirtius im Vergleicb 
mit dem Latein. 1 St. alle 14 Tage. Alle 4 Woclien ein Pensum und eine 
Oomposition. Lectiire: Platons Apologie, Kriton, Laches. Pniparation. — 2. Sem. 
Alle 14 Tage Grarnrn. wie im 1. Sem. — Lectiire: Sophokles Antigone, ed. 
Bergk. Zuletzt einiges aus Herodot, Demostbenes, Homer. — Composition 
und Pensum wie im 1. Sem. II. Sittig.

Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Analytische Aestbetik. auf Grund der altklassischen so 
wie der iiltereii und der neueren deutscben Lectiire des Gymnasiums, wdchent- 
licb 2 Stunden. Mozarfs Lesebucb fur das Obergymnasium III. B. Scbiller’s 
Trilogie Wallcnstein. Besprecbung von Aufsatzen und Redeiibungen. Alle 3 
Wocben ein Aufsatz. — 2. Sem. Ueberblick der alteren und neueren Litera- 
turgeschichte; sonst wie im 1. Sem. II. Sittig.

Geschichte : 3 Stunden. 1. Sem. Vom westpbalischen bis zum zweiten Pariser Frieden nacb 
Rainsborids Lebrbucb. — 2. Sem. Statistik des osterr. Kaiserstaates von Schmidt.

G. Biermann.
Mathematik: 1 Stunde. Algebra. Wiederholung der Haupttheile des gesammten Lehr- 

stoffes und Losung dabin geboriger Aufgaben; Geometrie: zunachst Aus- 
arbeitung des in der 7. Klasse noch iibrig gebliebenen Lebrstoffes, dann Wie
derholung wie bei Algebra, nacb Moćnik. J. Odstrcil.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitat. — 2. Sem. Optik, Warnie, Astro
nomie, Meteorologie nach Kunzek. J. Odstrcil.

Philosophische Propadeutik: 2 Stunden. Empiriscbe Psychologie nacb Dr. R. Zim-
«/. Kalincdk.mermann.



lsraelitiseher Religionsiintemdit
wurde israelitischen Sehiilern tlieses uncl des katholischen Gymnasiuras gemeinschaft- 
lich von dem hiesigen Kreisrabbiner Samuel Friedmann ertbeilt. Schiilerzahl 22.

Rcdingt obligate Lehrgegenstiinde.
1. Polnisch:

1. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Grammatik von Pohl. Declinationen und Conjugationen.
Uebersetzung der Lcsestiicke in Pohl’s Grammatik. Memorieren passeuder 
Lesestiicke. Alle 14 Tage schriftliche Uebungen in beiden Semestern. Sclni- 
lerzahl: 51. K. Gazda.

2. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. PołiFs Grammatik. Wiederholung der 4 Conjugationen,
unregelmassige Conjugationen, Verba reeiproca, frequentativa, impersonalia. 
Prapositioncn. Conjugationen und Adverbia. — Lectiire: Wypisy polskie
1. Theil mit Auswahl. Alle 14 Tage eine orthographische Uebung und mo- 
natlicli ein Pensum. Schiilerzahl: 54. ,/. Kukułsch.

3. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lectiire ans Wypisy polskie 3. Theil 1'iirs Untergym-
nasium, mit Auswahl. Monatlich ein Aufsatz. Beniitzung der Grammatik von
Pohl. Schiilerzahl: 22. ,/. Kukutsch.

4. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wypisy polskie 2. Theil fur das Obergymnasium mit
Auswahl. Monatlich ein Aufsatz. Beniitzung der Grammatik von Pohl. Schii
lerzahl : 22. P. Kaisar.

Bohmisch:

1. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lesen. Hauptregeln der Orthographie und die Bildung
des Satzes schriftlich und miindlich bis zum 1. December. Dann Grammatik

v
nacli Tomek. Lectiire aus Jireeeks Citanka pro 1 tffdu nizśeho gymnasia. 
Schriftliche Uebungen. Monatlich ein Aufsatz. Schiilerzahl: 13.

