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Einleitung.

Kurzei'Bericiit fiber deii Fortgaiig des Pomol. Iiislitats

vom September 1869 bis dahin 1870.

Die Gesammtzalil der Zoglinge imd Hospitanten, welche

das Pomologische Institut seit seiner G-rtindimg (1860) bc-

suchten, hat sich — gegen 506 im vorigenJahre — bis heutc

(1. September) auf 556 gestellt, demuach sind auch heuer

wieder 50 Zoglinge neu in die Anstalt eingetreten.

Das Wintersemester 1869/70 besuchten 18 Zoglinge, wah-

rend des Friilijahrscursus (3. Miirz—22. Mai) betrng die An-

zahl derselben 55, imd wahrend des Sommers wiirde die An-

stalt von 33, spater nur von 28 Zoglingen besucht. Da
5 Zoglinge zur Vertheidigiing des bedrohten Vaterlandes ein-

beriifen wurden, so erklart es sich leicht, dass die Zahl der

Zoglinge im Sommer gegen die Zahl im vorigen Jahre zurhck-

stehen musste. Allein es wurde der TJnterricht regelmassig"

iind ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Zoglinge, welclie vom 1. October 1869 bis September

1870 das Institut besuchten und noch besuchen, gehoren fol-

genden Landern an: Bayern und die Pfalz 18, Preussen 16,

Wlirttemberg 11, Oesterreich 2, Hessen 2, Schweiz 2, Hild-

burghansen, Sondershausen, Gotha, Konigreich Sachsen, Baden^

Schweden, Eussland, America je 1 Zogling.

Wir miissen anerkennen, dass auch in diesem Jahr die

Frequenz eine sehr erfreuliche war; auch wurden mehrere

ttichtige abgehende Zoglinge wieder sehr gut und passend

placirt. Freilich konnte den zahlreichen Anfragen nach tiichtig

gebildeten Kimstgartnern und Obstbautechnikern lange nicht

genugt werden.

Die Lehrgegenstande, welche im Studienjahr 1869/70 vor-

getragen wurden, waren fast ganz gleich denen im Vorjahre,

Es wurde vorgetragen und gelehrt:



IV

a. Yon dem TJnterzeichneten:

Theorie des Grartenbaues (nacb Lindley, Theori&

der Gartenkimde nnd Dr. Eegel, Allg. Gartenbucb I. Band)*

das ganze Jahr wochentlich 2 Stiinden, im Winter der All-

gemeine Theil, im Sommer die 2te Abtheiliing Oder die specielle

Cultur. Dieser TJnterricbt schliesst einen Abriss der Pflanzen-

anatomie nnd Physiologie, Biologie der Pflanze, Climatologie,,

Lebre von der Warme nnd Peuclitigkeit des Bodens, von der

Yermebrung der Pflanzen, vom Scbnitt, von der YervolD

kommnnng der Ciilturgewacbse n. s. w. mit ein.

Pomologie: Wabrend des ganzen Jabres wocbentlicA

2—3 Stunden, Systemkiinde, Anleitiing zu Pomologiscben Be-

scbreibungen, Kenntniss der wicbtigeren Kern- nnd Steinobst-

sorten, 'wobei die Pomologiscben Tafeln zn Grnnd gelegt wnrden,

Natnrknnde des Obstbanes: Wabrend der ersten

Halfte des Frlilijabrscnrsns in wocbentlicb 2— 3 Stnnden, zu-

gleicb als allgemeine Einleitnng in den Unterricbt im Obstbau

nnd Banmscbnitt.

Obstcnltnr: Diese wnrde bei dem Frubjabrscnrs ans-

fubrlicb mit Zngrnndelegnng der Scbrift „Korze Anleitimg znr

Obstcnltnr^ 2. Anflage, vorgetragen., in wocbentlicb 3 Stonden.

Obstbenntznng: In der letzten Halfte des Friibjabrs-

cnrsns wocbentlicb 2 Stnnden.

Landscbaftsgartnerei: Tbeoretiscber nnd prak-

tiscber Tbeil mit tJebnngen im Zeicbnen in der Natnr nnd

Ansstecken von Wegen, Griippen n. s. w. Nacb Skells Bei-

tragen; Sommer in v/ocbentlicb 2 Stnnden.

Gebdlzzncbt: im Winter, mit Zngrnndelegnng von

^BalteDs Banmzncbt“ nnd ^JagersZierg.ebolze*^; wdcbent-

licb 2 Stnnden.

Botanik: Im Winter Allg. Botanik nnd Terminologie-

nacb Tbome Botanik; im Sommer: Specielle Botanik nacb

Lennis; Demonstrationen liber die beimiscben Gewacbse;

wocbentlicb 2—3 Stnnden.

Allg. Naturgescbicbte: Es warden in wocbentlicb
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2 Stunden die natiirwissenschaftlichen Vortrage aus Schleiden

^die Pflanze imd ilir Leben® vorgetragen und dabei aucb zu-

gleich ein Abriss der Geognosie und Pflaiizengeographie gegeben.

Insektenkunde: Kurzer Ueberblick liber die niitzlichen

und scliadliclien lusekten, im Sommer 1 'Stunde wochentlich.

Obsttreiberei; In der 2. Halfte des Sommersemesters

wochtl. 2 Stunden nacb C. Pintelmanns Schrift liber Obsttreiberei.

b. von Herrn Fr. Lucas.

Baumschnitt: Specieller Theil mit IJebungen und

Demonstrationen im Spaliergarten wabrend des Sommers in

wochentlich 2 Stunden.

Gemiisebau: Allg. Theil im Winter, specieller Theil

im Sommer in wochentlich 1—2 Stunden, mit Zugrundelegang

der Schrift „Lucas, der Gemiisebau“, 2. Aufl.

'Pomologie: Die besten Birnsorten nach Willermoz

Pomone franc, und den Pomologischen Tafeln Band II. Winter

und Sommer 2 Stunden.

c. Yon Herrn Institutscassier Maassen:

Encyclopadie der L andwir thschaft: in 2 Stunden

wochentlich im Winter nach Adam Muller, die Schule des

Landbaus; die Feldbestellung, Fruchtfolge.

Buchfiihrung: 2 Stunden wochentlich Sommer, An-
leitung ZLir einfachen und doppelten Buchhaltuug fur Baum-
schulbesitzer und Gartner mit Zugrundlegung der im Institut

ublichen Buchfiihrung.

d. Yon Herrn Gemeinderath C. WecMer,
Wanderlehrer fiir Weinbau dahier.

Weinbau im Sommer in wochentlich 1 Stunde mit Ex-

•cursion in die Weinberge.

Durch den Gehlilfen und Hiilfslehrer C. Block aus Berlin.

Blumenzucht in wochentlich 2 Stunden Sommer,

Kultur der wichtigsten Florblumen
,

Sommergewachse und

Stauden nebst den bekanntesten Kalt- und Warmhauspdanzen.
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t Durch Herrn Olbergehtilfeii Carlsson:

Zeiclinen, Planzeichnen nnd Priiclitezeichnen wochent-

lich 2 Stunden.

g. Durcli Herrn Zeichenlelirer Lachenmayer, priyatim:

Fruchtemalen, Sonntags je 2 Stunden.

li. Hurcli die Lelirer der Oberreaiscliiile nnd des Lycenms
in Reutlingen:

Physik und Meclianik, Deutsche Literatur, im

Winter Abends wochentlich 3—4 Stunden.

Fur die nachste Zeit steht durch den Eintritt des Herrn

Ed. Plossel als Ob ergartner und G-a rt enbaulehr er eine

Erweiterung des TJnterrichts in Aussicht und es werden na- •

inentlich mehr als in diesem Jahr Excursionen und besonders

auch Eepetitionen vorgenommen werden konnen.

Wie in friihern Jahren wurde eine gemeinschaftliche

Excursion in die K. Hofgartnerei W i 1 h e 1 m a am Schluss des

Fruhjahrscursus gemacht, spatere Excursionen unterblieben in

Anbetracht der eingetretenen Kriegsunruhen.

Durch Herrn Justizrath H. Muther in Coburg wurde

dem Institut ein Legat seines am 5. Marz d. J. verstorbenen

imvergesslichen BC?j:rn Onkels, des unermtidlichen Forderers

der Pomologie und Obstcuitur Fr. W. D o n a u e r
,

k. k. Lieute-

nant a. D. in Coburg von einhundert Gulden iibersandt,.

mit der Bestimmung des Erblassers, dass der jahrliche

Zins dem j e weiligen besten Z ogling z ugewendet
werden solle.

Herr G. Carlsson, frirherer Zogling und zuletzt Ober-

gehiilfe im Institut, aus Stockholm wurde nach dem Urtheil

der Lehrer dieser Auszeichnung am Schluss des Unterriclits-

cursus als wiirdig erkannt.

, Den Manen des edlen Gebers spreche ich aber im Hamen
alter Angehorigen unseres Instituts auch hier noch den warm-
sten Dank aus.



Von Herrn Obergartner Eduard Plossel erhielt das In-

stitut im Laufe des Sommers ein sehr sorgfaltig gesammeltes

und kunstvoll aufgeklebtes Herbarium der deutscben Graser, sowie

eine Sammlung der auf den Obstbaumen vorkommenden Flech-

ten und Moose zum Gescbenk, welcbe freundlicben und sebr

niitzlichen Gaben mit grossem Dank angenommen wurden.

Audi im verflossenen Jahre erhielt dasinstitut zahlreiche

Besuche von Gonnern und Ereunden der Obstcultur und des

Gartenbaus
,

wie auch von vielen Pomologen. Namentlich

waren es mehrere Vorstande von Erziehungs- und hohern

Bildungsanstalten, welcbe sich mit den hiesigen Einrichtungen

eingehend beschaftigten. Als solche fuhre ich nur an, der

Zeit ihres Besuchs nach geordnet: Oberlehrer Kick von

Hohenbeim mit 22 Ackerbauscbulern
,

Med. Dr. Czar da,

Obmann des Comite’s fur Pomologie in Prag, Arnold,
Eecbtskundiger Biirgermeister, mit mebreren Gemeinderatben

von Landsberg, a. Lecb, J. Szalkay, Professor aus Ober-

scbiitzen
,

Ungarn
,
K o 1 o m a n von B a 1 o gb aus TJngarn,

J. We Hauer aus St. Gallen, H. Zabel, Director der

Garten- und Weinbauscbule in Nikita, Eussland, Ivas Kyl-

berg, Director der Scbwediscben Landwirtbscbaftlicben Lebr-

anstalt in Sotenas.

Von bekannteren Pomologen und Besitzern von nam-

baften Gartenetablissements waren bier: J. Wesselboft
aus Langensalza, Dr. Eieckber in Marbacb a. N., H. Tub-
benthal, Konigsberg a. M., Ed. Ter Meer, Besitzer der

Obstkrautfabrik in Klein-Heubacb
,

Bayern, Ernst Lieb,

Obergartner, Palmyra, Stid-Eussland
,
H. Frensdorff aus

Eubrort, Industrieinspector Eicbter, Pomolog aus Scbwar-

zenberg i. S., Sigm. Strauss aus Frankfurt a. M., K. Pobl,

Scblossgartner aus Blauda in Mabren, W. J. Zilwansky,
Grafl. Herbersteiniscber Obergartner zu Eggenberg in Steyer-

mark, Fr. Morel, Pepinierist und Pomolog aus Lyon, wel-

cher sicb mehrere Tage lang bier aufbielt und unsere neuen

Baumformen studirte und zeicbnete, u. a.
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Am 24. Mai wurde dem Institut die Ehre des Besuchs

Sr.Exc.des Ministers .des Innern, Herrnv. Scheuer-
len in Begleitung des Herrn Prasidenten Dr. v. Steinbeis
zu Theil.

Ausserdem waren nocb viele nambafte Fremde hier, ob-

schon nach dem Beginne der Kriegsunruben im Juli nur

hochst selten mehr ein Besucb aus der Feme dem Institut

zu Theil wurde.

Die Baume der Baumschule stehen trotz der Diirre

der ersten Halfte des Sommers prachtvoll, ebenso sind auch

die jungen Veredlungen 1870 sehr gut gewachsen; auf den

Eabatten des Hauptweges wurden mehrere neue Baumformen

gebildet. Der Verkehr der Baumschule war wieder im ver-

flossenen Herbst und Friihjahr sehr bedeutend. Leider sind

mitunter Pfirsiche und Apricosen, so auch einige edle Birnen

und Keben, welche, wie sich spater zeigte, durch den starken

Frost des vorigen Winters gelitten batten, mit abgegeben

Worden, wofiir indess soviel mbglich bereits Ersatz zugesagt

wurde. Der fiir andere Baumschulen sehr verderbliche Winter

1869—70 hat ausser einigen sehr iippig aufgewachsenen Apfel-

veredlungen, und einem Theil der Pfirsiche, Apricosen und

Eeben unserer Schule durchaus keinen Nachtheil gebracht.

Die Blutlaus
,
welche in einem Quadrat der Baumschule auf-

getreten war, ist durch fleissiges Abpinseln mit einer scharfen

Seifenlosung (von Schmierseife) fast ganzlich wieder beseitigt.

Es war mein Plan eine Debersicht fiber die Entwick-

lung und die Leistungen des Pomologischen Institus in den

ersten 10 Jahren seines Bestehens zu geben, allein -es fehlte

mir bisher an Zeit, diese ziemlich umfassende Arbeit in

Angriff zu nehmen
;
der eingetretene Krieg zwang dann ohne-

hin den Plan zu verschieben.

Auf der Versammlung der deutschen Wein- u. Obstzfichter,

welche 1869 in Bingen stattfand, war das Pomologische

Institut durch TJnterzeichneten und 6 Zoglinge vertreten.

Enter den aufgestellten G-egenstanden fanden namentlich auch
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die nach der Natur gemalten Friiclite, welclie die Zoglinge

ausgestellt batten, viele Aiierkennung.

I
• In den geraiimigen Kellern des Instituts wird eine ziem-

lich bedeutende Keller ei (Weingescliaft) bctrieben, welche

imter specieller Leitimg meines Scbwiegersohnes
,

Herrn

J. Hubert Maassen, stebt. Derselbe, ein geborener Ebein-

lander, batte als Rentmeister des Herrn Baron von Zwier-

lein in Geisenbeim a. Eli., dessen bertibmte Keller unter

seiner besondern Verwaltung; er bat sicb zugleicb durcb

iangjabrigen Aufentbalt im Rbeingau sowobl mit den besten

Beziigsquellen, wie aiicb mit der Bebandlung der Rbeinweine

ganz besonders vertraiit gemacbt. Dieses macbte es denn

aiicb moglicb, dass seit dem 6jabrigen Besteben der Kellerei

der Umsatz ein ziemliob bedeiitender geworden ist und nament-

licb viele Sendungen nacb alien Gegenden Deiitscblands, der

Scbweiz, Oesterreicb ii. s. w, gingen.

Preiscoiirante steben stets franco zu Diensten.

Dieses Nebengescbaft bat in sofern fiir das Institiit Be-

deutung, als immer zwei Zoglinge, fiir welcbe die Erlernung

der Bebandlung der Weine im Keller von Wicbtigkeit ist,

bei den vorkommenden Kellerarbeiten beigezogen werden.

Ein zweites Zweiggescbaft ist die Samenbandlung
meines Sobnes Fr. Lucas

,
Welches ebenfalls im verflossenen

Jabre eine sebr erfreulicbe Ai.sdebniing erbielt. SpecielleCata-

loge werden aufVerlangen gratis und franco zugesandt. Aucb bier

sind immer zwei Zoglinge, ofters aucb mebr bescbaftigt, um
aucb in diesem Zweig des Garten bans sicb geborig ein-

zuuben.

Gerade mit dem Scbluss dieser Einleitung bescbaftigt,

kommt mir das 12. Heft von Heuberts Gartenmagazin 1869

in die Hande, worin pag. 374 £f. eine im allg. woblmeinende

Kritik desTascbenbucbes von 1868, beziebungsweise einiger Auf-

satze, aus demselben entbalten ist. Der Verfasser der Kritik ist

nicbt genannt. Einiges darin Gesagte bedarf einer Erwiderung.
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]5^iclit um zn streiten, sondern nur iim irrige Aiiffassungen ins

Klare zu bringen, will ich kiirz Folgendes hier entgegnen.

Es ist zuerst eine genauere Oensur der einzelnen

Aufsatze gewiinsclit. Dem muss icli entgegnen, dass icli von

den mir von nnsern Zoglingen vorgelegten Arbeiten solclie

fiir die Tasclienbiicher auswalile, welclie eine neiie Erfaliriing,

eigene neue Beobaclitungen und Eelationen liber selbststan-

dige Studien im ganzen Bereicli dor Gartenciiltiir
,

wie

anch Einsclilagiges aus der Landwirtliscliaft, entlialten. Da-

bei werden diese Arbeiten mit den Zoglingen durcbgegangen,

allein ich bin bemtilit, die Individiialitat des StyIs eines Jeden

moglichst zu erhalten. Abgeselien davon, dass jede Arbeit

dadurch ihre Originalitat belialt, so moclite sich aucli nicht

jeder iinserer Zoglinge, iinter denen dock neben jiingern

Kunstgenossen
,

auch zahlreiclie schon altere Kiinstgartner

und Oeconomen sind, in dieser Weise bevormunden lassen.

Wenn nur das Gegebene rich tig und wahr und derTendenz

des Taschenbuches entsprechend, und eigene Beobach-
tung ist und die DarstellLingsweise klar und verstand-
lich, so erscbeint mir diess als vollig geniigend.

Zwei Aufsatze sind nun speciell angefocLten, deren einer

den Herrn Kunstgartner Kerk aus Schlesien zum Verfasser

hat. Derselbe war, als er hier war, bereits 12 JaLre Gart-

ner, hatte schon sehr schone Stellen selbststandig bekleidet

und hospitirte einige Monate hier. Er besclirieb die Cultur

der Cinerarien und zwar in sehr instructiver und prak-

tischer Weise. Der Aufsatz schliesst mit den Worten: „Zur

Gewinnung von Samen wahle man nur gesunde und kraftige

Pflanzen mit einem schonen Ban der Dolden und der ein-

zelnen Blumen.“ Hierauf erwiedert der Herr Eecensent fol-

gendes wortlich: „Wenn in einem Institute Unterricht in

der Botanik ertheilt wird, so sollte in einem Aufsatz von

einem Zoglinge uber Cinnerarien der Ausruf „mit scho-

nem Ban der Dolden“ die Censur nicht passiren, da

Cinnerarien keine Doldengewachse sind.“
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Was soil man dazu sagen? Sind denn iiborliaupt alle

Pflanzen, welclie einen doldenfdrmigon Bliitlienstand baben^

Umbelliferen Oder DoldenpHanzen? geliort denn Agapantliiis

umbellatiis etwa zii den Umbelliferen? Dass liier das Wort

^Dolde^ niclit in botaniscliem Sinn gebraiicht ist, liegt klar

am Tage, obscbon viele Cinerarien einen in der That dolden-

artigen Ban Hires Croymbns haben imd das Wort Dolde
liier gar nicht nnpassend erscheint.