J. Kalincdk.
v

2. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lectiire: Jirećek’s Citanka pro tfeti tffdu niżśiho gym
nasia. Syntax nach Kunz mit ihrer Anwendung a uf die in der Lectiire vor- 
kommenden Satze. Monatlich ein Aufsatz. Schiilerzahl: 12.

./. Kalincdk.
3. A b t h e i l u n g :  2 Stunden- Lectiire: Girecek’s Anthologie z literatury ćeskć doby

stare stfedni a nove abwechselnd mit Auswahl. Grammatik von Kvet und 
Hattala. Monatlich ein Aufsatz. Schiilerzahl: 12. ./. Kalincdk.



Freie Łehrgegenstande.
Franzosisch: 2 Stunden. 1. Sem. Nach Alins Scłmlgrammatik §. 1— 144 bis zu den 

unregelmassigen Verben mit Anwendung der Lesestiicke.—  2. Sem. Die unre
gelmassigen Yerben und Syntax nacli Alm §. 144— 199 mit Anwendung der 
Lesestiicke. Scliiilerzahl: IG. P. Kaisar.

Hebraisch: 2 Stunden. Formenlehre, Syntax und Lectiire aus Gesenius Grammatik.
Scliiilerzahl: 13. Dr. Burkhard.

Kalligraphie: 1 Ab tli. 2 Stunden. 1. Sem. 4 Theken Current, 4 Theken Latein nach 
Pokorny. 2. Sem. 5.— 9. Theke Latein nach Pokorny. — 2. Abt h-  2 Stunden.
1. Sem. Pokorny’s Yorschriften fiir Haupt- und Realschulen. 2. Sem. Nach 
Nosek’s Schulvorschriften. Scliiilerzahl: 40.

Zeichnen: 2 Stunden. Scliiilerzahl: 39.
Singen: 4 Stunden. Scliiilerzahl: 40.
Turnen: 2 Stunden. Scliiilerzahl: 85.

II. Deutsche Stilaufgaben.
Fiinfte K lasse.

1. Welche Verschiedenheit bringt Gebirge und jlaches Land in der Lebensweise ihrer Bewoliner herrorl
2. Kin Ilerbstmorgen im freien Felde.
3. A uf welche Weise pjłegen die Menschen Reichthum zu erlangen ?

4. Die Sagę von der Grilndung Roms und ihre Hindeutung auf den nachmaligen Charakter des
Romerrolkes.

5. Gedankengang aus Ramlers Ode „an den Friedenu.
6. Freuden des Greisenalters. N. Gessner.
7. Fin guter Nachbar ist ein edles Kleinod.
8. Gedankengang aus Klopstock’s „ FruJdingsfeier11.
,9 . Kntstehung, Verlauf und Folgen eines Gewitters.

10. Die wiclitigsten Stapelplatze und Handelsstrassen in der alten Geschichte des Morgenlandes.
11. Der Soldat auf dem Yorposten eines Kriegslagers.
12. Schilderung eines Schlachtgetiimmels.
13. Charakter Agamemnons aus Jl. 1. 2.
14. Der Fruhling ein Bild der Jugend.
15. Welchen Nutzen gewdhrt das Studium der alten Sprachen?

16. Zu welchem Zwecke lernen wir die Yaterlandskunde?

K. Gazda. 
J . Wanke. 

G. Friedrich. 
G. Feyerabendt.



11. Meine Frfahrungen auf einer Gebirgspartie.
18. Jahrmarktszenen.
19. Stadt und Land zur Sommerszeit.
20. Nutzen des Turnens fur Korper und Geist.

Sechste K lasse .

1. Was haben wir von den Israeliten geerbt ?
2. Was haben wir von den Helenen geerbt?

3. Ein bestimmter Novembertag im Freien.
4. Der Mittwinter ais Festzeit.
5. Ernie und Lese: Sprachliche Untersuchung.
6. Theilen, Scheiden, Trennen: Sprachliche Untersuchung.
7. Giiter zu suchen geht er, doch an sein Schiff kniipfet das Gute sich an. (Schiller.)
8. Die Anwendung der Fflanzenkunde in Leben und Wissenschaft.
9. Die Schattenseite der dusseren Zwilisation.

10. Mann mit zugeknopften Taschen, dir thnt Niemand was zu lieb. Rand loird nur non Rand
gewaschen, Wenn du nehmen roillst, so gib. (Gothe).

11. War Casar Roms Woltdter oder Feind?

12. Was hut der Ungebildete vor dem Gebildeten voraus?
13. Warum nennen wir Fliisse Gebieter eines Landesf
14. Mit welchen Mitteln wird der Mensch Herr der Fliisse?

15. Wol mancher umnscht ein fremdes Schieert, hdtt er’s daheim, es war nichts wert. (Altdeutsch.)
16. Anwendung der Matliematik in Leben und Wissenschaft.

Siebente K lasse .

1. Die Giiter der Menschen.
2. Ein Narr maclit andere.
3. Bedeutungen des Wortes, „ eitelu.
4. Bewegung erzeugt War me.
5 . Bedeutungen des Wortes, „muotu.
6. Begriindung des Ausdruks Flussgebiet.
7. Ist die Welt gut oder bose?

8. Der Segen der Armut.
9. Was heisst „ servilP‘

10. Der Fluch der Armut.
11. Warum sind blutige Kdmpfe Hauptinhalt der Volksepen?
12. Wichtigkeit der Seefart fur die Entwickelung der Vdlker.
13. Einladung an einen Freund zu einem Stelldichein in den Ferien.
14. Uebersetzung aus Vridanks Spriichen.
15. Nur schon zu leben oder schon zu sterben gezieml dem Edlen. Sopholcles Ajas.
16. Die zunge die enhdt kein bein unt bricht doch bein und stein. (Yridanc.)



A chte K lasse.

1. Ursachen des Verfalls des romischen Weltreiches.
2. W irkungen des Krieges auf das innere Leben eines Volkes.
3. Welche Bedeutungen lassen sich mit dem Worte Volk rerbinden?

4. Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gewirkt fur alle Zeiten.
5. Welche Zwecke verbindet mail gewohnlich mit dem Studium der Muttersprache?
6. Oberst Buttlers Gesinnung und Verlialten vor und nach dem Abfall von Wattenstein.
7. Die wichtigsten Szenen und Charaktere des peloponnesischen Krieges.
8. Wie lasst sieli die Frage in Platon’s Gesprach „ Laclies11 dariiber was Tapferkeit sei, sowohl aus

dem Grundgedanken ais audi aus den Charakteren und ihrer Stellung zur ganzen Ilandlung 
mit Befriedigung lusen'1

9. Machet nicht viel Federlesen,
Schreibt auf meinen Leichenstein:
Dieser ist ein Mensch geioesen,
Und das heisst: ein Kampfer sein. (Goethe.)

10. Welche Umstiinde forderten die Bliithe der deutschen Poesie im Mittelałterf
11. Die Gesellschaft in ihrem schadlichen und gibistigen Einfluss auf die menschlidie Bildung;

zur Maturitatsprufung.
12. Hauptmomente in der Katastrophe von Sopliokl. Antigone.

III. I)er Lehrkorper.

1. Juliann Kalincdk, prov. Director.
2. Paul Kaisar, wirklicher Lehrer.
3. Heinrich Sittig, „ „
4. Karl Gazda, „ „
5. Juliann Knkntsch, „ „
6. Dr. Karl Burkharcl, „
7. Gottlieb Biermann, „ „

8. Gottlieb Friedrich, wirki. Lehrer.
9. Imanuel Raschke, „ „

10. Juliann Odstrcil, „ „
11. Gustar Klapsia, ) Pfarrer und Re-
12. Andreas Źlik, I ligionslehrer
13. Oskar Źlik, Supplent.