Dass der Herr Recensent das W ort Cinerarie zweimal

Cinnerarie schreibt, erscheint gewiss als ein ganz anderer

botanischer Fehler mid soil hier niir nebenbei erwiihnt werden^

Der zweite Artikel das Zeichnen der G-artenan-

lagen in derNaturhat in der Ueberschriftstatt von„an‘^,

ein Driickfehler, der entweder in der Correctur oder Revision

stehen geblieben ist
,

denn in dem mir vorliegenden Manu-

script steht dentlich ^von^^. Dariiber kann sich jeder Recen-

sent beruhigen, denn alle Driickfehler zii entfernen, ist eine-

Kiinst, V7elche noch iinentdeckt geblieben.

Der Herr Recensent nimmt nun aber wohl einen eigen-

thtimlichen Standpunkt in der Landschaftsgartnerei ein, wenn

er die Uebungen im Zeichnen in der Hatur mit dem Skell-

schen Zeichenstab bekritelt; namentlich aber ist seine An-

schaiiung tiber die Wege in den Garten eine mit unsern Grund-

satzen nicht harmonirende.

Der betreffende Passus sagt: „Ein Artikel tragt die

Aufschrift

:

„Das Zeichnen an Gartenanlagen in der Natur.“ OR
diese Aufschrift richtig abgefasst ist, mochte wohl sehr zu

bezweifeln sein, allein auch die Passung des Artikel sr

entspricht durchaus nicht den Regeln der Logik, denn nach-

dem bei den Uebungen in der Landschaftsgartnerei gesagt

war, „dass bei dem wenigen Platze nur von Anlagen kleinerer

Bansgarten, die ja am meisten in der Praxis vorkommen, die

Rede war“, harmonirt doch gewiss nicht der Satz: „Das;

Einritzen der Umfassungslinien der Geholzgruppen, der Fluss-



XII

linien der Bache und zuletzt der Weglinien.* Abgeselien von

der Disharmonie der beiden Satze einander gegenliber, liegt

schon eine Unricbtigkeit in dem zweiten Satz, wo es beisst:

^Zuletzt der Weglinien“. Bass die Wege ^zuletzt“ ange-

legt werden, ist ein neuer Satz in der Lehre von der Land-

scliaftsgartnerei. — Der Verfasser des betreffenden Artikels

sagt im Eingang desselben, dass er ^iinter der Leitung des

Herrn Director Lucas “ Uebungen iin Freien vorgenommen

liabe. Dieser Satz hatte sollen Veranlassung geben, den In-

lialt des Artikels genau zu redigiren.

“

Zur kurzen Erlauterung des Gegenstandes erlaube icb mir

folgende Bemerkung:

Als Unterstiitzung derVortrage iiber Landscbaftsgartnerei

so wie zu den Uebungen in der praktiscben Geometrie, babe

icb ein Quadrat in der Baumscbule von 70 Fuss Lange und

40 Fuss Breite bestimmt, welcbes im Winter ziim Einscblagen

4ient, dann gut geebnet und mit Stoinkoblenascbe tiberfabren

wil'd. Hier werden nun erst blosse Wellenlinien Oder aucb

niir einfacbe Bogenlinien (Weglinien), dann die reicberen,

mitzalilreicbenEin- und Ausbiegungen versebenen, Umfassungs-

linien der Gebolzgruppen, der Haine, die Uferlinien der Bache

in ibrer natiirlicben Vielfacbbeit u. s. w., scbliesslicb aucb

Blumengruppen
,

mit dem Zeicbenstab auf den Boden aufge-

zeicbnet. Nach diesen praktiscben Vorubunsren wird dann

€in kleiner Garten entworfen und bier all er dings die Ge-

bolzparthien zuerst und dann erst die Weglinien
g’ezeicbnet, wornacb nocb die Blumengruppen passend ver-

tbeilt werden; dass in die kleinen Garten Wasserpartbien

Jkommen, ist nirgends gesagt.

Wenn der Herr Recensent sagt, es sei ein ganz neuer

Satz in derLehre der Landscbaftsgartnerei, Wege

zuletzt zu zeicbnen, so muss icb darauf entgegnen, dass die-

ser Satz scbon 1819 in der ersten Aubage der Beitrage zur

bildendenGartenkunst vonL. V. Skell, des grossten deutmben

Oartenkiinstlers
,

entbalten ist, wenigstens sebr verstandlicb
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sich aus den Abschnitten VIII, IX, X, XI imd XII ergibt*

Es gebt dies scbon aiis dem Kegister herTor; es entbaltea

namlicli die Abschnitte IX—XI das Zeiclmen und Aussteckea

der Formeii imd TJmrisse der natiirlicben Garten, der Baiim->

gruppen, das Zeicbnen der Strome, Bacbe nnd Seen imd erstAb-

scbnitt XII das Z ei cbn en imd AiisstecKen derW eglinien^

Aucb Meyer in seinem Lebrbiicb der scbonea
Gartenkiinst beobacbtet die gleicbe Eeihenfolge der Ab-

scbnitte imd scbildert aiich dieWege ziiletzt, als das, was

naturlicb erst folgen kann, nacbdem die landscbaftlicben Bil-

der entworfen sind.

Ein Landscbaftsgarten ist eine barmoniscbe
Vereinigiing einer kleineren Oder gross er en Zabl
i dealer Xaturbilder; je nach der Grdsse des Gartens^

je nacb seiner Lage wecbseln diese Bilder bald mebr bald

weniger in ibrem Cbarakter
,

allein jedes Bild muss einea

ausgcsprocbenen Cbarakter baben. Ein Bild besteht ebea

aber aus Hintergrimd
,

Seitenpartbien und Vorgrund. Keia

Maler wird mit letzterem anfangen, wenn er eine grossartige

Landscbaft auf sein Gemalde binstellen will. Die Wege
fiibren zu den Naturscbdnbeiten und landscbaftlicben Bildern^

also miissen docb jene erst da sein, ebe die TVege

dabin gezeicbnet werden konnen.

Ein Plan, der zuerst scbablonenartig gezeicbnete Wege
entbaltund dann erst die Gruppen, scbliesst immer eine Un-

wabrbeit in sich ein und wird nie dem Idealen und der

Natur so nabe kommen
,

als ein Plan
,

auf welcbem zuerst

die Grnppirungen entworfen sind und dann die Wege erst

aufgezeicbnet werden. Diesem stimmt aucb Jager vollstan-

dig bei, indem er pag, 33 seines Ideenmagazins sagt: Da
Wege nur Hill fs mitt el zum Genuss des Gartens sind,

so ist es widersinnig, sie bei der Zeicbnung eher
zu entwerfen, als dieldee zum Garten nocbvollig
ausgebildet ist und docb gescbiebt dies nur gar
zu oft.“ —
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Also Aiisspriiclie von 1819, 184-5 und 1860 von den be-

deutendsten Autoritaten in der Landschaftsgartnerei erkennen

die Eiclitigkeit nnd die alleinige Bereclitigimg des Verfah-

xens an, welches ich lehrte, in welchen ich die Einubiingen

der Schuler leitete und welches Verfahren ich bei alien den

gross ern und kleinern Gartenanlagen
,

welclie jahrlich von

den Zoglingen des Instituts unter meiner Leitung ausgefuhrt

werden, beobachtet babe und beobachten werde.

Die „Xeuheit des Satzes“
,

dass die Wege zuletzt erst

gezeichnet und ausgesteckt werden dtirfen, fallt nach obigem

in sich selbst zusammen und der Vorwurf, den mir der Herr

Eecensent macht, ich hatte den Inhalt dieses Aufsatzes ge-

nauer redigiren sollen, war daher vollig ungerecht.

Ob nach der Zeichnung und dem Ausstechen dann zuerst

die Gruppen Oder die Wege in practische Ausfuhrung kommen,

Mngt ganz von den herrschenden Umstanden ab. Werden die

Wege ausgehoben und mit Steinbeschlage und Kies und Sand

angelegt, so muss diese Arbeit, wie alle Bodenarbeiten vor

dem Pflanzen der Geholze geschehen
,

das versteht sich von

selbst
,

allein davon ist in oben angegebenem Aufsatz gar

keine Rede, sondern es ist nur gesagt, dass bei den Bebungen

siuerst die IJmrisslinien der Geholzgruppen, dann erst die

der Wegelinien gezeichnet wurden. Die practische Ausfuhrung

einer grossern Oder kleinern Anlage kann selbstverstandlich.

auf diesem Debuiigsfeld nicht vorgenommen werden.

Ich bin schliesslich fiir jede Kritik, welche mich auf

Irrthiimer und Fehler hinweist, ausserst dankbar, konnte aber

auch eine solche Kritik, wie die hier angedeutete, nicht ohne

€ine berichtigende Erwiderung hinnehmen.

Rentlingen, im September 1870.

Dr. Ed. Lucas.
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I. AUgemeines.

Knrze Nachricht fiber das Pomologiscbe Institut

in 'Rentlingen.

Dasselbe wurde durch Unterzeichneten 1860 ge-

griindet. Es umfasst in drei Gebauden drei Familien-

wohnungen (fiir den Director und 2 Beamte und
Lehrer) und Raum zur bequemen wohnlichen Unter-

kunft von 50 Gehilfen und Zoglingen; dieselben sind

theils in Schlafsalen (5—6 zusammen) theils in Einzel-

zimmern gegen eine besondere Wohnmiethe (4—5 fl.

pro Monat) placirt. Ausserdern enthalten diese Gebaude
2 Horsale, einen Speise- und Arbeitssaal, einen sehr
geraumigen Sammlungssaal, ein Bureau, Institutsktiche

und sonstige Raumlichkeiten.

Die Baumschulen umfassen gegenwartig 15 wiirtt.

Morgen, die Musterbaumaulage 7 Morgen, dazu ge-

pachtete Baumgarten 2 Morgen
,
so dass das Gesammt-

areal 24 wurttemb. Morgen oder 30 Magdeburger
Morgen betragt, worauf eine ausgedelinte Obstbaiunzucht,

Obstcultur im (jrossen, WeiiirebenzucM
,

Eosenzucht,

•Spalierobstzucht, Pomologie in einem tiber 2000 Sorten
umfassenden Obstmutter- und Probegarten, (jemiisebau

und auf den Baumgutern auch Feldciiltur und Wieseiiban
betrieben wird. Fiir Blumeii- und Zierpflanzenzucht

sind 2 Glashauser und ein gerauniiges Ueberwinterungs-
Gewolbe vorhanden und es dienen die Rabatten und
Gruppen um die Gebaude herum dazu, die gewohn-
lichen und bessern, besonders aucb neuern einjahrigen

Taichenbucli 1870. 1
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iind perennirenden ZierpflanzeD
,
Dahlien u. s. w. zu

cultiviren.

Die mit dem Institut verbundenen Leliranstalten

zerfallen in 2 Abtheilungen : I. Hoberc Lcbranstait fur

Pomologie imd Gaitenbaii, II. Garten- und Obstbaiiscbule.

Die Holiere Leliraiistalt soil vorzuglich j ungen
KimstgW.nern, die ihre practische Lehrzeit vollendet
iiaben, Gelegenheit zur weitern Ausbildung darbieten,

besonders zur Ausbildung in der Pomologie, sowie aucli

jungen Laildwirthen zur Erwerbung von griindlichen

Kenntnissen im Grarten-, Obst- und Weinbau dienen.

Audi altere Herren, friihere Beamte, Kaufleute,
Landwirthe nebmen haufig als Hospitanten an dem
Unterriclit Aiitheil.

Die Obst- und Garteiibaiischule dient theils als

Vorbereifcung fiir die Hohere Lehranstalt, indem An-
fanger in der Gartnerei zuersfc in dieselbe eintreten

und erst spater zu der obern Abtheilung tibergeben,

theils sollen in derselben ttiebtige prakitisebe Gartner
fiir Giitsbesitzer und fiir den okonomiseben Gartenbau
uberhaupt, sowie namentlich auch ttiebtige Baiimwarter
und Obstgartiier herangebildet werden. ,

Die jabriicb vorzutragenden Unterricbtsfacher sind

folgende

:

a) Hauptfacher : 1. Tbeorie der Gartenciiltnr
;

2.

Obstcnltiir; 3. Obstbemitzniig
;

4. Pomologie: 5. Baiim-

sebnitt; 6. Weinbau; 7. Gemtisebau; 8. Gemilse- und
Fruebttreiberei; 9. Landsebaftsgartnerei; 10. Gebblzzncbt;

11. Blnmencultnr; 12. Knrzer Abriss der Landwiilbscbaft.

b) Hilfsfaclier : 13. Botanik; 14. Cbemie
;
15. Physik;

16. Geognosie; 17. Geometrie; 18. Matbematik
;
19. Bncb-

fubrung; 20. Planzeicbnen mid rriicbtezeicbnen.

Obige Poacher werden in taglichen 3— 4 Stunden
vorgetragen und dazu die Stunden 5—6, und 6—7,
beziehungsweise 6—7 und 7— 8 Uhr Morgens, 11—12
Mittags, 6—7 und im Winter theilweise auch 8—972
Uhr Abends verw'endet.
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Der Cursus ist einjahrig; allein fiir Anfanger

werden diese Facher auf 2 bis 3 Jahre vertheilt.

Als verschiedene Lehrkurse sind zu bemerken

:

a) Der Obstbaucors fiir Baumwarter, jahrlich von
Anfang Mfc bis Ende Mai, taglich 2— 3 Stunden in

-den Fachern 2, 3, 4, 5 und 17. Honorar 10 Thlr.

b) Der Sommercurs fiir Obstgartner, von Anfang
Miirz bis Ende September taglich 2—3 Stunden in

den Fachern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17 und 20.

Honorar 20 Thlr.

c) Der Jabrescurs der obst- und Gartcnbauschule

in taglich 2—3 Stunden in den sub b. genannten

Fachern und ausserdem 8, 10, 12, 18, 19. Honorar
40 Thlr.

d) Der Jahrcscurs der Hobern Lebranstait in taglich

3— 4 Stunden die sammtlichen oben genannten Facher.

Honorar 60 Thlr.

Die Jahreskurse beginnen immer Anfang Oktober,

doch kann der Eintritt auch Anfang Marz oder auch
1. Juni, nach Schluss des Obstbaucurse's

,
erfolgen. .

Das Kostgeld ist taglich auf 26 kr. {1
^
1% Sgr.)

gesetzt fLir*Friihstuck, Mittag- und Abendessen, wovon
die tagliche Entschadigung fiir Arbeitsleistungen mit
12 kr. wieder abgerechnet wird.

Wohnuiig, Beleuchtmig und Heiznng ist in dem
Honorar inbegriffen. Wer sein eigenes Bett mitbringt,

erhalt pro Monat 1 fl. riickvergiltet.

Solche Zoglinge, welche sich gleich beim Eintritt

zu einem 3jahrigcu Anfentbalt im Institut verbindlicli

machen, haben fiir Unterricht, Wohnung, Bett, Heizung,
Beleuchtung und fiir die Bekostigung zu entrichten

:

in der Hohern Lebranstait jahrlich 112 Rthlr. 196 fl.,

in der Gartenbauschule jahrlich 92 Rthlr. = 161 fl.,

wobei dann die Arbeitsentschadigung schon mit ein-

gerechnet ist.

Die Honorare sind praenumerando, die Kostgelder
am Schluss jeden Monats an die Kasse zu entrichten.

1*
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Die Lehrbiicher uiid Gerathe sind sammtlicli im
Institut Oder in hiesigen Handlungen gut und billig

zu erhalten.

Der Gesammtaufwand fur die verscMedenen Lehr-
knrse herechnet sich in folgender Weise. Hiebei ist

das Kostgeld a 26 kr. taglich berechnet, die Arbeits-

entschadigung a 12 kr. per Tag fur die gewohnlichen
Arbeitstage angesetzt. fiir Vesper und kleine Ausgaben
als Taschengeld per Woche 36 kr. notirt und fiir Ge-
rathe und Bucher das Nothwendige ausgesetzt.

Ausserdem hat jeder Zogling fiir Aufbetten ' mo-
natlich 18 kr. und als Beitrag zum stiidtischen Kranken-
haus, wogegen er V4

l‘'hr kostenfreie Yerpflegung
bei Krankheiten hat, 12kr. zu entrichten; zusammen also

noch 30 kr. monatlich.

j|

A. Baum-
'|Wartercurs.

I'2^/2 Mon ate.

II

(77 Tago.)

B. Sommer-

1

curs.
j

7 Monat.
j

(200 Tage.
|

C. Jahres-
curs der
Obst- und
Gartenbau-

schule,
(350 Tage.)

D. Jahres-
curs der
hdheren

Lehran>«talt
(350 Tage.)

HoDorar fl. 17. 30. fl. 35.— ! fl. 70,— fl. 105.—
Kostgeld 33. 22. 86.40. 151.40. 151.40.

Taschengeld .... 6. 36. 18.— 30.— 30.—
Bucher und Gerathe . 9. 32. 12.20. 18.20. 23. 20.

Aufbetten und Kranken-

hausbeitrag . . . 1. 30. 3 30. 6.— 6.—

Summa: jfl.68. 30. fl. 155.30. fl.276.— fl.316.—

Davon ah die Arbeits- 60 Tage. 1 60 Tage. 275 Tage. 250 Tage.
entschadigung . . fl.l2. — fl. 32.— fl, 55. — fl. 50.—

Wirklicher Koatenauf-

wand '

fl. 56. 30. fl. 123.30. ' fl.221. = fl.266.=
1

1

=3lV2Th.| =69V2Th.
1

i

126VsThr.j 152 Thlr.

Wennzu der Summa der dreijahrigen Curse obige

Beitrage fiir Taschengeld, Bucher und Gerathe zuge-

zahlt und fiir eigenes Belt jahrlich 12 11. in Abzug
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gebracht werden, ergiebt sich auch fiir diese Curse
<ler Gesamrataufvvand.