IV. Schiller und dereń Priifungen.
1 .  S t a t i s t i s c h e r  A u s w e i s

iiber die Schiller des k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen am Schlusse des
Schuljahres 1864.

CO 
g  o

G GO

G a  
rS O
Z, o

i  so
g  §

s
'o
rG
s

ao
G G O G

_a o
o
s_ 03
03 •Jg

• s  i
O

N

2

s

coo

"cS

5  ,0
O *8

co c
03 03 
03 b£

Es verblie- 
ben am 

Schlusse des 
zweiten 

Semesters

D e m  R e l i g i -  
o n s b e k e n n t -  
n i s s e  n a c l i

D e r
N a t i o n a l i t i i t  n a c h

D a  r u n  t e r

K I a  s  s  e a J2
S o

CO

O c>3
cS

a 2 i  
~  2

evaoge!ischer G03f-t
pC 'O  03

03
42

G03

afri-*->
03

42
~  CO
g s
03 'w

03 O

'5  5
G 03 

G3 03 
O IG 

CO w

J j

co03eS
w

!> 03 03s_, co 
o, es

coco

•5

r—
G03
■3

*Ś3 N G 
G n  g,03 o  G
03 w A

u
g

sb
G<13

%a

03
"oCO C

3

:cś
s
6

pC
o

g03
'oJ
CS

J p g
5 2

i»  “ ch
u

lg
el

i
fr

ei
te *3

G03ft
033
G03
P,

° W 5 O> is co Confession p oOh >o CO CO
CO

Vorbereitungs-
Klasse 12 10 1 — 9 — 10 8 2 — 8 — 2 10

I 51 55 10 8 37 1 54 43 6 5 3 38 8 5 47 7 1 :cS

-f h—
1 36 48 9 35 4 4 44 35 4 5 3 31 5 5 36 8 4 £

III 35 26 2 21 3 — 26 19 5 2 4 15 5 2 19 7 3 CC
JO

IY 36 33 6 27 — 1 32 25 5 2 2 21 7 2 22 10 5 łH

V 19 21 — 20 1 1 20 14 2 4 7 6 3 4 13 7 3 OZ)

VI 15 20 2 17 1 2 18 16 2 — • 11 5 2 — 11 8 1

VII 14 13 2 11 — 1 12 8 3 1 3 4 4 1 11 2 -—
CM
CO
CM

VIII 8 9 — 9 9 6 2
1

2 3 3 1 4 5 —

Zusammen 226 235 32 1148 55 10 225 174 29 22 35 131 37 22 173 54* 17

*) Die Discrepauz zwischen der Gesammtzahl und den Schulgeldzahlenden und den befreiten Schiilern ist 
daraus erkliirbar, dass ein Schulgeldzahlender und ein befreiter zu Ende des zweiten Semesters das Gymnasium ver- 
lasseu hat.

2. Ara 10. August 1863 wurde die miindliche Maturitatsprufnng rait den Abi- 
turienten des Schuljahres 1862/3 unter Yorsitz des k. k. Schulrathes und Gymnasial- 
inspectors Herrn Andreas Wilhelm abgehalten, und es yerliessen das Gymnasium:
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a) Mit dem Zeugnisse der Reife mit Auszeichnung:
1. Hond Moritz aus Biała in Galizien, geb. 1844.
2. Schaffer Erich aus Lipnik in Galizien, geb. 1844.

b) Mit dem Zeugnisse der Reife:
1. Kocian Krauz aus Humpolec in Bohmen, geb. 1842.
2. Kun Willielm aus Nuslau in Mahren, geb. 1844.
3. Lindner Leopold aus Teschen in k. k. Schlesien, geb. 1843.
4. Mol mir Karl aus lIofatev in Bohmen, geb. 1842.
5. Odstrcil Josef aus Klobouk in Mahren, geb. 1842.
6. Spitzer Imanuel aus Jablunkau in k. k. Schlesien, geb. 1844.

3. Mit den diesjahrigen Schiilern wurden die Priifungen in folgender Ordnung 
abgehalten:

a) die scl i  r i f t l  i c h  en Versetzpriifungen den 11— 16. Juli in allen Klassen 
zugleich.

b) die mii n d l i  cli en den 18—21. Juli im Untergymnasium; den 21— 23. Juli 
im Obergymnasium.

e) die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s p r i i f u n g  fand statt:
den 4, Juli von 8— 11 Uhr Uebersetzuug aus dem Deutschen ins Latein.
den 5. Juli von 8’— 10 Uhr Uebersetzuug aus dem ^atein. ins Deutsche,
den 5. Juli von 3—5 Uhr polnischer Aufsatz. 
den 6. Juli von 7— 12 Uhr deutsclier Aufsatz.
den 7. Juli von 8—41 Uhr Uebersetzuug aus dem Griech. ins Deutsche,
den 7. Juli von 2— 4 Uhr bohmischer Aufsatz. 
den 8. Juli von 8— 12 Uhr mathematische Arbeit. 

d) den 30. Juli Nachmittags um 2 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten 
mit dem Lehrkorper in dem Priifungssaale und wurden nach Vertheilung der Pramien 
und Zeugnisse, sowie Verlesuug der Classitication mit G esang, Gebet und einer An- 
sprache des Directors in die Heimath entlassen.

Y. Lehrm ittel.
1. Die Gymnasialbibliothek bat wahrend dieses Sclmljahres theils aus der 

jahrliclien Dotation, theils der Aufnahmstaxen, welche 119 fl. 70 kr. o. W. betragen ha- 
ben, theils durcli Geschenke folgenden Zuwachs erhalten:



a) Durch Ankauf: Miklosich radices; Bostling Panini 8 Buch.; Bopp Regi
ster zu dessen Grammatik; Curtius Erlauterungen; Mliller Yorlesungen iiber Spracli- 
wissenscliaft I. Bursian alte Geographie I ; Muller O. u. Wieseler Den k nuli er d. alten 
Kunst. Linker Sallust; — Sallust. Jugurtha; Raumer R. Einwirkung d. Christenthums 
auf d. Althochdeutsche; Jean Paul Werke IV Bde.; Stoy Encyklop. d. Padagogik; 
Sclimid Encyklop. d. gesammt. Erzieliungs- und Unterrichtswesens 33— 38 Lief; Allilin 
Etliik; Nahlowski Gefiihlsleben; Brehni A. E. Thierleben Lief. 1— 9; Moncel exposć 
de Felectricitd; Pertz Monumentu Tom. XII. XV. 2; Zarnke mittelhochdeutsch. Wbr- 
terb. II, 2. Dudik Mahreifs Gesebiehte III Bd.; Arneth Gesch. Prinz Eugen’s; Weber 
Weltgeschichte V Bde; Arago Werke VIII Bde; Poggendorf Handworterb. d. exacten 
Wissensch. Fortsetz.; Singschule Codex diplom. Silesiae IV B .; 2 Hefte der Zeitschr. 
d. Vereins f. Altertbum u. Gescli. Schles.