Da es eine Aufgabe der Anstalt ist, Baumschulen-
besitzern und grosseren Gartnereien tiichtige Gehilfen

zuzuweisen, sowie Guts- und Gartenbesitzern, Herr-

schaften, allseitig braucbbare Gartner zu verschatfen,

so diirfen alle braven, tiichtigen und befahigten Zog-
linge bei ihrem Abgange darauf rechnen, dass ihnen

sogleich
,
wie diess s either immer der Fall war, so weit

dies gewiinscht wird, passende Stellen von Seiten des
Instituts zugewiesen werden, da die Nachfrage nach
hier gebildeten Pomologen und Gartnern stets sehr

gross ist.

Ausfiihrliche Statuten stehen stets gratis zu Diensten.

Dr. Ed. Lucas,
Director und Besitzer des Instituts.

Ans einem Bericht

fiber eine im Auftrag des landwirthschaftlichen Ereis-

comites von Oberfranken vom 8.—16. Juli 1869 gemachte

pomologiscbe Eeise.

Meine Reise begann Mittwochs den 7. Juli, an
welchem Tage- ich Abends in Niirnberg eintraf, wo
Herr Professor Dr. B u r k h a r d

,
der mir vom K. Kreis-

comite zugetheilte vortreffiicbe Fiihrer, eben auch an-
gelangt war. Andern Tags Vormittags beriethen wir
miteinander Plan und Dauer der Reise und traten
dieselbe Mittags an, indem wir auf der Strasse nach
Bayreuth durch den Nurnberger Reichswald nach
Heroldsberg fuhren.

In und bei Heroldsberg ist ein ziemlich mangel-
hafter Obstbau; es tehlt ganz die sachgemasse Pflege
der Baurnkronen

;
die Baume, welche angepllanzt sind,

trugen theilweise wildes Obst und mochten wohl den
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Waldern entnommen sein. Einen etwas besseren Obstbau
trafen wir in Eschenau und Fort, besonders aber auf
dem Gute Lindenhof, einem Einzelhofe, welcher sehr
schone und ausgedehntere Obstanlagen hat. Es war
diess das erste oberfrankische Gut, das wir besuchten.

Ain den Strassen finden sich stellenweise viele

Zwetschenbaume und diese meist in gutem Zustand,
auch schone Kirschenalleen trafen wir an, denen der
sandige Boden des Keupergebiets besonders gedeihlich

zu sein scheint.

Gegen Abend kamen wir nach Grafenberg. Dort
fand unter Begleitung des Bezirksvereins -Vorstandea
Herrn Kaufmann Wiedder und des Lehrers Herrn
Aichinger eine Besichtigung der umliegenden Hohen
statt. Zahlreiche sehr ausgedehnte Anpflanzungen von
Nussbaumen und Zwetschenbaumen sind vorherrschend
und meist in gutem Stand, wogegen Apfel- und Birn-

baume von nur geringer Qualitat zu finden waren»
Namentlich waren die jtingsten Naehpflanzungen an
vielen Orten der Art, dass eine gedeihliche Entwick*
lung des Obstbaues bei dieser Pflanzung nicht erwartet

werden kann. Ein tiichtiger Baumwarter wiirde hier

sehr ntitzlich werden kdnnen.

Am Freitag den 9. Juli fuhren wir fiber EglofFstein

und Pretzfeld nach Ebermannstadt und darauf bis.

Muggendorf; von da zurfick fiber Pretzfeld, Kirchehren-

bach und Gossberg nachKersbach und nach Effeltrich.,

von wo aus der Weg nach Forchheim genommen
wurde, wo wir fibernachteten.

An den Strassen waren zum Theil recht schone
und ergiebige Kirschenpfianzungen theils so reich mife

ihrer lachenden Frucht behangen, dass wir vomWagert
aus Proben anstellen konnten

;
theils fanden sich aber

und zwar mehr gegen die frankische Schweiz hin,,

Kernobstbaume, jedoch vielfach in verwahrlostem Zu-
stand. Die grdsstentheils guten Ertrage beweisen aber,

dass Klima und Boden einer rationellen Obstcultur

durchaus gfinstig sind. Ich fibergehe die Schilderung
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der grossartigen Gebirgsbildungen des reizenden Thales

von Miiggendorf und Streitberg und wende mich gleich

nach Effeltrich und Kersbach.

Kurz sei bemerkt, dass wir in Ebermannstadt den
Industriegarten des Lehrers Herrn Rames besichtigten,

der recht gate Gemusezuchten und eine kleine aber

nicht ganz rationell behandelte Baumschule enthielt.

Je mehr die Industriegarten die Bedeutung haben, als

Muster und Vorbilder zu dienen, desto mehr sollte

auch den Lehrern, besonders durch Reisen,
Gelegenheit geboten werden, sich mit den
besten der einschlagigen Culturmethoden bekannt zu
machen, was sicher, wenn der Lehrer so intelligent

ist
,
wie es Herr Rames zu sein scheint

,
gute Friichte

tragen wird.

In Effeltrich bei Forchheim sahen wir verschiedene

der vielen auf freiem Felde gelegenen Baumschulen
an und suchten auch den Herrn Biirgermeister Hoff-
mann auf, dessen Baumschulen und Baumanlagen
wir besonders betrachteten. Es war mir hbchst interes-

sant, diese Baumzuchten, welche schon mehr als hundert
Jahrein grosser Ausdehnung dort auf dem freien Feld
betrieben werden, zu sehen. Aus der Feme erschienen
die bald kleinen, bald grbsseren Schulen sehr hiibsch

und woblgeordnet, auch schienen sie schone und gut

gezogene Baume zu enthalten; in der Nahe aber war
das Bild ein anderes.

Es soil der Intelligenz und dem Fleiss der dortigen

Baumziichter in keiner Weise Eintrag gethan werden,
allein das System der Erziehung ihrer Baume ist ein

total falsches. Wahrend man in rationellen Baum-
schulen bemuht ist, starke, kraftige Sttimme durch
Belassen oder ktinstliches Hervorrufen der Seitenzweige
zu erhalten und eine Vermehrung der saftleidenden

Organe des Stammes zu bewirken, wodurch spater
der Baumkrone weit mehr Nahrstoffe zugefiihrt werden
konnen

,
als durch einen diinnen schlanken Stamm, wie

cr hier durch vollstandiges Ausputzen der Seitenzweige
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herangebildet wird, werden hier baldmoglichstalleSeiten-

zweige am Stamm glatt weggeschnitten. Am besten ge-

deihen noch die angepflanzteii Pflaumen und Zwetschen;
Birnen- und Aeptelbaume dagegen waren durchaus
nur von mittelmassiger Oder geringer Qualitat. Wenn
auch manche der hier gezogenen Baume schon und
kraftig werden

,
so ist doch die weitaus grossere Zahl

zu verwerfen, und muss alles Ernstes vor deren Au-
pflanzung gewarnt werden. Dazu kommt noch, dass
man in diesen Baumschulen nirgends ein Nummer-
oder Namenholz sieht, und auch allerhand Sorten

ohne bestimmte Wahl dort veredelt sind, allermeist

wohl nur solche, welche von Natur einen schonen
geraden Wuchs haben und weuig Miihe verursachen.

Da war von einem Eortschritte nichts zu sehen
,

die

Baumschulen sind heute noch so, wie man sie vor

50 Jahren hatte. Wie unokonomisch die Effelt-

richer Baumschulen bewirthschaftet sind
,
geht daraus

hervor, dass laut Jahresbericht des Kreis-Comites von
1867 auf 48 Tagwerke aus 480,000 Baumchen jahrlich

nur an 3400 fl. gelost werden; 100 Baume, die hier

in WiirttembergSO— lOOfl. kosten, kosten dort 10— 20fl.

und brauchen die gleiche Zeit zu ihrer Erziehung wie

hier; allein die Qualitat ist auch dem Preise ent-

sprechend.

Hier ware ein ungemein grosser Gewinn zu er-

zielen, wenn
1) zur Veredlung bestimmte, schon wachsende und

werthvollc Sorten ausgewahlt wiirden, wie die

Winter-Goldparmane, die GrosseCasseler Reinette,

Harberts Reinette etc., die Englische Sommer-
Butterbirn, Geilerts Butteibirn, Hardenponts

Winterbutterbirn u. a.;

2) das Erziehungssystem den Grundsatzen und An-

forderungen der jetzigen Zeit entsprechend ab-

geandert wiirde.

Wenn einige junge Leute, welche die dortige

Baumzucht bereits kennen
,
in eine pomologische Schule
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auf Vj Jahr geschickt werden wollten, so wiirde gewiss
bald durch verbesserte Baumzuchten

1) der jetzt beispiellos niedrige Verkaufspreis sich

heben;

2) der Absatz weit grosser sein als jetzt, und

3) diese Baumschuleii eben so sehr eiii Segen fiir

die bajerische Obstcultur werden, wie sie jetzt

deren Entwicklung hindern
,
da sie zu schwache

schlanke Baume und geringwerthige Sorten ver-

breiten, deren Gedeihen sehr fraglich ist und
welche in der That sehr oft missrathen.

Von Forchbeim fuhren wir am folgenden Tage
nach Bamberg und batten Gelegenheit, von der Balm
-aus reiche Obstgelilde und interessanten raannigfaltigen

Handelsgewacbsbau zu betrachten, welcher in dieser

Gegend sehr bedeutend ist.

In Bamberg warden nacb Besucben bei denVor-
standen der beiden Bezirks-Comites und dem Vorstande
des Gartenban-Vereins, verscbiedene Privatgarten mit

Obstanlagen angesehen, namentlich die Garten der

Herren Biirgermeister Dr. Schneider, Stadtrath

Sip pel, Kaufmann Tho r b ecke und die grossartige

Daniel M ay e r’sche Handelsgartnerei besucht, ebenso
von dem betrachtlicben Gemusebau ausserbalb der
Stadt Einsicht genommen. Abends fand ich Gelegenheit
von fiinf Uhr an in dem Saale der Restauration Feil
in einem langeren Vortrage mich liber einige Haupt-
fragen der Obstcultur, entsprecbend den dortigenVer-
haltnissen, zu verbreiten.

In Bamberg, wo es viele woblhabende Garten-

besitzer gibt, ware es ganz am Platze, wenn zur For-

derung des bereits mit vieler Liebe in den Garten
gepflegten feineren Obstbaues, der Gartenbau-Verein
Oder die land wirthschaftlichen Bezirks-Comites veran-

lassten, dass einige junge Gartner sich specie 11 im
Baumschnitt, weiter aber aucbinderObstbaum-
pflege, Abhilfe bei Krankheiten, Umpfropt'en u. s. w.
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tUchtig ausbilden warden. Gescliickten Obstgartnem
wiirde es siclierlich an reichlicher Arbeit nicht fehlen,

und konnten dieselben dann bei der Herrichtung der
Garten auch den rationellen Schnitt der Baume und
Reben, sowie die nothwendigen Sommerarbeiten an den-
selben vornebmen.

Nachdem ich den Sonntag Vormittag zu einem
Besuch des Theresienhaines bei Bamberg sowie des
hdcbst interessanten Naturaliencabinets unter gefalliger

Fiihrung des Herrn Professors Dr. H a u p t verwendet,
fuhren wir wieder ab und zwar nach Lichtenfels, und
nachdem wir den Herrn Bezirksamtmann Dr. Heim
besucht, mit demselben auf die schone Carolinenhbhe,

wo wir die Obstanpflanzungen daselbst, dann aber
auch die Neuanlagen auf dem Gute Trieb und die

Weidenanlagen in der Nabe besahen, und kehrten

spat Abends nach Lichtenfels zuriick.

Zufolg einer Einladung des Herrn Bezirksamt«

manns F a 1 c o in Staffelstein fuhren wir am andern
Morgen dorthin und besichtigten zunachst die Obst-

pflanzungen, wie auch einige Weinberge im Lauter-

grund bei Horsdorf, dehnten unsere Tour bis Frauen-

dorf aus und kehrten dann nach Staffelstein zuriick^

wo ich daselbst von 11— 1 Uhr einen Vortrag fiber He-
bung der Obstcultur zu halten Gelegenheit hatte.

Hier hatte ich Gelegenheit, ankniipfend an die

Schilderung des in jener Gegend ziemlich bedeutenden
und schdnen Obstbaues tiber eine sorgfaltige Baum-
pflege, Verstreichen der Wunden, Ausputzen und fiber

die Anlegung von Musterbaumglitern zu sprechen, und
gab dann noch nach Wiinsch der sehr zahlreichen

Versammlung Erlauterungen fiber den Baumsatz, die

Ursachen des dort haufig vorkommenden Brandes der
Baume und fiber eine rationelle Einrichtung des Obst-

dorrens, wobei die mitgebrachten Modelle sehr gute

Dienste leisteten.

Nicht umhin kann ich, den Horsdorfer Wein al»

-einen sehr edlen, den besseren franzosischen Roth-
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weinen nahe stehenden Wein zn bezeichnen und war
sehr erfreut, soldi edles Erzeugniss von den Hangen
des romantisdi gelegenenStaffelberges kennen zu lernen.

Nacli dem Schluss dieser Versammlung ging die-

Reise abermals auf die Carolinenliohe, wo bereits viele

zum Theil mehrere Stunden weit hergekommene Obst-

ZLichter und Freunde und Ford erei* dieser Cultur sich

versammelt batten. Hier sprach ich liber den Obstbau
als Mittel zur Verschonerung und Bereicherung der

Gegend, liber die beste Einriditung der Neuanlagen,,

liber die nothige Pflege der altern Baumanlagen durch
gehorig geschulte Baumwarter, dann besonders iiber

eine rationelle Cultur des Zwetschenbaumes
,

iiber

mehrere der besten Veredlungsarten und auf beson-

deren Wunsch des Herrn Bezirksamtmanns auch liber

Weidenanlagen
,
zur Gewinnung recht schbner und gut

ausgebildeter Bind- und Flechtweiden. Ich machte
dabei auf die Salix uralensis aufmerksam, eine der
besten und feinsten Flechtweiden, welche dort gauz
unbekannt war. Der Bedarf an guten Bindweiden ist

bei der grossartigen dortigen Korbflechterei sehr bedeu-
tend und es geniigen die vorhandenen Weidenanlagen.
lange nicht.

Dienstags friih setzten wir unsere Reise nach
Culmbach fort und fuhren von da in Gesellschaft de&
Herrn Bezirksamtrnannes Landgraf nach Thurnau,
wo auf Nachniittags 3 Uhr eine Versammlung des
landwirthschaftlichen Vereins anberaumt worden war..

Die Garten Hirer Erl audit der Frau Grafin von
Giech inThurnau, einer grossen Freundin der Obst*
cultur und des Gartenbaues, warden unter Fuhrung
des Herren Grafen Bis mark, Bruder Hirer Erlauchty
besehen und fanden wir dort eine kleine, aber sehr
gut gehaltene und jedenfalls die weitaus am rationellsten

behandelte Baumschule des Bezirks und eine sehr
grosse Anzahl edler Obstsorten

,
theils als Hochstamme,,

theils als Pjramiden und Spaliere; viele reich mib
Friichten behangen.
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Hier ist eine schone Pflanzstatte fiir den feinern

Obstbau; trotz der etwas hohen und rauhen Lage
Thurnau’s hatte der Herr Graf v. Bismark eine grosse

Anzahl der edelsten Obstsorten hier vereinigt
,
und ich

fand bei der sehr guten, sorgfaltigen Baumpflege hier

viele seltenere und feinere Sorten im besten Gedeihen.
Am Mittwoch Morgen fubren wir nach Bayreuth,

^achdein ich den anvvesenden Herren Vorstanden und
Mitgliedern des landwirthschaftlichen Kreis - Comitds
vorgestellt worden war, fand noch die Besichtigung
des schbnen Schlossgartens und der nachsten Umgebung
statt; Nachmittags um 5 Uhr wurde in dem geraumigen
«Saale der BiirgerressourQe eine sehr zahlreich besuchte
Versammlung von Mitgliedern des landwirthschaft-

.lichen Vereins, unter dem Vorsitz des Vorstandes des

Bezirkscomite Bayreuth, Herrn Regierungsrath Kellein,
^bgehalten, welche bis nach 8 Uhr dauerte. Nach
einer kurzen

,
durch Herrn Prof. Dr. Burkhardt

gegebenen Schilderung unserer gemeinschaftlichen Reise
sprach ich in drei durch Pausen getrennten Abschnitten

iiber mehrere Hauptfragen des Obstbaues; iiber die

Bedingungen der Wurzelbildung, beziehungsweise des

Anwachsens der neu gepflanzten Obstbaume
,
iiber die

Nothwendigkeit einer Oder mehrerer rationell bewirth-

schafteten Baumschulen, durch welche bessere Obstsorten

auch in weiteren Kreisen verbreitet werden wurden, iiber

die Vermehrung der Fruchtbarkeit unserer Obstbaume
nainentlich auch durch kiinstliches Einsetzen von

Fruchtaugen u. s. w., sowie auch, unter Vorzeigung

mnes Modells, iiber die neuere Art des Obstdorrens.

Nach Beantwortung einiger Fragen, welche von an-

wesenden Mitgliedern der Versammlung gestellt wurden,

schloss Herr Regierungsrath Kellein die Versammlung.
Ich fiihle mich gedrungen, hier auszusprechen,

dass ich sowohl bei diesem Vortrage wie bei den

vorhergegangenen iiberall ein sehr theilnehmendes,

aufmerksames und lebhaftes Interesse zeigendes Pub-

iikum gefunden habe, so dass ich wohl die Ueber-
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zeugung gewinnen dnrfte
,
dass diese auf Veranlassung^

des land wirthschaft lichen Kreis - Coinitds gegebenen

Anregungen niclit ohne gute Folgen fiir den Cbstban
Oberlrankens bleiben werden.

Mit der am nachsten Morgen noch ausgefiihrten

Excursion nach dem Schlosse Fantaisie und der Be-

sitzung des Herrn Dr. Falco, Asyl St. Gilgenberg,

wo wir zahlreiche schdne junge Obstanlagen fanden

und noch einige Rathschlage gegeben werden konnten,

schloss meine Thatigkeit in Oberfranken.