b) Gesclienkt wurden und zwar: hobes k. k. Staatsministerium: lndustrie- 
Statistik vom Kaiserthum Oesterreich 1856—57; Oesterreicli auf d. internationalen 
Ausstellung v. Arenstein 1862; von d. bob. scbles. Landesregierung: Bericht, iiber die 
Londoner Industrieausstellung; v. d. k. k. geolog. Reichsanstalt: dereń Jahrbuch 1863; 
von der k. k. Central-Kommission zur Erforschung und Erlialtung der Baudcnkmale: 
dereń Mittheilungen Jabrg. III December, Jahrg. V Juli-D ec., Jabrg. VI, VII, VIII 
u. IX Jan.-Juni; vom Bucbbandler Teubner in Leipzig: Hcinichen lat. deutsches Lexi- 
kon; von Gyrnnasialprof. G. Biermann: dessen bistor. Abliandlung iiber die Herzog- 
thiiiuer Zator und Auschwitz; von M. Trapp in Briinn: dessen Scbrift iiber d. Zderad- 
Saule bei Briinn; v. Dr. Dan. Scbimko, emer. Prof. d. Theolog., 30 Stiiek Miinzen, 
darunter 3 silberne antike. Handzeichnungen von Denkmalern antiker Kunst im gros- 
sen Form. d. Wandkarten ais Lebrmittel, mit dereń sorgfaltiger Ausfubrung die Sehii- 
ler der 7. KI. Plucar E. u. Zipser C. v. J. 1861 Nro 1— 2: (griechisches Theaterge- 
biiude) den Anfang gemacht hatten, wogegen diesmal wieder Nro 3. (die Aegineten) 
gelungene Zeichnung des Molnar Friedr., Schiilers der 7. KI. ais Fortsetzung dieses 
dankenswerthen Unternehmens hervorzuheben ist; v. Pelant J . Scliiil. d. 8. KI. Are- 
tbusa Bukol, Dicht. d. Alttli. 2 Bde.

e) Fiir die Scliiilerbibliothek wurde angekauft: Horn Erzahlungen 4 Hefte; 
Sauppe Dichtkunst; Berlepscli die Alpen; Nieritz Jugendschriften 16 Bdcli.; Heinrich 
Monatshefte 1863; Jngendfreund Stuttg. 1863; Schiller Don Carlos; Scliulze E. poeti 
sclie W erke; Zedlitz nordische Lieder; CrusiusHlias u. Odyssee 2 Bde; Westermann 
Monatshefte 1863; Zschokke Selbstschau.

d) Fiir die bohmisclie Abtbeilung der Gymnasialbibliothek wurde angeschafft: 
Klicpera VIII, VIII, IX ; Jablonsky Basne; Safafik Staroźitnosti. Director Kalineuk 
bat gesclienkt: Aksakoy, Kniaź Lupoynikyj; Stiir, Spevy a piesne; Freudenreich Gra-
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ntóari; Sladkovic, Svatomartoniada; Slavata, Deje kralovstvi uherskeho; Madiera, Ru- 
kovet Slovesnosti; Hattala, Slovo o piku Igoreve, Mnich Chrabr; Bosković, O narodnira

v
pesmama Stura; Palacky, Wiirdigung der alten bohmischen Gescliichtschreiber; Sey- 
fried, Connnentatio de J. Hussi vita fatisąue;' Sokol 1863 u. Puimann, Schiil. d. VII. 
K lasse: Poseł z Prahy; Krok 1863.

2. Fur das physikalische Gabinet wurde von der jahrliehen Dotation per 
63 tl. angeschafft: Nebelbilderapparat sammt einer Sammlung astronomischer und na- 
turwissenschaftlicher Bilder dazu Camera obscura mit Prisma.

3. Fiir die von dem hochloblichen schlesischen Landesausschusse abermals 
hochberzig resolvicrten 200 fl. o. W. schatfte man folgende naturwissenschaftliche Ge- 
gcnstandc an: 100 Arten Wasser- und Landconchylien, 20 Seethiere in Spiritus, 50 
Arten Versteinerungen, 67 Arten Mineralien, eine terminologische Sammlung von 136 
Stiiek, 120 Mineralien zur chemischen Analysis und 125 Krystallmodelle ans Gyps. 
Vom k. k. Notar Andr. Kottula in Freistadt wurden geschenkt: 319 Species europai- 
sche Kilfer.