Fasse ich nun meine gemachten Wahrnehmungen
zusammen, so mdchte ich mir erlauben, besonders^

folgende Hauptmangel der Obstcultur Oberfrankens

hervorzuheben und damit zugleich Antrage zur Abhilfe

und zur bessern Entwicklung dieser gewinnbringenden
Cultur zu verbinden :

1) Fehlt es an guten und geordneten Baumschulen.
im Kreise. Diese sind aber die Gnundlage einer

rationellen Obstcultur und sollten immerhin min-
destens 3 grbssere Baumschulen

,
yon denen jede

jahrlich 5— 6000 junge, krattige, mit den ge-

eignetsten und eintraglichsten Sorten veredelte

Obstbaume liefern konnte, eingerichtet werden,
so dass jahrlich (den Ausfall abgerechnet) circa

10—12000 junge schone Baume an Strassen, auf
Baumfeldern und in Garten zur Anpflanzung
kamen. Auf einer Bodenflache von je 5— 6Tag-
werken fiir eine jede Baumschule lassen sich

diese Baume erziehen, deren Ertrag die Kosten
bald decken und einen namhaften Gewinn noch
ausserdem liefern wiirde.

Selbstverstandlich gehoren aber zum Betrieb
solcher Baumschulen tiichtige Techniker.

Naheres iiber die Einriclitung einer solchen
Baumschule habe ich pag. 26 meiner kleinen

Schrift „Kurze Anleitung zur Obstcultur^^ gegeben.
Die Industrieschulen

,
so schon auch die

Idee derselben ist, konnen doch nur einen sehr
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kleinen Theil des Bedarfs an Obstbaumen decken
und sind mehr dazu da, Neigung und Liebe zum
Obstbau zu wecken, als gut gezogene Baume
in grosserer Anzahl zu verbreiten.

2) Der Baumsatz sollte unter sachkundiger Leitung
in durchaus besserer Weise geschehen als diess

bis jetzt tiblich ist. Vergleiche darliber pag. 47.

der „Kurzen Anleitung zur Obstcultur^^

3) Die Erdoberflache um die frisch gepflanzten

Baume herum sollte in den Sandboden des Keuper-
gebiets und aucb womoglich in den andern Boden
bei trockenem Friihjahr mit einer humosen Streu

belegt werden, um das Anwacbsen zu befordern

und der Erde die Feuchtigkeit und Frische zu
erhalten, welcke zur Neuanbildung der Wurzeln
nothig ist.

4) Die Baumpflege an den Strassen sollte durck
gesetzliche Bestimmungen in alinlicher Weise wie
in Wurttemberg geregelt werden. So lange dies

nicht der Fall ist, soLlten doch wenigstens einige

Strassenbaumwarter aufgestellt, oder die Weg-
macher mit der Baumpllege beauftragt und darin

unterrichtet werden. Dies anfangs vielleicbt nur

in soweit, als die Baumpflege im Abschneiden

abgestorbener Aeste, in dem Ausputzen der aus

Stamm und Wurzel hervortreibenden wilden

Triebe, dem Abkratzen der alten schorfigen

Rinde und im richtigen Anbinden der des Pfahls

bediirftigen Baume besteht. Auch dieser kleine

Anfang wiirde schon Manches niitzen.

5) Auf die Pflege der Baumwunden wie auf Be-

seitigung und Abhilfe bei Krankheiten ist viel

mehr Aufmerksamkeit zu richteu, um die Ge-

sundheit der Baume zu erhalten und ihre Lebens-

dauer zu verlangern.

Wird nun zunachst mit diesen bier erwahnten
Punkten der Anfang gemacht, so werden sicher die

^ustande der Obstcultur bald bedeutend sick bessern.



Jedenfalls diirfte aber ein Hauptaiittel zurHebung
derObstzucht darin bestehen, dass tiiclitigeBaumwarter

angestellt warden, welchemit dem rationellen Obstbau
bekannt

,
den Baumsatz and die Baampilege besorgen

konnen. Wird einem derselben, welcher darch eine

allgemeinere, auch natarwissenschaftliche Bildang daza
sich befahigt zeigt, die Gelegenheit zar Aasbildang
aach in derObstkande geboten, so wiirde sich ein

solcher za einem K r e i s - B a a m w a r t e r eignen. Dieser

hatte die Bezirks- and Orts-Baamwarter za controlliren

and jahrlich eine Anzahl Baamwarter theoretisch and
praktisch anzaleiten.

Vor Allem darfte, sob aid Obstbaa-Techniker da
and dort aafgestellt sind, aaf die Verbreitang der

besten and tragbarsten handelsfahigeren Obstsorten
Bedaclit genommen werden.

Ich habe aaf pag. 45 der Karzen Anleitang zar
Obstcaltar, 2. Aafl. 1869, 70 der werthvollsten Apfel-

and 50 Birnsorten aafgezahlt
,
von denen die gesperrt

gedrackten wieder besonders za beachten sind. Unter
diesen Sorten ist keine, die fiir die mittleren klima-

tischen Verhaltnisse Oberfrankens za zartlich ware,
wenn nar der Boden gehdrig vorbereitet ist and die

Baame an den far sie nothigen Nahrstoffen keinen
Mangel za leiden haben.

Dr. Ed. Lucas.

Die Obstcultur in der Umgegend von Zweibriicken

in der Hbeinpfalz

In meiner Heimath Zweibriicken, sowie in der
Umgegend, ist der Obstbaa noch nicht im besten Za-
stand and der grossten Vollkommenheit and diirfte

desshalb noch eine grosse Verbesserang stattfinden.

Dieses Bedarfniss wird in der neaeren Zeit fast all-

gemein anerkannt and geschieht zar Beforderang des
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Obstbaues in manchen Bezirken schon vieles, dennoch
bleibt noch Vieles za wiinschen iibrig.

Wie bekannt ist die Rhein pfalz eine der besten
Obstgegenden Deutschlands, das Klima ist dort sehr
mild und gat, die besseren Lagen sind vor rauhen
Winden meistens geschiitzt. Der Boden ist fast iiberall

sehr gut um alle Arten von Feldfriichten zu erziehen.

Dass diese, sonst so gesegnete Gegend Bayerns in

Bezug auf Obstbaumzucht hinter andern Staaten, wie
z. B. Wiirttemberg, noch zuriicksteht, so hat es sich

der landwirthschaftliche Verein ziir Aufgabe gestellt,

den Obstbau kraftig zu befordern
,
und desshalb schon

seit einigen Jahren jahrlich einige junge Leute zu dem
Sommerkurs in das hiesige Institut gesandt, um diesen

Gelegenheit zu tuchtiger Ausbildung und Erlernung
dieses so wichtigen Zweiges der Landwirthschaft zu
geben; schon jetzt bemerkt man an einzelnen Orten,

wo derartige Leute mit Eifer und Interesse die Sache
in die Hand nehmen

,
weit mehr Interesse, Lust und

Liebe unter den Biirgern solcher Gemeinden fiir An-
pflanzung von Obstbaurnen, sowie fiir bessere Baum-
pflege. In der Pfalz werden alle Gattungen Obst mit

grossem Vortheile erzogen und findet man besonders

auch ausserordentlich grosse Anpflanzungen vonWall-
niissen, Zwetschen und Pflaumen.

Unter den so manchen recht guten Obstsorten,

welcbe dort verbreitet sind, haben sich leider auch.

eine grosse Anzahl schlechter Sorten mit eingeschlichen

und ich werde es mir zur Hauptaufgabe machen,

solche geringe Sorten zu verdrangen, und durch

gute dconomisch wichtige zu ersetzen
,

was mir

durch das Umpfropfen alterer Baume und durch das

Anpflanzen guter Sorten v/ohl allmahlig gelingen

diirfte.

Zu diesem Zwecke erlaube ich mir hier eine

Anzahl empfehlenswerther und fiir alle Zwecke taug-

liche Sorten, welche ich in Reutlingen kennen lernte,

anzufiihren; solche sind:
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Fiir Garten und Baumwiesen.
a) Aepfel. Winter-Goldparmane, Grafeiisteiner,

Danziger Kantapfel; Reinette von Orleans, Reinette

von Canada, Edelborsdorfer, Graue franzosische Rei-

nette, Wagnersapfel, Oberdiecks Reinette, Baumanns
Reinette, Carmeliter Reinette, Englische Spital-Reinette,

Virginischer Sornmerapfel, Langtons Sondersgleichen,

Goldreinette von Blenheim
,
Weisser Winter-Calvill und

noch andere mehr.

b) Birnen. Holzfarbige Butterbirn, NeuePoiteau,
Weisse Herbstbutterbirn, Marie Louise, Clairgeau,

Wildling von Motte, Diels Butterbirn, Napoleons
Butterbirn, Bergamotte Crassanne, Hardys oderGellerts

Butterbirn, Graue Herbst-Butterbirn, Stuttgarter Gais-

hirtle, Winter-Dechantsbirn
,
Argenson, Arenbergs Col-

mar, Capiaurnont u. a.

Zu Anpflanzungen an Strassen sind ihres hoch-

gehenden Wuchses und nicht am Baum reifender

Frucht wegen besonders zu empfehlen:

c) Aepfel. Parkers Pepping
,
Carpentin, Grosser

Bohnapfel, Grosse Cassler Reinette, Champagner Rei-

nette, Luxemburger Reinette, Brauner Matapfel
,
Wel-

lington, Kl. Langstiel, Goldgelbe Sommer-Reinette u. a.

Letztere genannte Friichte sind als Kellerobst za
gebrauchen, besonders aber zu Mostbereitung.

d) Birnen. Grosser Katzenkopf, Champagner
Bratbirn, Wildling von Einsiedel, Wolfsbirn, Pome-
ranzenbirn von Zabergau, Weiler’sche Mostbirn, Nor-
manische Ciderbirn, Grosse Romelterbirn und noch
andere mehr.

Die bier angefiihrten Birnsorten sind mit Ausnahme
der ersteren

,
welche sich auch zum Kochen verwenden

lassen, lediglich nur zur Mostbereitung tauglich und
sind sowohl ihres schonen Wuchses

,
als auch der Un-

geniessbarkeit ihrer Friichte wegen zu Strassenpflan-

zungen sehr zu empfehlen.

Johann Hein, Gartner aus Zweibriicken,
Zbgl. des Pomol. Instituts.

Taechenbnch 1870. 2
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Znr BeiSrdernng der Obstcoltur in Thfiringen.

In meiner Heimath Ichtersbausen im Herzogthum
Sacbsen-Coburg-Gotha ist der Obstbau noch sehr zuriick.

Die Ursache davon liegt theils in den ungiinstigen

Bodenverbaltnissen
,
— wir treffen meist auf Kiesgerolle,

das bald holier, bald tiefer liegt, — theils in der un-

richtigen Behandlung und mangelhaften Pflege der
Obstbaume. Audi das Klima ist im Ganzen nicht

besonders dazu geeignet; der liauhge Witterungs- und
Temperaturwechsel wirkt ungiinstig ein und oft zer-

stbren die bei uns so viel vorkommenden spaten Mai-

froste uiisere Baumbliithe fast ganzlich. Daher kommt
es denn, dass sich bei unsern Landwirthen undGart-
nern die Ansicht fest gesetzt hat, dass das Land dern

Obstbau iiberhaupt nicht zutraglich sei und derselbe

bei uns einen zu geringen Nutzen abwerfe. In Folge
davon geben sich die Genannten keine Miihe damit
und so liegt denn der Obstbau, gegenuber dem sonsti-

gen hohen Stand unserer Landwirthschaft, noch sehr

im Argen. Die Obstpflanzungen sind unbedeutend;
sie beschranken sich auf die Garten und die nachste

ISTalie der Hauser. Baumgiiter und grbssere geschlossene

Pflanzungen gibt es fast nicht, Oder nur sehr wenige.

Sie sind meist Gemeindepflanzungen und dann hat

man stets die unfruchtbarsten Fleckchen und ungiinstig-

sten Stellen dazu genommen. KeinWunder, dass bei

dieser Vernachlassigung und unter diesen widrigen

Bedingungen die Baume ein kiimmerliches Ansehen
haben und keine Ertrage liefern und damit das herr-

scliende Vorurtheil von der Unmoglichkeit eines loh-

nenden Obstbaues hier zu Lande noch befestigen. Das
konnte aber ganz anders sein

,
wenn man sich mit der

richtigen Kenntniss der Obstcultur der Sadie annahme.
Ja selbst auf den rauhen und exponirten Stellen der

Gemeindepflanzungen miissten die Baume gut fort-

kommen und tragbar sein, wiirden gleich bei der

Pflanzung die Baumgruben tief und weit genug gemacht,
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das Kiesgerolle entfernt und dafiir das Loch mit geeigne-

tem Boden ausgefullt. Ferner mussten den Baumchen je

2 Pfahle gegeben werden, damit sie gerade aufrecht

gehalten warden und doch dem sich setzenden Erd-

reich nachgeben konnten. Audi denkt Niemand daran,

den Boden ordentlich uni die Stammclien lierum zu

lockern, und sog. Baumsclieiben lierzustellen, damit

Luft und Warnie in den Boden dringe und zur rechten

Zeit mit der geeigneten Diingung nachzulielfen
,
trotz-

dem Kloakendiinger reichlicli vorlianden und billig zu

haben ist, der mit Asclie gemischt, mit Wasser ver-

diinnt und so als fliissige Diingung angewandt, eine

herrliche Wirkung aussern nnd selir zum Waclisthum
beitragen wiirde. Bei der Behandlung der j ungen
Baumchen ware darauf zu sehen, dass sie 3—4Jahre
ordentlich im Schnitt gehalten wiirden

,
damit sie eine

schbne Krone bekommen, denn werden sie in diesen

ersten Jahren im Schnitt ^vernachlassigt, so kann dies

spater nicht mehr leicht verbessert werden. — Was
die Pflege der alteren Baume anbelangt, so lasst die-

selbe auch noch Vieles zu wunschen iibrig. Es ist

nur hochst selten zu seben, dass die Baume ordent-

licii ausgeputzt und dieWunden mit Baumwachs Oder
Theer verstrichen werden Oder dass man den Stammen
•einen Anstrich von Blut und Kalk giebt, um sie vor
Moos und Flechten rein zu halten und zugleich gegen
Hasen zu schiitzen. Unfruchtbare altere Baume miissteu

verjiingt werden, indem man die sammtlichen Aeste
stark verkiirzt, oder man miisste sie umpfropfen. Das
letztere ware zugleich eiiiMittel, die noch zahlreichen

geringen Sorten durch bessere und werthvollere all-

mahlig zu verdrangen. Bei diesem Umpfropfen ist es

meist gerathen, nicht zu viel auf einmal erreichen
zu wollen, nicht die ganze Krone abzuwerfen, son-
dern einige der unteren Aeste unberiihrt zu lassen,

um bei ihnen die Umpfropfung dann erst im nachsten
Jahre vorzunehmen.

Dass man auf eine richtige Auswahl der Sorten^
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die dem Klima und der Lage entsprechen und worauf
es ja ganz besonders ankommt, in meiner Heimath
Riicksicht nimmt, ist ferner noch ganz besonders zu
wiinschen; daher ware denn durch Einfdhriing solcber

Sorten der Obstbau sehr zu verbessern.

Von den vom deutschen Pomologen -Verein em-
pfohlenen 50 Kernobstsorten warden sich fiir meine
heimathliche Gegend vorziiglich folgende eignen

:

A e p f e 1. Prinzenapfel
,

Champagner - Reinette^

Danziger Kantapfel, Rother Wintertaubenapfel
,
Kaiser

Alexander, Reinette von Canada, Goldzeugapfel, Mus-
cat- Reinette

,
Carmeliter Reinette, Englische Spital-

Reinette, Graue franzosische Reinette, Wintergold-
parmane, Grosse Cassler-Reinette, Harberts Reinette,

Koniglicher Kurzstiel
,
Luikenapfel

,
Grosser Bohnapfel,

Rother Eiserapfel, Winter-Citronenapfel.

Birnen. Colomas Herbstbutterbirn, Punktirter

Sommerdorn
,
Winter-Nelis

,
Diels Butterbirn, Liegels

Winter-Butterbirn, Runde Mundnetzbirn, Wildling von
Motte, Rothe Dechantsbirn

,
Englische Sommer-Butter-

birn, Capiaumont, Marie Louise, Napoleons Butterbirn^

Grumkower Butterbirn, Hardenponts Winter-Butterbirn,

Forellenbirn
,
Kuhfuss, Grosser Katzenkopf.

Hier sind die frilhreifenden Sorten, als zur An-
pflanzung ins freie Feld nicht geeignet, sowie Sorten^

welche einen besonders kraftigen Boden verlangen,

nicht mit genannt.

Am wirksamsten zur Hebung der Obstcultur miisste

jedoch sein, wenn die Gemeinden
,
wie dies in andern

Landern, z. B. in Wiirttemberg mit gutem Erfolg ein-

gefiihrt ist, einen tiichtigen und gehorig geschulten

Gemeinde-Baumwarter aufstellen wtirden, der die Ge-

meinde- und Strassenpllanzungen zu pflegen und zu

beaufsichtigen hatte und auch den Privaten in Betreff

ihrer Obstbaume Rath ertheilen oder Arbeit leisten

kbmite. Derselbe konnte zugleich eine kleine Baum-
schule anlegen, aus der der Bedarf der Gemeinde an

jun gen Baumen genommen werden kann. Dies letztere
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niiisste nun gewiss von inehr als einem Vortheil sein,

weil dann jeder die Sorte sicher bekame, die er wunscht
und welche fiir ihn passt und ausserdem ist es ja be-

kannt, dass Baume von auswarts aus unbekannten
Baumschulen bezogen, weil sie moglicherweise in ma-
gerem Oder iiberhaupt anderem Boden imd unter an-

deren klimatischen Verhaltnissen erwachsen sind, in

dem neuen Boden und an dern neuen Standort nicht

immer gut fortkommen, sondern oft mehrere Jahre
kiimmern Oder gar eingehen.

Indessen ist dock die erfreuliche Wahrnehmung
zu machen, dass, Dank den Anstrengungen der land-

wirthschaftlichen Vereine und den Bemuhungen der
Regierung um Hebung der Obstcultur in neuerer Zeit,

der Sinn fiir die Letztere mehr und mehr erwacht und so

manche zweckmassige Massregel und Verbesserung im
Obstbaubetrieb eingefiihrt wurde. Dahin ist zu zahlen,

dass die Regierung in sammtlichen Industrie- und Abend-
schulen Unterricht und Unterweisung in der Obstcultur

ertheilen lasst und schon eine Anzahl Gemeinden,
unterstiltzt von der Regierung, Baumwarter ausbilden

liessen, so dass, wenn in dieser Weise fortgefahren

wird, man nicht lange mehr wird sagen konnen, die

Obstcultur im Gothaer Land sei hinter der anderer
<leutschen Gauen, selbst solcher, die von Natur besser
dazu geeignet sind, zuriick.

H, Rdser, Baumgartner aus Ichtershausen,
z. Z. Zogl. des Pomol. Instituts.

Oekonomie nnd Obstcultur.

Zu einer vollkommenen Oekonomie gehort un-
streitig auch die Obstcultur und zwar aus folgenden
Griinden: erstens vertragen sieh diese Culturen besser
wie die meisten anderen Nebenculturen mit der Land-
wirthschaft, hauptsachlich deswegen, weil die Obst-
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cultur in Betreff der gegenwartigen theuren Arbeits*
lohne nicht so anspruchsvoll ist, und besonders weil
dieselbe zu einer Zeit, wo man mit der Oekonomie
vollauf zu thun hat, nicht viele Arbeiter erheischt,

auch ist sie keine Cultur, die alle Arbeitskrafte zu
gewissen Zeiten in dem Masse fiir sich in Anspruch
nimmt

,
wie dies bei anderen Culturen z. B. dem Hopfen,

der Fall ist, wo es denn auch gewohnlich vorkommty,
dass eine oder die andere Cultur Noth leiden muss,
weil die Arbeitskrafte dann iiberall fehlen, wodurcb
sehr oft der erwartete Reinertrag namhaft geschmalert
wird. Besonders aber ist es die Production des Apfel-

krautes, Dorrobstes und vor allem des Obstweines,
welche die Obstcultur als zu einer rationellen Wirth*
schaft, wenigstens in Siiddeutsehland gehdrig, erken-
nen lasst.

Da die Arbeitsleute immer anspruchsvoller werden,
hauptsachlich in Betreff der ihnen zu gebenden Ge*
tranke, und ein jeder Landwirth schon mehr Oder
weniger empfunden haben wird

,
wie es sich in baarem

Gelde summirt, wenn er Jahr aus Jahr ein das Ge-
tranke fiir sein Gesinde kaufen soli, so wird er bald
einsehen, welche grosse Ersparniss es ist, wenn er
auf seiner Besitzung an Wegen und Rainen, oder
anderen passenden Platzen, Obstbaume hat, welche
ihm das Getranke fiir das ganze Jahr liefern. Wo
der Obstmost fehlt, giebt es in vielen Gegenden ein

schlechtes lahmes Weissbier und zuletzt noch das aller-

schlechteste
,
den Branntwein mit seinen schadlichen

Einfliissen auf den Geist des Menschen. Fiir dieses

Alles wird viel Geld von den Landwirthen wegge-
worfen, wahrend sie das Ersatzmittel daftir gar leicht

selbst haben konnten, und dieses ist der Obstweim
Der Branntwein ist das Allerschlechteste, was

der Landwirth seinem Gesinde geben kann; er reizfc

einige Augenblicke, um spater desto mehr zu schwachen.
Durch den langeren Genuss des Branntweins wird der
Geist stumpf und widerwillig und anstatt den zum
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Ackerbau nothigen frischen Muth zur Arbeit zu geben,

schwacht er den Arbeiter iind gibt Veranlassung zum
Miissiggang. Es liegt hierin anch der tiefere Grund,

warum oft Dienstleiite, besonders auf dem Lande, sich

nicht mehr mit ihrem Dienstherrn vertragen. Der
Knecht fiihlt sich unbehaglich, weil die Verdauung
durch dieses Giftwasser gestortist, ist unziifrieden mit

sich selbst und mit seinem Dienst, glaubt sich mit

Arbeit tiberburdet, weil es ihm an Kraft imd Muth
fehlt und so geht erdavon, ohne eigentlich zu wissen

warum. Gewohnlich bietet der Landmann alles auf,

ihn gutzu halten, aber umsonst, es schmeckt ihm die

beste Kost nicht mehr.

Da ist es mit dem Obstmost als Getranke bei der

Arbeit gewiss besser, zumal im Heuet und der Ernte,

wo er bei angestrengtesten Arbeiten in der gliihenden

Sonne viel gesiinder und durstlbschender ist, selbst

als Bier Oder Milch, was mir gewiss jeder wiirttem-

bergische Landwirth zugestehen wird.

Durch schlechte Behandlung des Mostes ist es in

einigen Gegenden dazu gekommen, dass er giinzlich

misskannt wird, woran nicht der Most, sondern eine

nachliissige Oder missverstandene Behandlung im Keller

Schuld ist. Es gehdrt nicht viel dazu, einen guten

Most zu erhalten, desswegen braucht ein Landmann
nicht angstlich zu sein. Kauft sich einer das kleine

Schriftchen: „Kurze Anleitung zur Cider- Oder Obst-

weinbereitung'^ von Dr. Lucas (Ravensburg, Ulmer-’

sche Buchhandlung 1869. 30 kr.), so hat er eine

kurze, leichtverstandliche Anweisung und braucht sich

nur darnach zu richten, um die Bereitungs- und Be-
handlungsweise eines guten, haltbaren Mostes kennen
zu lernen und sich einen solchen selbst darnach zu
bereiten.

Ein weiterer Grund, die Obstcultur dem Land-
wirth zu empfehlen

,
ist die Gewinnung des sog. Apfel-

kr antes (Gesalzes) fiir seinen Haushalt, eines ganz
schatzbaren Beitrages zu demselben, der in vielen
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Gegenden von Siiddeutschland noch gar nicht bekannt
ist. Ich konnte mir fur den Landmann keine passen-
dere und angenehmere Zuspeise denken. Es stillt, auf
das Brod gestrichen

,
den Hunger

,
und ist so siiss und

angenehm zu essen, dass es jeder Landwirth, der es

erstmals isst, gev^iss fiir einen Leckerbissen kalten
wird, nebenbei ist es auch sehr gesund; in lieissen

Tagen wird es oft und mit Recht der Butter vorge-
zogen und wird auch als Ersatz des Zuckers zum
Kaffee genommen.

Diese Art der Verwerthung des Obstes als Obst-
kraut ist besonders am Niederrhein verbreitet, wo
sich grdssere Fabriken mit der Herstellung desselben
befassen und neuerdings ist eine solche in Klein-
heubach in Bayern von Ter M e r We i m a a r

errichtet worden, welche ein ausgezeichnetes Produkt
liefert. Dasselbe kann gemacht werden aus einem
Gemisch von Aepfel, (vorziiglich Siissapfeln wegen
ihres siissen Fleisches) und Birnen mit Runkelsaft,

Oder auch aus Zwetschen, Kirschen und es ist sehr

leicht und einfach herzustellen. Um sich von dem de-

likaten und dabei wohlfeilen Nahrungsmittel zu iiber-

zeugen, kann ein jeder Landmann sich ein Probe-
fasschen schicken lassen und er wird ihm gewiss seine

Anerkennung nicht versa gen kdnnen; das Pfund kostet

ungefahr 5 Sgr. und man reicht weiter
,
als mit Butter,

um das Vesperbrod damit zu wurzen.

Auch gedbrrtes Obst gehdrt in jede Oeko-
nomie; es wird von dem Gesinde gerne gegessen, wenn
es von Zeit zu Zeit auf den Tisch kommt. Den grosseren

Umstandlichkeiten beim Dorren ist man zum Theil

enthoben, wenn in der Gemeinde eine gute Gemeinde-
Obstdorre angeschafft wird. Ueber das Dorren und
die Apfelkrautbereitung giebt die kleine, neue, und
nur 21 kr. kostende Schrift ,,Kurze Anleitung zum
Obstddrren und zur Mussbereitung^^ von Dr. Lucas
(Ravensburg 1869) sehr griindliche Anleitung.

Auch will ich auf die schonen E r t r a g e hinweisen,
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die an baarem Gelde in den verschiedenen Obstge-

genden erzielt werden, z. B. von Kirschen im Rems-
thal, wo viele Tausend Gulden von den Gerneinden

gelost werden, ohne eine besondere Auslage an

baarem Gelde dabei zu haben, da die Landleute das

Pducken selbst besorgen; es ist dies also Reingewinn

fur den Landwirth.

Es erscheint mir iiberflussig, noch mehr Beispiele

lohnender Obstculturen, die oft eine Haupteinnahme-
quelle fiir eine ganze Gegend bilden, anzufuhren und
ich bin der Meinung, dass das Gesagte gentigen wird,

den intelligenteren Landwirth zur Anlegung von Baum-
giitern anzufeuein und sich nicht etwa durch die Kosten
davon abhalten zu lassen

,
die ja nicht gross und dann

fiir immer gemacht sind.

Es bliebe noch tibrig, einige praktische Winke in

Bezug auf die zweckmassige Auswahl der Obstsorten

fiir die verschiedenen wirthschaftlichen Zwecke zu geben.

Zur Erzielung seines Mostbedarfs baue der Landwirth
nur anerkannt gute Mostobstsorten, (Aepfel und Birnen)

vorzuglich solche, die spat reifen, damit die Ein-

erntung des Obstes und das Mosten moglichst hinaus-

geriickt werden kann und nicht mit den Arbeiten
wahrend der Herbstsaat zusammenfallt. Da dies auch
meist Baume mit hochgehenden Kronen sind, die dann
entsprechend weit, oft auf 50 bis 60 Puss Entfernung,
von einander gepflanzt werden miissen, so ist dies ein

weiterer Grund fur den Landmann, gerade sie zu
wahlen, weil sie seine Saaten nicht zu sehr beein-

trachtigen
,
und da sie ferner meist unansehnliche,

herbe Friichte bringen, die roh gar nicht genossen
werden konnen, so ist er mit diesen Sorten auch vor
Obstdiebstahl mehr geschiitzt.

Zur Bereitung des Apfelkrautes eignen sich, wie
gesagt, besonders Siissapfel, deren markiges, saftiges

Fleisch vorzuglich reich an Pflanzengallerte ist und
“dadurch ein fiir das Auge auch sehr schones Obst-
kraut liefert. — Gutes Dorrobst liefern ausser Zwetschen
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und Kirschen
,
fast alle nicht zu weichfleischigen Kern-

obstsorten, die aiich frisch zu essen angenehm sind;.

die zum Mosten tauglichen Sorten koimen meist aucb
dazu verwendet werden.

Ein anderes ist es, will derLandwirth auch Obst
zum Verkauf auf dem Markt ziehen, abgesehen
von seinem etwaigen Ueberfluss an Mostobst, welches er
bei der grossen Nachfrage darnach auch stets gut
verkaufen kann. In diesem Fall miisste er sich schon
etwas eingehender mit der Obstcultur befassen, sich

einige Kenntniss der Baumzucht verschaffen und mehr
Zeit und Miihe darauf verwenden. Aber lohnend ware
es immerhin fiir ihn und liesse sich auch gleich gut
mit seinen iibrigen Absichten vereinigen. Dass er

auch die Annehmlichkeit
,

frisches Obst fiir seinen

Hausbedarf zu ziehen
,
zu haben wiinscht, ist natiirlich,

und dann ware ihm zu empfehlen, seinen Hausgarten
mit besseren, zum Theil friihreifenden Obstsorten zu
bepflanzen, grosstentheils mit hochstammigen, aber auch
mit einer Anzahl Zwergbaumen. Aber ausserdem moch-
ten wir ihn noch auf den besonderen Vortheil auf-

merksam machen, den ihm die Mauern seiner Wohn-
und Wirthschaftsgebaude zur Anlage von schonen
Obstspalieren bieten. Wie oft mussten wir mit Be-
dauern wahrnehmen, wie die schonsten Lagen an
Oekonomiegebaulichkeiten, an denen so manche schone

Frucht erzielt werden kdnnte, unbeniitzt gelassen waren !:

Und selbst wenn ein Landwirth hier nicht um des Er-

trags willen pflanzen wiirde, so miisste er es zur Zierd e

und Verschonerung seines Wohnsitzes thum
Ich mdchte nun versuchen, die vermeintlichen

Griinde, die der Landmann zu haben glaubt
,
um keine

Baumfelder anzupflanzen
,
auf Erfahrung gestiitzt zu

widerlegen.

Vor allem wirft der Landmann entgegen, es ge-

gedeihe nichts unter den Baumen, der Obstbau schmalere
besonders den Ertrag der Wiesen. Diess mag vielleicht

bei einem Landmann vorkommen, der seiner Familie
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und Gesinde nicht genug eingescharft hat, kein Obsi
aufzulesen, bis das Oehmd abgemaht ist; diess kommt
sehr haufig vor, da gar haufig solche Friichte ange-

pflanzt sind, welche fruh reifen und ziim Rohgenuss
verlockend sind. Auf diese Art kann allerdings Schaden
entstehen durch Zusammentreten, aber sonst habe ich

noch nie bemerkt, dass die Friichte Oder das Gras-

unter in gehoriger Weite gepflanzten und gut ausge-

putzten Baumen schlechter stiinde als da wo keine

Baume standen; ich verweise diejenigen, die das Ge^
sagte noch bezweifeln, auf die verschiedenen Obst-

gegenden, besonders des wiirttembergischen Unterlandes

um da anzufragen, Oder besser selber nachzusehen,

um sich zu iiberzeugen; er wird beinahe keinen Unter-

schied finden zwischen bepflanzten Baumfeldern und
andern Aeckern und Wiesen. Auch ist das Heu prachtig

dtirr geworden
,
selbst auf Baumgiitern

,
welche so eng

gepflanzt sind, dass sie das Aussehen eines Waldes
haben.

Man kann ja bei der Anpflanzung leicht dazu.

kommen
,

fiir die Bodenculturen geniigend Licht und
Sonne zu bekoramen, indem man die Baume weit
genug pflanzen kann. Sind 50' nicht weit genug, so
kann man 60' weit pflanzen und Baume mit hoch-
gehenden Kronen wahlen, wie es auch sein soil.

Esist schon vielfach vorgekommen, dass in trocke-

nen Jahrgangen die mit Baumen bepflanzten Wiesen
mehr Heu und Oehmd lieferten, als andere Wiesen
ohne Baume.

Auch durch das Unbequeme des Pfliigens will der
Landmann der Empfehlung der Obstcultur entgegen
sein. Aber dies ist ein schlechter Grund und ist

eine solche Entschuldigung mehr Nachlassigkeit als>

wahrer Grund. Bei einer solchen rentablen Culturart
wird man bei dem Pfliigen doch auch etwas Riicksicht
auf die Baume nehmen konnen; man muss bei andern
Culturen noch viel mehr thun.

Sehr schon und praktisch istes, wenn man langs
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<ier Reihen der Baame Grasstreifen liegen lasst von
^—10' Breite zu Wieswachs, so dass es zwei Hiebe giebt,

bin und her, so kann ganz bequem gepfliigt werden,
ohne mit den Bauihen in Beriihrung zu kommen.

Auf diese Art ist auch das Instituts-Baumgut hier

angelegt, was sehr hiibsch aussieht und sehr prak-

tisch ist.

Fur den Freund des Obstbaues, der da weiss,

welche Quelle des Wohlstandes letzterer ist und der die

Freuden und Geniisse kennt, welche diese Cultur alien

gewahrt, die sich daiiiit befassen, ist es die erfreu-

lichste Wahrnehmung, dass sich das Interesse dafiir

in neuerer Zeit vermehrt und namentlieh die land-

wirthschaftlichen Vereine sich dessen Hebung angelegen

sein lassen. Aber das Beispiel lehrt und darum mbchten
alle strebsamen Landwirthe isich der Obstcultur mit

der ihr gebiihrenden Beachtung zu ihrem eigenenVor-
theil und zu ihrem eigenen Genuss annehmen. Hierzu

in ihrer Weise, wenn auch nur anregend, beizutragen,

ist der Zweck dieser Zeilen.

Gottlieb Heim, Landwirth aus Bosingen (Wttembg.),

d. Z. Zdgl. des Poiuol. Instituts.

II. Neue Werkzeiige uiid Materialien.

Nener englischer Obstbrecher.

Patent fruit Picker.

Unter den Gerathen und Werkzeugen, welche
Herr Director Lucas von den Ausstellungen in Ham-
burg vorigen Herbst mitgebracht, befand sich auch

eine ganz neue Art von Obstbrecher, welcher sehr

«infach und ebenso praktisch ist. Derselbe besteht

^us einem runden Eisen, welches in vier Theile ge-

theilt und mit Gelenke bildenden Nieten zusammen-
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getugtist, wodurch die

verschiedenen Eisen-

stiicke sich leicht bewe-
gen konnen

,
so dass,.

wenn man die Frucht
gefasst hat und anzieht,

Fig. 1. sich d. einzelnen Glieder

des Obstbrechers zusammenziehen, wodurch die Frucht

gehalten und losgezogen wird und in das darunter

hangende Sackchen fallt. Dieser Obstbrecher ist sehr

leicht und bequem zu fuhren, lasstsich in die Tasche

stecken und durch die beweglichen Eisen kann

^ man iiberall am Baum hinkommen und die

entferntesten Friichfce pfliicken, ohne sie im
Geringsten zu beschadigen.

Die nebenstehende Abbildung stellt den-

selben in einem Achttheil der natiirlichen Grdsse
dar. Der Preis war in Hamburg Rthlr.

Gastaf Ciirlssoil aus Stockholm,
Otergehiilf im Pomol. Institut.

Nenes Ocnlirmesser aos Amerika.

Dieses Oculirmesser wurde von einem
Zogling aus Amerika in das Pomologische
Institut aus New -York mitgebracht, und hat

das Institut nach diesem Muster einige Messer
bei einem hiesigen Fabrikanten zur Probe an-

fertigen lassen. Ein solches Messer, welches
ich nun schon langere Zeit im Gebrauch habe,

hat sich bei der diesjahrigen Oculation recht

gut bewahrt, es liegt sehr gut in der Hand
und man arbeitet sicher und flink damit. Als
besonderer Vorzug ist zu erwahnen, dass es

stets einen glatten Schnitt macht, und sehr
Fig. 2. gut zu handhaben ist, und kann ich dasselbe

jedem Gartner und Gartenfreund empfehlen.
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Beistehende Abbildung stellt das Messer in der
Hiilfte seiner natiirlichen Grosse dar.

Das Stuck ist fur fl. 1. 10 kr. = 20 Sgr. vom
Pomologischen Institut zu beziehen.

Gastaf Garlsson aus Stockholm.

Die Bogensage in ihrer jetzigen Einrichtung.