Dem liohen k. k. Staatsministerium, dem hochlobl. schlesischen Landesaus- 
sclmsse, der hochl. k. k. schles. Landesregierung, den wissenschaftlichen Korporationen 
und allen hochherzigen Freunden der Erziehungsache, die aucli in diesem Jahre durch 
ilire Gesehenke die Lehrmittel unserer Lehranstalt vermehrt haben, wird hiermit der 
achtungsYollste Dank abgestattet. €

YI. E inige w ichtigere Yerordnungen  
und Erlasse der hohen k. k. Behorden und der liohen Yertre- 

tungs-Corporationen des k. k. Schlesiens.
1. Hochl. schles. Landesausschuss resolviert unter dem 28. Juli 1863 Z. 

1993 abermals 20 d. 5. W. zur Unterstiitzung hilfsbediirftiger Schiiler.
2. Hochl. k. k. schles. Landesregierung theilt unter dcm 11. Marz 1864 Z. 

2660 die Copie einer an das k. k. Troppauer Gymnasium erlassenen Vcrordnung, 
worin den Scliulern das Fragen verschiedenfarbiger Kappen verboten wird, znr Dar- 
nachachtung mit.

3. Hochl. k. k. schles. Landesregierung verbietet unter dem 21. Marz 1864 
Z. 430 den Sclnilern das Tragen eines jeden Abzeichens.

4. Hochl. k. k. schles. Landesregierung theilt unter dem 13. Mai 1864. Z. 
4929 den hohen Staatsministerialerlass v. 30. April 1864 Z. 2925/St. M. I. mit, wo
rin die Modalitat der Bestellung und Auffindung von Lehramts - Candidaten angege- 
ben wird.



5. Ilochl. schles. Landesausscliuss weiset unter dem 22. Marz 1864 Z. 430 
zur Vermehrung der Lehrmittel am Gymnasium 200 fi. o. W. an.

6. Hoeld. k. k. schles. Landesregierung ordnet unter dem 25. Juni 1864 
Z. 6588 an, dass jede Lehrmittelanschaffung in einer Conferenz besprochen werden 
und das Protocoll der hochl. k. k. Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt wer
den sidle.

7. Hoeld. k. k. schles. Landesregierung schreibt unter dem 29. Juni 1864 
Z. 6610 neue Bestimmungen fur die Abfassung und Durchfuhrung der Lectionsplane vor.

8. Hochl. k. k. schles. Landesregierung gibt unter dem 2. Juli 1864 Z. 
6712 iiber die Abfassung der Qualificationstabellen nahere Bestimmungen an.

YII. Alum neum  und Stipendien.

Zu der im vorigjahrigen Programme angefiihrten Summę der Collecten fiir 
den Neuaufbau des Alumnealgebaudes sind im Laufe des Schuljahres 1863/4 folgende 
Spenden eingeflosscn.
Vom Herrn Milikowski in Lemberg . . . . . .
Yon den evang. Gemcinden Hostalkov, Ratibor und Rotalovic in

101 fl. — kr.

Mahren . . . . . . . . 11 „ 10
11

Von Ysetm A. B................................................. . . 3 „ 40 11

Von Prag A. B. . . . . . . • 10 V 11

Von Briinn . . . . . . , ♦ 106 r) 11

Vom Centralverein der Gustav-Adolfstiftung in Leipzig 1813 „ 47 11

Von der osterr. Hauptversammlung desselben Vereins in Bielitz 200
11

Von dem schlesischen Zweigvereine . . 100
11

Vom Herrn Orelli aus Zurich . ♦ 145 ?? 11

Vom Herrn Redakteur Mesner in Berlin f ♦ 21 » 60 U

Vom Herrn Rudolf Seeliger in Biała ♦ ♦ 100 11 11

Vom Herrn Hoclistadter in Hruschau ♦ 25 11 11

Vom Herrn Menzel, Gutspachter in Guldau ♦ 5 11 11

Sammlung des Theologen Molndr in Bohmen ♦ 7
11 11

Desgleichen des Theologen Kocian • 28 11 1111_______11_
2676 fl. 57 kr.Summę in bsterr. Wahrung