In der 1. Auflage meiner Schrift „die Gemeinde-
baumschule^^, welche 1851 bearbeitet wurde, babe ich

•zuerst die von mir damals neu construirte Baumsage,
welche ich, da ich in jener Zeit in Hohenheim war,
^Hohenheimer Bogensage^‘ nannte, abgebildet und kurz
beschrieben. Auch im Wurttembergischen Wochenblatt
fiir Land- und Forstwirthschaft gab ich in jener Zeit

Beschreibung und Abbildung.
Wir haben in der ganzen Gartencultur kein Hand-

gerathe
,
was sich so sehr verbreitet hat und welches

so allgemein in die Praxis eingefiihrt wurde; weder
Patent noch Pramie wirkten hier mit, lediglich war
es die hochst practische Einrichtung dieser Sage

,
ihre

-sehr bequeme Handhabung und ihr billiger Preis, ver-

bunden mit tilchtigen Leistungen dieses Werkzeugs.
Ueberall fast in alien grosseren Handlungen von

Gerathen fur Obst- und Gartenbau findet sich diese Sage
und zwar meist ganz nach der ihr von mir gegebenen
Form, Grosse und Einrichtung, mit sehr unbedeutenden
Abanderungen. Leider bin ich nicht mehr in dem
Besitz der 1850 (also vor 20 Jahren) in derWerkzeug-
fabrik in Hohenheim gefertigten ersten Sage

,
welche

mir lange Zeit sehr gute Dienste leistete. Mit diesem
Fruhjahr habe ich eine kleine Verbesserung an dieser

Sage eingefiihrt und lasse jetzt hier fiir das Gerathe-
lager im Pomologischen Institut sammtbche Bogensagen
so anfertigen.
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Es zeigt sich namentlich, dass bei mehrjahrigem
Oebrauch einer solchen Sage, bei dem Durchsagen
eines starken Astes die Stellung des Blattes am Griff

nicht fest genugwar, sondern sich das Sageblatt schief

zog, eiii Umstand, der bei fast alien Sagen mit stell-

barem Blatt friiher Oder spiiter einzutreten pflegt.

Ich liess nun an dem Griff, da wo das Sageblatt

sich drehen lasst, eine kleine Schraube (e), welche
beim Stellen des Blevttes aufgeschraubt und nach dem
Stellen zugeschraubt wird, anbringen. Hierdurch erhalt

das Sageblatt fur alle Zeit die gewiinschte Festigkeit.

Ganz leicht liess sich auch die vortreffliche Einrichtung,

Fig. 3.

welche bei Alers Fliigelsage zu finden ist, wodurch
das Sageblatt stossend und ziehend zu stellen ist, hier

anbringen, doch war das Bediirfniss noch nicht dafur da.

Die Sage besteht aus a. dem Bogen, b. dem in

demselben befind lichen mit Leder Oder Gurte gepolster-

ten Griff, c. der aus einem englischen Sageblatte ge-

fertigten Sageschneide
,

d. der Schraube zum Anziehen
und Stellen

,
e. dem Ende des Bogens

,
worin das Sage-

blatt sich dreht und durch die Schraube d. festgestellt

wird. Diese Sage kostet im Pomologischen Institut in

obiger Einrichtung 3Y2 Frcs. = 1 fl. 38 kr. = 28 Sgr.

Dr. Ed. Lucas.

Nene amerikanische Zickzackkacke.

\>^ir gaben im vorigen Jahrgang Beschreibung und
Zeichnung von einigen durch unsern geschatzten Freund
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Dr. Siedhof aus Nord-Hoboken erhalteneii

Werkzeugen, worunter auch zwei Geratbe
waren

,
die zu den Zieh- und Stosshacken

geliorten. Hierzu gehort die hier dar-

gesteilte Zickzackhacke auch. Sie ist

besonders fiir Reihenculturen, fiir Blumen-
beete u. s. w. und schneidet, da beide

Seiten der in dem Boden etwal— 2Zoll
tief hin und her arbeitenden zickzackar-

tigen Stahlplatte sehr scharf sind, alle

Unkrauter leicht unter dem Boden ab,

wahrend die Krume zugleich sanft auf-

gelockert wird. Das Gerathe ist sehr

empfehlenswertb und leicht zu hand-

haben und wird hier fiir 2 fl. 6 kr.

(= 1 Thlr. 6 Sgr.) gefertigt. Man ge-

braucht diese Hacke, indem man erst

V vorwarts stossend den Boden lockert,

dann etwa 2' riickwarts ziehend und so

fort damit arbeitet.

Dr. Ed. Lncas.

Nene amerikanische Blnmensckeere.

Die Eigenthumlichkeit der langst be-

kannten sog. Rosen- oder Blumenscheere

liegt darin, dass durch eine hervortretende

Leiste
,
an welche die eine Schneideflache

der Scheere anschlagt, die abgeschnittenen

Blumen gehalten werden und so mit der

Scheere gehalten
,

prasentirt werden
konnen.

Man hat auch Trauben- und Baum-
uamentlich auch Raupenscheeren mit der

ahnlichen Einrichtung zum Festhalten des Abge^chnit-

tenen, was z. B. beim Schneiden von Edelreisern in der

Fig. 5.

scheeren

,



33

Krone derBaume, besonders bei Sortenbaumen dienen,

wie auch bei dem Abnehmen von Samen verschiedener

Holzarten und zum Ab-
schneiden von Raupeii-

nestern gebraucht wer-

den.

Die bier Fig .5. abge-

bildete Bliirnenscheere

hat im Wesentlichen die

Constructionder bekann-
ten Rosenscheeren,

allein die Einrichtung

zum Halten der abge-

schnittenenGegenstande

besteht in einem elasti-

schen Eisen- Oder Stahl-

stabchen, welches so

nachgiebt, dass der ab-

geschnitteneGegenstand

zwar festgehalten aber
nicht gequetscht wird,

wie es sonst immer der

Fall ist. Hierin und in der grosseren Wohlfeilheit dieser

Scheere liegt ihr besonderer Vorzug.

Die Abbildung stellt das Werkzeug in halber

Grbsse dar.
Dr. Ed. Lucas.

Fig. 5.

Netie Tranbenscheere

mit Einrichtung zum Festhalten der Trauben.

Sowohl die vorige Blumenscheere als die hier bo-

schriebene und abgebildete Traubenscheere verdanke
ich der Giite meines sehr verehrten Freundes Dr. Siedhof

in Nord-Hoboken. Die Zeichnung zeigt die Scheere in

der Halfte ihrer natiirlichen Grosse.

Diese Scheere ist so construirt, dass sie den ab-

geschnittenen Gegenstand, also hier dieTraube, nach
T««chcnl)uch 1870. 3
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dem Abschneiden festlialt. Wir kennen diese Ein-

richtung schon bei der sog. Bliimenscheere. Aber
jetzt ist sie weifc sinn-

reicher und verbessert.

Eine Feder, welche an
dem einen Hebei der

Scheere befestigtist, driickt

mittelst eines Halters den
abzuschneidenden Gegen-
stand an den entgegenge-

setzten Schneidetheil der

Scheere imd dann erfolgt

erst der Schnitt, so dass

also die Traube vorher

schon festgehalten wird.

Um alle, auch die dicke-

ren Traubenstiele(Kamme)
festhalten zu kdnnen, kann
sich der Halter etwas
zuriickschieben. Es ist

diese Scheere fiir den Ge-
brauch sehr praktisch.

Dr. Ed. Lucas.

Ueiie englische Giesskanne

mit Einrichtungzum Spritzen.

Eine der wichtigsten j

Arbeiten
,

die der Baum-
j

ztichter nach dem Verpflanzen grbsserer Obstbaume
|

vorzunehmen hat, ist das Begiessen und Bespritzen I

derselben.
j

Besonders wird dieses im Friihjahr zur Nothwen- f

digkeit, wenn die trockenen Ostwinde, die um diesel

Jahreszeit oft wehen, den jungen Trieben der Baume!
sehr nachtheilig zu werden drohen, indem alsdann die .



35

Rinde zusammenschrumpft
,
und hierdurch die saft-

leitenden Gefasse beengt werden.

Um dieses nun zu verhindern
,
werden hier grossere

liber 5 Jahre alte Pjramiden nach dem Verpflanzen

an Stamm und Aesten mit Moos umwickelt und dieses

wird bestandig feucht gehalten. Zum Feucbthalten

des Mooses bedienten wir uns im vergangenen Jahre noch

der gewdhnlichen Handgartenspritze, allein die Ham-
burger Gartenbau-Ausstellung 1869, auf welcher auch
besonders Gartengerathe ausgestellt waren, lieferte

uns ein neues Instrument unter dem Mamen „Patent

Sp ritz-Giesskanne^‘, welche sich zum Begiessen

und Bespritzen unserer Baume besonders eignete.

Dieselbe ist von Mrs. Boulton & Co. in Norwich
€rfunden, der auch ein Patent darauf erhielt.

Der Form nach kommt
diese Giesskanne den neue-

ren englischen und franzosi-

schen Gieskannen gleich,

allein innen ist ein Spritz-

apparat angebracht
, und

zwar wird vermittelst der
Kolbeneinrichtung das Was-
ser durch den Biigel getrie-

ben
,
an dem sich ein G ummi-

schlauch mit einem Mund-
Fig. 7. stuck befindet und es dient

eine Zunge, die an letzterem befestigt ist, zur Strahl-

brechung, so dass man auch Regen und Thau in voll-

kommener Weise nachahmen kann.

Der einfache voile Strahl wird bis zu einer Hohe
von 25— 30' getrieben, so dass diese Spritzkanne sogar
bei etwaigem Ausbruch von Feuer zum Loschen als

Feuerspritze gebraucht werden kann, wozu sie sich

an solchen Orten, wo man sonst schwer beikommen
kann, besonders eignen diirfte.

Zum gewohnlichen Begiessen ist diese Kanne eben-

3 *
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falls verwendbar, und kann man durch Rohr Oder
Brause im Strahl Oder in Regenform giessen.

Fiir die Baumzucht hat diese Spritz-Gieskanne be-

sonderen Werth, denn nicht allein im Friihjahr, wo
wir den Trieb durch das Bespritzen bei frischgesetzten

Baumen befordern, sondern auch zur Entwicklung der

Friichte tragt das Bespritzen viel bei, ausserdem dient

diese Spritze auch noch zurAbhaltung und Vertilgung

von Blattlausen, besonders bei den Pfirsichen und an-,

derem Steinobst.

Allein auch fiir die andern gartnerischen Zweige,
— Gemiisebau wie Bluinistik — ist diese Giesskanne
ihres praktischen Werthes wegen zu empfeblen.

Der Ankaufspreis dieser Kanne betrug in London
8*/2 Rthlr. und mit Zoll und Fracht kame sie etwa
auf 10 Rthlr. bier zu stehen.

Kunstgartner C. Block aus Berlin,

Geh. und Hiilfslehrer im Pom. Institu t.

m. AUgemeiner Pflanzenbau.

Das Begiessen mit waimem Wasser.

Bei einer grdsseren Zabl von Pflanzen hat das*

Begiessen mit warmem Wasser wahrhaft

wunderbare Erfolge gehabt, namentlich zeigt diese

Praxis bei den Cucurbitaceen die in die Augen
fallendsten Resultate.

Es ist die feuchte Durchwarmung des Bodens,

indem in der richtigen Weise Wasser, welches min-

destens auf 30 ^ R. erwarmt ist, theils in mit dem
Pflanzholz gemachten Ldchern, theits in ringsum die

Pflanze gezogene Furchen, theils auf die Erde der

Topfpflanzen, nachdem die erstere etwas an den

Stamm angehaufelt ist, gegossen wird, in mehr als.

einer Hinsicht von grossem Nutzen.
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Wer sich von der eigenthiimlichen Wirkung dieses

Begiessens bei Topfpflanzen, namentlich Palmen,
Aroideen, aber auch Pflanzen wie Salvia splen-
dens, Pelargonium Zonale und ahnlichen Ge-
'wachsen iiberzeugen will, nehme irgend eine solche

Pflanze, welche lange nicht versetzt wurde, deren
Boden durch Wiirmer klosig geworden und begiesse

diese Topfe, nachdem fiir guten Abzug des Wassers
gesorgt ist, reichlich mit Wasser von der genannten
Wiirme, bis das Wasser aus dem Abzugsloch ablauft.

Der ganze Erdballen wird durchwarmt, die vorher
klosige harte Erde wird zart und locker und es ent-

wickeln sicb bald Zeichen neuen Lebens und neuer
Vegetationsthatigkeit. Der Reiz, welchen dieses Yer-
fahren auf die Wurzelbildung ausiibt, ist zum Er-
.fitaunen gross. Kranke Pflanzen, welche auf keine

Weise neuen Trieb zeigen wollten
,
namentlich kranke

Palmen, kranke Ficus elastica u. dergl. zeigen go-

wbhnlich bald nach dem Giessen mit heissem Wasser
neues Leben und Thatigkeit.

Ich habe schon vor etwa 15 Jahren iiber die

Erfolge des Begiessens mit stark erwarmtem Wasser
in Dr. Regels Gartenflora berichtet, spatere Erfah-
rungen haben das damals Gesagte zur Geniige be>
statigt.

Garten bei Fabriken, wo Dampfmaschienen sind

und warmes Wasser leicht zu erhalten ist, werden wohl
thun, zu ihrem Begiessen sich sehr haufig dieses warmen
Wassers zu bedienen

,
besonders fiir Melonen, Gur-

-ken und Blumenkohl. In einem hier angelegten
Melonenbeete setzten die Melonen langere Zeit nicht

an. Ich ordnete ein hraftiges Begiessen mit warmem
Wasser an, welches in mit Pflanzholzern gemachte
Locher einigemal eingegossen und dann moglichst
immer in Anwendung gebracht wurde, so oft ein

Begiessen nothig war und schon wenige Tage nach
<iem Begiessen bildeten sich zahlreiche Fruchte

,
welche

iiberraschend schnell wuchsen und delicat wurden.
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Fast Niemand hatte im vorigen Jahre hier solche
schdne Gurken wie wir

;
das moglichst haufige

Begiessen mit warmem Wasser war die aileinige

Ursache.
Bekannt ist, dass Poelogynen ungemein rasch

wachsen, wenn sie mit warmem Wasser ofter be~
gossen werden, ebenso ist auch bei den bessern Obst-
treibereien langst die Anwendung solch erwarmten
Wassers beka,nnt, allein es lasst sich diese Praktik
doch noch ungemein weiter zurForderung des Wachs-^
thums wie zur Beschleunigung der Fruchtbarkeit oder
der Bliithenbildung ausdehnen. Wahrend duich kaltes-

gewohnliches Wasser oft genug bei den Topfpflanzen

wie auch haufig bei Landpflanzen eine nachtheilige

Erkaltung des Bodens eintritt, findet bei dem Giessen,

mit warmem Wasser nicht nur eine sehr forderliche

Erwarmung des Bodens statt, sondern es werdea
auch die diingenden organischen, wie die fiir die Er-

nahrung der Pflanzen erforderlichen Mineralbestand-

theile des Bodens schneller und vollkommener zur
Losung und Verwitterung gebracht, zugleich aber auch
alle schadlichen Thiere im Boden dadurcli entfernt.

Dr. Ed. Lucas.

IV. Gemiisebaii und Treiberei.

Ueber Gemfise-Samen nnd Pflanzenproben.

Viele Gartner, hauptsachlich Anfanger, werdea
schon die Erfahrung gemacht haben, dass man von dea
verschiedenen Samenhandlungen besser Oder schlechter

bedient wird. Als eine der unsichersten Bezugsquellea

sind die Hausirer zu betrachten, durch die ein

Gartner oft in grosse Verlegenheit kommt,, wenn er

ihren Anpreisungen zu viel Gehbr schenkt. Mit dem
ist aber nicht gesagt, dass man von Allen schlecht

bedient wird. Es ist daher ein nothwendiges Erfor^
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derniss, die Samen und Pflanzen za erproben. Hiezu
kdnnte vielleicht folgende Einrichtung eine Anleitung

geben, wiesie auch in dem von Herrn Friedrich Lucas
hier geleiteten Samengeschaft auf dem den Instituts-

garten zunachstliegenden' Privatgrundstiick desselben

ausgefiihrt wird.

Zuerst richteten wir das unten bezeichnete Schema
mit neim Columnen ein. In die erste kommt die Num-
mer, nach welcher Reihenfolge die Samen ausgesaet

warden; in der zweiten wird der Name der Sorte

genau angegeben; die dritte ist fiir den Namen der
Bezugsqiielle; in der vierten wird der Tag der Aus-
saat notirt; in der funften der Tag des Pikirens; in

die sechste der Tag des Auspflanzens der Sorte an
ihren bestimmten Standort, und in die siebente die

Zeit der Erndte. (Zur Abkiirzung des Datums schrei-

ben wir z. B. fur 27. Mai 27/5, d. h. der 27. Tag
im funften Monat,) In die zwei letzten Columnen
kommt das Ergebniss der Samenproben, die hier auf
folgende Weise vorgenommen warden: Von der zii

priifenden Sorte wurden 25— 50 Korn abgezahlt und
diese Anzahl in die erstere der beiden letzten Columne
eingetragen; wir legten diese Samen dann zwischen
zwei feuchte wollene Lappen, etwa von 3" im Q und
brachten sie auf einen warmen Ofen. Bis in 2—3
Tagen hatte der gute Same seine Keime entwickelt,

welche dann abgezahlt und in die letzte Columne ein-

getragen wurden.

Das Schema sieht im Probeheft aus wie folgt:

Kr. Name der Sorte.
Bezugs-
quelle.

:c3
BQ to a

_®

a

Samen-
probe.

o s W Gesatj Aufg.

1. Kohlraben, Wie-
ner, Glas- Dippe. 4/4 4/5 20/5 25/6

i

50 47

War von alien Kohlraben die friiheste,

sehr uppig und Bchon
,
bildete kleine aber

sehr wohlgebildete Kopfe. Kraut schwach.

o
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Von jeder Art saeten wir zur angemessenen Zeit

ca. Va einem Mistbeetkasten an, mit derNummer
versehen, die sie im Probeheft bekommen hatte, pikirten

spater was ndthig war, und setzten diePflanzen nach
gehoriger Erstarkung auf ein besonderes Versuchsland.
Auf ein Beet von 4' Breite und 16' Lange kamen
4—5 Sorten

,
jede mit einem 1' langen mit der Nummer

und Namen versehenen Nummerholz. (Monatrettig

warden zwischen Kohlpflanzen gestupft, 2 Sorten p6r
Beet.) Auf dieselbe Weise verfuhren wir mit den
Sommerflorpflanzen.

Die Gewachse werden nun beobachtet und ihr

Gedeihen, etwelche Fehler Oder Vorzuge etc. auf die

3Zeilen, dieunter jeder Sorte im Probeheft zu solchen

Bemerkungen offen gelassen warden
,

notirt. Nach
diesem Ergebinss werden dann die Sameneinkaufe
fiir spater eingerichtet

,
zugleich aber dient dieses

Versuchsland auch dazu, Klagen uber vermeintliches

Nichtaufgehen Oder sonst irgendwie mangelhaftes Ge-
deihen iiber die hier bezogenen Samen richtig beur-

theilen zu konnen.

Otto HoliMger, Kunstgartner aus Liestal, Schweiz,
z. Z. Zogl. des Pomol. Instituts.

Nene Erbsensorten,

welche 1870 im Pomologischen Institut cultiYirt wnrden.

Obschon es zwar bisher an guten, tragbaren und
fruhreifenden Erbsensorten nicht fehlte, so ist es

dennoch den englischen Ztichtern gelungen, einige

noch bessere, als die bisherigen Sorten zu erziehen,

die zum Griinkochen wie zum Trockenkochen
,

als

auch als Markterbsen sehr empfehlenswerth sind. Ich

beschranke mich nur auf diejenigen neuesten Sorten,

die hier im Pomologischen Institut im Sommer 1870
mit sehr grossem Erfolg cultivirt worden sind. Es
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^ind dies folgende Sorten, die meist im vorigen Jahre

€rst in den Handel kamen.

1) Laxton’s prolific early long pod. (Laxton’s

frnhe, fruchtbare, langschotige Erbse.) 1st eine lang-

schotige, reichtragende
,

fiir fruh- und Spatsaaten sehr

geeignete Sorte; 10—12 Erbsen in einer Schote; wird
5— 6' hoch.

2) Dickson’s favorite (Dicksons Lieblingserbse).

Dieselbe iibertrifft alle bis jetzt bekannten Maierbsen
in Ertrag und Geschmack; Mitte Sommer gesaet, gibt

sie imHerbsteine reichliche Ernte; 9— 10 Erbsen sind

immer in einer Schote, der Busch wird 3— 4' hoch;

sehr empfehlenswerth.

3) Laxtons Supreme (Laxtons Prachterbse). Eine
schone, sehr ertragreiche, griine Erbse, 11— 12 Erbsen
in einer Schote, wird 4— 5' hoch; als Markterbse zu

empfehlen; die grosstschotige aller bis jetzt bekannten
Sorten.

Fiir alle drei angegebenen Erbsensorteii bleibt

die Lage und der Boden wie bei alien andern Sorten,

namlich ein freier und sonniger Standort; sie werden
auch wie andere im Marz entweder in Reihen Oder
in Stufen ausgesaet; es kommen in jede Stufe 4—6
Erbsen; die IVa' entfernten Stufen iniissen in lockern

Boden 3" in schweren 2'' tief gemacht werden. Nach-
dem die Samen so gelegt worden sind, werden sie

recht angegossen, bis das Wasser eingesogen ist, mit
Erde zugedeckt und dann mit kurzem Dunger belegt,

wodurch besonders das rasche Aufgehen befordert

wird. Sind die Erbsen aufgegangen und 3—4" lang
geworden, so werden sie angehaufelt, und zu jeder
Stufe ein Tannenreis Oder auch ein 3' langer Pfahl

gesteckt. Die hier angebauten Erbsen wurden w'egen
anhaltender Kalte erst den 9. April ausgesaet

,
wurden

nur einmal in diesem trockenen Sommer mit leichtem
Dungguss begossen und sind jetzt zur grdssten Voll-

kommenheit gelangt; sie sind bis zum 25. Juli voll-

standig reif geworden. Ich kann desshalb Jedem



42

versichern, dass er beim Anbau dieser Sorten den
grossten und sichersten Ertrag erzielen werde. Es ist

auch ZQ hoffen, dass diese sehr dankbaren Sorten

bald eine allgemeine Aufnahme finden, indem sie die

geringe Muhe und Aufwand durch erfolgreiche Ernte
lohnen und viele der alteren Sorten im Ertrag namhaft
tibertreffen.

Carl Pohl aus Blauda in Mahren,
Zogl. dos Pomol. Instituts.

Wintersalatcoltar in nenen Banmschnlschlagen.

Zur Erhohung des Ertrages des neu angelegten

jungsten Schlags der Baumschule und zugleich zur
besseren Ausniitzung des Bodens, hat man schon seit

langer Zeit, ohne dem Wachsthum der meist 2—
entfernt gepflanzten Baumchen Eintrag zu thun, ver-

schiedene Gemusearten zwischen dieselben geptlanzt.

Als ein ebenso zweckmassiger als lohnender Zwischen-

bau fur diese neuen Baumschulschlage hat sich die

Kultur des Win ters alats bewahrt. — Zweckmassig
ganz besonders desshalb

,
well dieser Salat nur eine

sehr kurze Vegetationsdauer hat, das Land daher
schon Ende Juni, also lange vor der Zeit, zu welcher
gewohnlich das Oculiren der j ungen Baumchen vor*

genommen wird
,

bis allenfalls auf die wenigen zu
Samentragern bestimmten Salatpflanzen

,
geraumt ist

und somit die Weiterentwicklung der Baumchen nicht

im Geringsten gestort wird — und lohnend
,
weil der

Wintersalat als einer der friihesten Kopfsalate zumal
in der Nahe grosserer Stadte, ganz besonders gesucht

ist und gut bezahlt wird.

Die Aussaat und Behandlung des gewohnlichen

Gelben Wintersalats ist zu bekannt und zu einfach,

um dariiber noch besonders zu sprechen, daher hier

nur kurz Erwahnung davon geschehen soil und nur

j

it
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insofern sie sich hier als Zwischenbau vielleicht etwaiJ

anders gestalt et, wie gewohnlich.

Der Same wird Ende August eingesaet und zwar
in flache Furchen, die man quer iiber die 4 Fuss
breiten, voii Nord nach Slid gerichteten Baumschul-
beete, zwischen den Reihen der jungen Stammchen,
zieht. Die Furchen erhalten dadurch die Richtung
von Osten nachWesten, was insofern von Belang ist,

als die nach Siiden gelegene Kante der Furclie, die

man eher noch etwas anhaufelt, so dass sie eine kleine

Boschung bildet, die Einwirkung der Sonne auf die

jungen Salatpflanzen abhalt und sie so vor schnellem

Temperaturwechsel im Winter schlitzt. Bei dieser

Vorsichtsmassregel bringt man den jungen Salat sehr

gut durch den Winter. Sollte schneelose Kalte ein-

treten, so bedeckt man ihn leicht mit Tannenreis. Im
Friibjahr, sobald es die Witterung zulasst, etwa im
Marz, nimmt man die jungen Salatpflanzen, bis auf

5 gleichweit von einander stehende, die man darin

belasst, aus der Furche und bepflanzt damit nock
weitere junge Schlage der Baumschule in gleicher

Weise Oder verkauft die entbehrlichen Pflanzen und
kommt man nun noch den jungen Pflanzen mit fleissigem

Begiessen und, wenn nothig, ein- Oder zweimaligem
leichtem Begiillen zu Hiilfe, was ja die Hauptsache
bei aller Salatcultur ist, so erhalt man schon sehr
friih schonen Kop (salat, der dann zu guten Preisen
rasch abgeht.

Um zu zeigen
, wie sehr die Salatcultur lohnt und

den Ertrag der jungen Baumschulschlage, die ja in.

den ersten 4— 5 Jahren nach ihrer Bepflanzung mit
Baumchen gewohnlich noch nichts abwerfen, erhoht,.

sei als Beispiel erwahiit, dass hier im Pomologischen
Institut im Friibjahr 1870 von einem 6000 QFuss>
haltenden Land der Baumschule fiir etwa 40 Thlr..

Salat verkauft wurde, ungerechnet des zum eigenen.

Gebrauch in der Haushaltung verwendeten bedeutenden
Quantums; hatte man aber den ganzen Ertrag verkauft,.
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mo wiirde der Gesammterlos gewiss mehr als 60 Thlr.

betragen haben. Ein Nachtheil fiir die jungenBaum-
chen (Wildlinge) war in keiner Weise bemerklich.

Es sei dies ein Fingerzeig besonders fiir junge
Baumzuchter, die damit umgehen, eine Baumschule
oeu zu griinden.

Fritz Zorn, Kaufmann aus Frankfurt a/M.,
z. Z. Zogl. des Pomol. In»Ututs.

Blanfrfichtige Bohnensorten.

Die Blaue Speckstangenbohne Oder
-Lucasbohne (Phaseolus compressus Lucasianus
<v. Martens), welche von mir vor 5 Jahren hier aufge-

funden und spater in den Handel gebracht wurde, hat
sich iiberall als eine der allerbesten und trag-
barsten Stangenbohnen so sehr bewahrt, dass
sie jetzt schon in den meisten grosseren deutschen
Oemiisegarten zu linden ist. Es ist eine sehr stark

wuchsige 5— 6 Meter hoch rankende Sorte mit dunkel-

violetten Ranken, sehr schonen violetten Bliithen und
dunkelblauen langen, sehr markigen Schoten. Die
Bohnen selbst sind chamois und wie alle Speckbohnen
auf einer Backenseite eingedriickt. Beim Kochen wird
die blaue Hiilse griin wie andere griine Stangenbohnen.
Was diese Sorte ganz besonders auszeichnet, ist ihre

grosse Tragbarkeit. Wahrend nemlich bei den meisten

Bohnensorten an jedem der gemeinschaftlichen Bliithen-

«tiele meist nur 2 Bohnen ansetzen, linden wir hier

^neistd, nicht selten aber 6 und sogar auch 7 Bohnen.
Man kann auch diese schone Bohne als Zierpllanze

ebenso gut verwenden wie manche andere Schling-

pllanze, da sie in der That durch ihre vielen langen

blauen Schoten einen sehr schonen Anblick gewahrt.

Im vorigen Jahr erhielt ich nun eine zweite
ganz verschiedene blauschotige Bohne und
::zwar eine ausserst reichtragende Zwergbohne mit
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rundlichem Samen und kiirzeren
,
mehr zugespitzteK

blauen Schoten. Diese noch ganz neue Sorte fangt

1870 an zu ranken, allein wurde nur 3' hoch und
setzte unten herum merkwiirdig voll an; unter den

6 Stocken, die ich heuer erhielt, ist einer mit ganz

weissen Hiilsen, aber von dem gleichen Wuchs. Noch
lasst sich gar nicht sagen, was aus dieser Novitat

werden wird. Jedenfalls verdient diese neue zwerg-

artige Rankenbohne mit blauen Hiilsen unsere voile

Beachtung. Wahrscheinlich wird diese Sorte im fol-

genden, dem 3. Jahre ihrer Cultur, erst einen be^

stimmten Character annehmen. Als eigenthiimliche

Sorte ist sie jedenfalls von der Lucasbohne wesent-

lich verschieden, aber nicht weniger interessant und
werthvoll.

Dr. Ed. Lucas.

Ueber einige altere und neuere Erdbeersorten,

welche sich im Friihjahr 1870 im Pomologischen Intitut zu

Eentlingen durch Gtite nnd Fruchtbarkeit auszekhneten.

Die Erdbeeren gewinnen durch die stetige Ver-
vollkommnung ihrer vorziiglichen Varietaten, denen
alljahrlich noch neue beigefiigt werden, immer mehr
an ausgedehnter Kultur. Der Gartenfreund aber kann
sich nicht alle diese Sorten anschalfen um sie zu
priifen, und es wird ihm desshalb erwiinscht sein,

aus der grossen Menge eine kleine Anzahl
,
besonders

neuerer Sorten, zu erfahren, auf deren Giite undVor-
zliglichkeit er mit Gewissheit rechnen kann.

Auf vorstehendes Bezug nehmend, erlaube ich

mir, da mir die Cultur des Erdbeersortiments tiber-

tragen ist, einige hier gemachte Erfahrungen in fol-

gendem mitzutheilen:

Aus der Gruppe der Monatserdbeeren ist

die schon altere Perpetuelle de St. Gilles die
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beste mit rothen FrQchteD und Blanche d’Orleans
anit weissen Friichten. Beide Sorten sind sehr tragbar,

€rstere reift aber 14 Tage fruher und pflanzt sich auch
^urch Samen constant fort.

Unter den Moschus- Oder Vierlan d e r-Erd-
beeren ist Belle Bordelaise eine der dauerhafte-

sten und schbnsten Sorten. Dieselbe ist mittelgross,

bauchig - kegelformig und weinroth gefarbt mit stark

zuruckgekrummten Kelchblattern. l)as Fleisch ist

gelblich weiss
,

fest, siiss und sehr gewiirzreich und
eignet sich besonders zum Einmachen. Die Pllanze

-wachst kraftig und ist uberaus tragbar und lieferte

liier von Mitte Juni bis Juli reichliche und schone
Friichte, welche bei voller Reife einen sehr erhaben
gewiirzten Geschmack haben.

Die Chili Erdbeeren verlangen einen kriiftigen

mit Haideerde gemischten Boden, wenn sie reichlich

Friichte geben sollen. Eine der hartesten Varietaten,

welche auch in gewohnlichem Gartenboden noch gut

tgedeiht, ist Mad. Elisa Vilmorin. Die Frucht ist

sehr gross von rundlicher Oder gelappter Form und
Jebhaft rosa gefarbt. Die Samen sind hervorstehend;

-das Fleisch weiss, saftig und von ausgezeichnetem

Parfiim. Die Pflanze wiichst kraftig und lieferte hier

Ende Juni sehr schone und delikate Friichte.

Die weitaus an Sorten reichste Klasse ist die der

Englischen Oder Hy b ridenAnanaserdb eeren^
deren Varietaten vielfach durch Befruchtung mit den

Scharlach- und Chilierdbeeren bedeutende Umande-
rungen erlitten haben. Es sind besonders in neuerer

Zeit in Amerika ganz ausgezeichnete hieher gehorige

Varietaten geziichtet worden
,
von denen unter folgen-

den mehrere beschrieben sind.

As cots Ananaserdbeere, Ascot Pine-
apple, hat sehr grosse Friichte von ovaler Oder

kegelformiger Gestalt. Die Farbe ist glanzend kirsch-

roth, die Samen hervorstehend. Das Fleisch ist weiss

und mit rothen Adern durchzogen, saftig, sehr siiss
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von ausgepnigtem Ananasgeschmack. Die Pflanze ist

hart, vrachst sehr kraftig und lieferte Mitte Juni sehr

reichlich Fruchte.

Die Kastellanin
,
La C h a t e 1 e i n e, hat eine sehr

grosse, lange, carmoisinrothe Frucht mit aufliegendem

Samen. Das Fleisch ist test, weiss, sehr saftig und
siiss von ausgezeichnetem Gewurz. Die Reife trat

hier Mitte Juni ein.

Gweeniver, die Frucht dieser araerikanischen

Sorte ist sehr gross
,
rund Oder hahnenkamrnformig

von lebhaft orangerother Farbung. Die Samen liegen

etwas vertieft. Das Fleisch ist rosa, voll, sehr saftig,

aiiss und gewiirzreich. Die Pflanze gedeiht in jedem
Boden, hat einen kraftigen Wuchs und lieferte Mitte

Juni viele und schone Fruchte.

Weisse Ananas -Erdbeere, aus Amerika
5tammend, hat grosse

,
regelmassige runde reinweisse

Fruchte, welche nur an der Sonnenseite roth ange-

haucht sind. Die Samen sind hervorstehend; das

Fleisch voll, rein weiss, schmelzend, suss und ausser-

ordentlich gewiirzhaft. Die Pflanze ist sehr hart und
lieferte Mitte Juni reichlich Fruchte. Diese Sorte

scheint eine verbesserte Form der gewbhnlichen Ana-
nas -Erdbeere zu sein.

Charles Downing, die Frucht ist gross von
ovaler Oder rundlicher Form, lebhaft glanzend roth

mit aufliegendem Samen. Das Fleisch ist weiss, sehr

fest und zuckerreich. Die Pflanze hat einen kraftigen

Wuchs und lieferte von Mitte Juni bis Anfang Juli

iiberaus reichliche Fruchte.

Wilsons Albany, die Frucht ist gross von
rundlicher Form, lebhaft roth mit aufliegenden Samen.
Das Fleisch ist rosa, sehr fest, siiss und sehr saft-

reich. Die Pflanze wachst kraftig und lieferte von
Anfang Juni bis Mitte Juli sehr viele und schone
Fruchte; es ist dies eine der tragbarsten und besten

amerikanischen Sorten fur den Markt.

Griine frucht bare, Green prolific, diese
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Sorte ist ebenfalls aus Amerika hieher gebracht: die

Frucht ist gross bis sehr gross von rundlicher Form
und hat die Eigenthiimlichkeit, dass sie bis kurz vor
der Reife griin bleibt, sich aber dann sehr schnell

glanzend roth farbt. Das Fleisch ist dunkelroth, V0 I4
sehr saftig

,
schmelzend iind zuckerreich. Die Pflanze

ist kraftig und hart, und lieferte von Mitte Juni bis

Mitte Juli reichliche undschdne, sehr delikate Friichte.

Flora, die Frucht ist gross bis sehr gross von
rundlicher

,
oben etwas abgeplatteter Form und glan-

zend hellroth gefarbt. Die Samen sind sehr tief lie-

gend, so dass die Frucht grubig oder selbst hockrig^

erscheint. Das Fleisch ist matt rotblich gefarbt, volt,

sehr gezuckert, saftreich von eigenthumlichem Aroma.
Die Pflanze wachst iiberaus kraftig und bildet sehr

schone grosse Blatter. Sie lieferte von Ende Juni bis

Mitte Juli sehr viele und schone Friichte. Die fiinf

letztgenannten Sorten sind amerikanischen Ursprungs
und ganz besonders fur den Anbau im Grossen und
fiir den Narkt zu empfehlen.

Um kraftige Pflanzen zur Treiberei zu erziehen,

verfahrt man auf folgende Weise: Man nehme Mitte

Juni 1— 2z611ige Topfe, fiille diese bis zurHalfte mit

gehacktem Moos, den iibrigen Theil aber mit einer

kraftigen Laub- Oder Mistbeeterde. Diese Topfe grabt

man bis an den Rand in das Beet, auf welchem die

Mutterpflanze steht, ein. Sobald die Ranken die erste

Pflanze gebildet haben, werden diese mit einem Hack-
chen in den eingegrabenen Topf befestigt und die

Verlangerung der Ranke entfernt. Man lasse an jeder

Mutterpflanze sich nur 8— 10 neue Pflanzen bilden,

damit diese sich recht kraftig entwickeln konne; das

Giessen der Topfchen darf man aber nicht versaumen.