E f f e c t i v s t a n d  d e s  A l u m n e i u n - B a u f o n d e s :
Aeltere Sammlung . . . . • • • . 1787 fi. 5 4 '/j kr.
Yom 1. August 1862 bis 31. Juli 1863 (siehe das vorjahrige

P r o g r a m m ) ..............................................................................  978 „ 2% „
Bis Ende Juli 1864 . . . . . . . . .  2676 „ 57 „

Summę in osterr. W ahrung: 5442 fi. 14 kr.

Das Geld ist in der Teschner Sparcassa deponiert; die Zinsen werden zum 
Capitale zugescldagen.

Ausserdcm bat der kolie scblesiscbe Landtag zu Troppau sowohl, wie aucli 
der malirische zu Bninu je zu 1000 fl. o. W. zu dem Aufbaue des Alumneums zu 
resolvieren geruht.

YIII. Chronik.
1. Das Schuljahr wurde den 1. October 1863 mit Kirchengesang, Gebet, 

einer Ansprache des Directors und der Bekamitmacliung der Disciplinarvorschrift fiir 
die k. k. Gymnasien des Herzogthums Schlesien feierlich eroffnet.

2. Die schriftlichen Aufnahms- und Wiederliolungsprufungen wurden denscl- 
ben Tag Naclimittags, die miindlichen den 2. October in allen Classen abgehalten.

3. Am 4. October feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. 
apostolisclien Majestat.

4. Am 18. October wurde die Lehranstalt durcli den Besuch Sr. Hocbge- 
boren Herrn Baron von Pillerstorff, Landeschef von Schlesien, begliickt.

5. Das erste Semester wurde den 6. Fcbruar gescblossen; das zweite begann 
den 12. Fcbruar.

6. Am 26. Februar feierte das Gymnasium das Verfassungsfest.
7. Vom 12.— 17. Marz inspicierte der k. k. Schulratb und Gymnasialin- 

spector Herr Andreas Wilhelm das Gymnasium.
8. Die Yorbereitungsklasse blieb auch in diesem Jahre mit der 1. Klasse 

verbunden.
9. Die Aufnahmstaxen beliefen sieli auf 119 fl. 70 kr. o. \V.; das Scliulgeld 

auf 1171 fl. 80 kr. o, W. im ersten und auf 1079 fl. 90 kr. o. W. im zweiten Semester.
10. Die sechs altesten Lelirer participierten von dem erhohten Schulgelde 

15°/0 und zwar im ersten Semester 56 fl. 55 kr., im zweiten 52 fl. 42 5/7 kr. o. W., 
die 10% Ratę des siebenten Lehrers betrug 37 fl. 70 kr. im ersten und 34 fl. 97 kr. 
6 . W. im zweiten Semester, was zusammen die Summę von 725 fl. 75 ‘/.2 kr. o. 
W. Yorstellt.



11. Der Lehrkorper wendete sich unter dem 18. Mai an die beiden evange- 
lischen Synoden A. C. und H. C. in Wien mit der ehrfurchtsvollen Bitte, dass sieli 
hochwiirdigdieselben bei dem hohen k. k. Staatsministerium urn gnadige Erliohung 
unserer Lehranstalt in die Kategorie der G-ymnasien erster Klasse vcrwenden mogen.

12. Die evangelischen Schiiler wurden zweimal zur Beiclite und Communion 
gefiilirt; jedesmal gieng eine solenne Deprecation voraus.

13. Das Schuljahr 1864-5 beginnt am 1. October 1864. Die Scliiiler liaben 
sieli ara 28., 29. und 30. September in der Directionskanzlei zu melden und die neu- 
eintretenden sich am 1. October Nachmittags einer Aufnahmspriifung zu unterziehen, 
zu welcher Zeit zugleicb die Nacliprufnngen abgehalten werden.