Nach 3 Wochen werden die jungen Pflanzen sich gut

bewurzelt haben. Man schneidet dann die Ranke ab,

nimmt die Topfchen aus der Erde und verpflanzt die

Erdbeeren in grossere Topfe
,
mit einer kraftigen, aus

Compost, Lauberde und Sand bestehenden Erde;
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i

hierauf stellt man sie an einem nicht zu sonnigen Ort

i
bis zum Herbst auf. So erzogene Pflanzen liefern

einen hohen Ertrag und belohnen die darauf verwen-

dete Sorgfalt reichlich.

Jobaones Riihle, Kunstgartner aus Causa,
Zogl. des Pomol. Inutituta.

V. Pomologie iind Obstbau.

.

Das Stratificiren der Zwetschensteine

znr Befdrdenmg der Keimiing derselben.

;

Das gewdhnliche Stratificiren ist eine langst be-

kannte und sehr gute Methode, die anzubauenden
,
Samen zur Keimung vorzubereiten

,
wodurch das Auf-

I

gehen derselben weit gesicberter ist. Als Material

I
zum Einschichten der Samen dient gut gewaschener

! Sand, sandige Erde Oder auch Kohlenstaub und Stein-

I
kohlenasche. Bei Zwetschensteinen kommt es aber

! sehr oft vor, dass, trotzdem sie auf gewohnliche Art
!
stratificirt werden, viele ausbleiben und erst nach

i

einem Ja hr Oder gar nicht aufgeheu, weil, wenn diesen

I

Samen die Schale einmal austrocknet, diese sehr zah

I

wird und der Keim nicht herausbrechen kann und
I

dann ersticken muss. Dies bewegt mich, einen mir
im Jahr 1868 in Rozinska in Mahren bekannt ge-

wordenen gelungenen Versuch einer andern Art der
Stratification, der dort mit etwa 3 Metzen Zwetschen-
steine angestellt wurde, hier mitzutheilen.

I

Die Steine waren frisch, wie sie aus den Zwetschen
I zur Mussbereitung ausgelesen wurden, bezogen worden;

[

sie waren in einer Kiste angekommen
;
beim Eintreffen

waren die Steine noch feucht, foJglich noch in einem
ganz frischen Zustande. .

Sogleich machte man sich an die Arbeit, legte

Tasflhftnbucli 1S70. 4
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die Steine in einen grossen Kubel und brachte auf
diese frisch abgeloschten Kalk, der mit Wasser ver-

diinnt wurde
,
welcher Kalkbrei mit den Steinen gleich-

massig vermischt wurde.
In dieser Briihe warden die Zwetschensteine voile

14 Tage lang stehen gelassen. Der Spatherbst drohte
schon mit grossen Schneeflocken die Erde zu bedecken,
als die Arbeit vorgenommen und mit grbsster Schnellig-

keit aber auch Sorgfalt vollbracht wurde.
Man scliopfte die Steine mittelst Korben heraus,

damit das Wasser abfliesse, jedoch die Steine den Kalk-
iiberzug behielten, machte 3" tiefe Furchen

,
die einen

starken halben Schuh weit gezogen warden, streute

die gekalkten Steine so binein
,

dass ein Stein vom
andern etwa 1 Zoll weit zu liegen kam

,
bestreute die

Saat sogleich mit verrottetem Diinger, der aus Friih-

beeten genommen wurde und erst dann wurde die

beim B'urchenziehen herausgebrachte Erde wieder auf-

gefiillt.

So wurde fortgefahren
,
eine Reihe nach der an-

dern vollendet, so dass beim Beenden ein Stuck von
etwa 20,000 QFuss angebaut war; zu jeder Reihe
warden an beiden Enden Pflocke gesteckt, um genau
beobachten zu konnen, wo jede Reihe ihren Lauf
habe, und beim Jaten nichts in Verwirrung komme,
weil keine Beete abgetheilt warden.

Im Friihjahr
,
nachdem die Winterfeuchte sich

eingezogen hatte, untersuchte man eine Reihe, wie es

mit den gelegten Steinen steht; und siehe da — fast

alle steinigen Hiillen waren aufgebrochen und die

Keime drangten sich schon heraus. Nicht lange dauerte

es, als die aufgegangenen Wildlinge schon in uppigster

Vegetation aus dem Boden sich herausdrangten und
bis zumHerbste sich zu schonen

,
vollkommenen Unter-

lagen ausbildeten. Als das Laub im Herbste abge-

fallenwar, warden die Wildlinge ausgegraben, um neu
angelegte Schlage zu bepflanzen; da man eine sehr

reiche Anzahl deren hatte
,
so warden nur die schbnsten
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zum Anptlanzen gewMt, die iiber 2 Fuss Lange und
«ines starken Bleistifts Dicke batten; die schwacheren
wurden eng pikirt, um fiir weiteren Bedarf starke

Exemplare im Vorrath zu haben.

In der Saatschule standen die jungen Zwetschen
wahrend der anhaltenden Diirre sehr iippig, wurden.

aur einmal vom Unkraut gereinigt und die Erde
zwischen den Reihen locker gehalten. Beim Ausgraben
der Zwetschen sab man erst das prachtvolle Wurzel-
vermogen, keine vorherrschenden Pfahlwurzeln, son-

dern schon ausgebreitete Thauwurzeln waren vor-

handen, die mit vielen Faserwurzeln versehen waren,
die ihr zukiinftiges Anwachsen sicherten.

Es war ein allgemeines Nachfragen der besucben-
den Kunstgenossen iiber diese erfolgreiche Erziehung
der sonst schwer keimenden Zwetschensteine. Es ist;

sicher, dass deren Keimung nur dann eintreten kann,

wenn die steinige Scbale miirbe geworden ist
,
welches

durch das Einweicben in frisch geloschtem Kalk be-

wirkt zu werden scheint; auch wurde das Keimen voll-

standig gesichert, nur muss man stets trachten, dass
die Aussaat im Herbst geschieht und der Keim sich

zum Austreiben geborig vorbilden kann.

Ich kann mit Bestimmtheit versichern, dass alle

spater angestellten Versuche nach diesem kurz ge-

schilderten Stratificiren guten Erlolg batten; denn in

demselben Jabre, als der Versuch angestellt wurde,
war kein gunstiger Sommer, aber die Winterfeucbtig-
keit bewirkt scbon das Keimen, und aus etwas tiber-

streutem Mist konnten sogleich die zarten Wurzeln
reicbe Nahrung aufnehmen

,
somit einen kraftigen Trieb

bilden. Ariiold Ruzizka, Kunstgartner aus Sadec,
s. Z. Gehiilf im Pomol. lastitat.

Vortheile der Zwischenveredlnng.

Man weiss, dass es Birnsorten gibt, die zu schwacb
sind, um sich lange aut der Quitte zu erhalten, es

6 *
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iat der Branch, um sie starker zu erhalten, zuerst
auf die Quitte eine kraftige, aiif derselben gut
gedeihende Sorte zu veredeln und erst dann die

schwacher wachsende Sorte darauf zu setzen, von
welcher man einen Baum erhalten will. Man nennt
diese Methode Zwischenveredlung (greffe intermediaire

ou superposee). Diese Veredlung, welche seit Alters-

bekannt und prakticirt ist, ist nichts destoweniger ein
vorziigliches Mittel, schwachlichen Varietaten die nothige
Wuehskraft zu geben; sie wird auch mit Recht von
den neueren Schriftstellern empfohlen und haufig von.

den Gartnern angewendet.

Bei dem Anlass erlaube ich mir folgende Beob-
achtung mitzutheilen. Die meisten Schriftsteller em-
pfehlen zu diesem Zweck kraftige Varietaten

,
und sie

haben Recht. Aber es gibt unter den angegebenen
Varietaten solche, die eben auch nicht mehr mit der
Quitte harmoniren, wie die schwachwiichsigen Birn-

sorten z. B. Amanlis Butterbirn, Sparbirn, Catillac,

Pastorenbirn
,

Desire Cornelis etc., welche an der
Veredlungsstelle stets einen Wulst bilden. Nach meiner
Ansicht gibt es ebenso kraftige Varietaten wie die

obigen, welche zu dem beabsichtigten Zweck vorzu-

ziehen sind
,
wie: Jaminette, Feigenbirn, Apfelbirn,

Hardys Butterbirn u. s. w., und unter den neuen Sorten:

Admiral Cecile, du Voyageur, Marschall Vaillant,

Boisbunels Flaschenbirn. Diese Varietaten bilden fast

keinen Wulst an der Veredlung.

Einige Praktiker pfropfen
,
um auf der Quitte

Birnenvarietaten gedeihen zu lassen, welche sonst

nicht gut fortkommen, diese in den Spalt. Dieses

Mittel ist gut: die Verbindimg macht sich besser, die Ver-

wachsung an derVeredlung ist vermehrt; aber bei einigen

Varietaten ist dadurch der Wulst nicht vermindert.

Was die Zwischenveredlung betrifft, wenn man
sie in Bezug auf Verbesserung der Friichte be-

trachtet, so babe ich auf den Baumen, die ich auf
diese Weise erhalten habe, eine merkbare Veranderung
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noch nicht beobachtet; einigesagen, dass die Qualitat

-der Friichte dadurch verbessert wird
;
nach andern

^oll sie vermindert werden. Ohne inich darauf ein-

lassen zu wollen, denke ich, dass dies vielmehr
von der Natur des Bodens iind dem Zustand
des U

n

t

e

r gr

u

n d es abhangt, wo hinein die Wurzein
der Baume dringen. Ich glaube, dass man im All-

gemeinen der Unterlage einen zu grossen Einfluss auf

die Schmackhaftigkeit der darauf veredelten EVuchte
zuschreibt; man sollte immer so viel als moglich auf
eine genaue Analogie zwischen Veredlungsreis und
Unterlage sehen. Aber wie, sagt Sageret, kann man
«s Analogie nennen, wenn gewisse Birnsorten die Ver-
edlung auf der Quitte vorziehen?

Man weiss nur noch wenig iiber diese Analogie
zwischen Unterlage und Edelreis; das E'eld der Er-

fahrung liegt noch offen, und dies beweist, dass noch
xnancher Fortschritt in der Physiologie zu machen ist.

So ist es auch mit der Zwischenveredlung. Ungeachtet
ihres Alters, kennt man die erhaltenen Resultate wenig,

ohne Zweifel aus Mangel, sie gehorig notirt zu haben,
aber nicht aus Mangel an mehrmals veredelten Baumen.
Ein kleiner Nachtheil dieser Erfahrungen besteht darin,

dass sie einen ziemlich langen Zeitraum verlangen,

bevor sie ein merkbares Resultat erzeugen, denn man
findet wenige Liebhaber dazu geneigt, ihre Baume
ohne irgend einen andern Nutzen als den der Wissen-
schaft, zu Versuchen herzugeben.

Ein ziemlich interessantes Beispiel der Zwischea-
veredlung kam bei uns vor. Ein Birnbaum auf Quittfe,

der bei uns vor etwa 24 Jahren in einen wenig fiir

die Quitte gunstigen Boden gesetzt wurde, trieb dort

sehr gut, nachdem er dieVeredlung am Fuss viermal
nach einander erhalten Ijatte. Diese Veredlungen sind

^ehr nahe auf einander gesetzt worden
,

denn sie

nehmen alle vier mit einander nur einen Raum von
0®30 ein. Ich will noch zufiis:en, dass andere auf
Quitte veredelte Biriibaume in der gleichen Reihe nur
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eimnal veredelt worden sind, seit lange im Abgange
begriffen sind. Der angefiihrte Baum hat folgende

Varietaten erhalten; 1® Passe Colmar, 2 ® Doyenn6
d’hiver, 3® Dumortier (Van Mons)

,
4® Passe Crassanne.

Die erste Veredlung ist vor 23 Jahren und die zweite
TOr 10 Jahren eingesetzt worden

,
die zwei andern sind

im Zwischeiiraum der dreizehn andern Jahre gemacht
worden. Das Veredeln in die Krone ist fiir die drei

letzten angewendet worden, was beweist, dass die

Varietaten schon eine gewisse Wuchskraft erlangt

batten. Im gleicben Boden steht auch ein Hochstamm,
auf Quitte im Jahre 1846 mit einem ziemlich starken

Samling veredelt; ich habe ihn wieder vor 12 Jahren
ebenso in Passe-Crassanne veredelt; er treibt ziemlich

kraftig, obgleich er unbeschnitten gelassen wiirde und
bringt im Durchschnitt 200 Fruchte per Jahr. Es ist

nicht nothig zu sagen, dass die Qualitat dieser Fruchte
vorziiglich ist und ihre Reifzeit nicht verschieden ist

Ton der der andern auf Quitte erhaltenen Friichte..

Boisbnnel in Roaen, im Aim du Jard. 1870.

Uebers.T. M. L. Atzen wiler, Landw aus la Pommiere b. Oenf,

d. Z. Zdgl. des Pomol. Instituts.

Diese Erfahrungen Boisbuuels sind in jeder Hinsicbt interes-

Bant; derAnsicht, dass durch wiederholtes Veredeln die Qualitat

der Fruchte verbessert werden konne, was so oft behauptet wird,.

ist bier mit Recbt entschieden entgegen getreten.

Dr. Ed. L.

Das Einbinden frisch gepflanzter starkerer Banme

in Moos,

als Mittel zur Erhaltung der Thatigkeit des Stammes bis;

zur Neubildung des Triebes.

Wenn man im Friihjahr starkere Baume verpflanzt,,

so kommt es haufig vor, dass dieselben trotz des
sorgfaltigsten Satzes und fleissigen Begiessens nur
schwer austreiben.



Sei hiervon nun die Ursache, dass dieselben bei

vorgeriickter Jahreszeit schon angetrieben batten, Oder

dass es schon altere Baume waren, Oder dass die

Bodenart, worin sie erzogen worden, eine andere
war, Oder auch

,
dass sie durch langen Transport und

dergleichen gelitten batten, — in alien diesen Fallen

hat sich dasUmbinden mit Moos als vorzligliches

Mittel, sie zii erhalten, bewahrt. Da dieses Verfahren

noch nicht allgemeiner bekannt ist, die Anwendung
desselben aber oft sehr notbwendig erscheint, soil es

in Folgendem kurz besprocben werden.
Die ganze Sache ist sehr einfach:

Man beginnt damit, den Stamm vom Boden an
mit Moos zu umlegen und befestigt dasselbe mittelst

einer Schnur, Bast und dergl., so dass es sich gut

an die Oberflache des Stammes anlegt. In dieser

Weise fahrt man fort bis der grosste Theil des Baum-
korpers, also der Stamm, sowie die starkeren Theile

der Aeste damit bekleidet ist. Den Baum ganz damit
einzubinden, ware nicht notbwendig; es ist im Gegen-
theil geradezu gut, die oberen Theile frei zu lassen

und es geniigt, beim Hochstamm den Stamm, bei

Pyramiden den Stamm sowie sammtliche Aeste bis

zu 1/3 ihrer Lange, bei Spalieren ihrer Etagen zu
umhullen.

Nachdem dieses geschehen, uberdeckt man noch
die Baumscheibe mit Mist Oder einer andern dieFeuchtig-
keit haltenden Streu, und lasst nun dem Baum eine

tuchtige Bespritzung und Begiessung angedeihen, wobei
die neue engMsche Spritzkanne vortreffliche Dienste
leistet. (Vergl. pag. 35.) Bei trockenem Wetter ist

eine tagliche Bespritzung des so behandelten Bauines
erforderlich

,
um dessen Mooseinhullung stets feucht

zu erhalten.

Wenn in dieser Weise 3—4 Wochen fortgefahren

wurde, so zeigte sich, haufig auch schon fruher, an
den von Moos freien Theilen schwellende Knospen
Oder junge Belaubung, ein Beweis der Thatigkeit
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der Wurzel, wie der Lebensthatigkeit des Baumes
iiberhaupt.

Bei fortschreitender kraftiger Entwicklang des

Baumes lasst man nun mit dem haufigen Bespritzen

nach und entfernt nach einigen Monaten etwa Mitte

August die Mooseinhiillung, damit sich keine Insekten

einnisten kbnnen.

Baume in dieser Weise behandelt, wurden noch
immer, selbst wenn sie durch eine der vorerwahnten
Ursachen gelitten batten, vor dem Eintrocknen bewahrt,
zu kraftiger Wurzelbildung gebracht, und gleich an-

dern einer gesunden Weiterentwicklungzuriickgegeben.

Ausser mehreren werthvollen ausgebildeten Form-
baumen, welche dieses Fruhjahr im Pomologischen
Institut versetzt und dabei so behandelt wurden, zeigte

sich ein besonders giinstiges Resultat bei einer Lyra-
Palmette, welche im Fruhjahr vorigen Jahres verpflanzt

worden war, und die man wegen ihres schonen Wuchses
sehr ungern eingebiisst hatte.

Nachdem dieselbe anfangs nicht anzutreiben ver-

raochte, darauf aber die Mooseinhullung erhielt, erholte

sie sich allmahlig, und trieb, nach einem kraftigen

Beschneiden in diesem Fruhjahr, eine Menge starker

Aeste an alien Theilen des Baumes aus, so dass

der Baum jetzt wieder vollkommen gesund und
kraftig ist.

Dass das beschriebene Verfahren nicht neu ist,

ist bekannt, doch schien es praktisch darauf hinzu-

weisen, um es immer noch allgemeiner bekannt zu

machen, damit jeder Gartenfreund in Fallen, wo
Baume nach dem Verpflanzen einzugehen drohen, sich

zu helfen wisse. Es empfiehlt sich bei seiner Einfach-

heit und Vorzuglichkeit von selbst, besonders auch
wegen seiner Billigkeit, und weil es sich nicht nur
bei Obstbaumen, sondern auch an alien Geholzen,

Rosen, Weinreben u. s. w, anwenden lasst.

Hermann Schervvat aus Sorau, Nieder-Lausitz,
e. Z. Zogl. des Pomol. Institnt*.
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Ueber das Verjnngen der Obstbanme im Sommer.

Die meisten Obstbaume, welche angepflanzt werden,

iiberlasst man ihrem natiirlichen VVuchse und denkt

nicht daran, dass den Baumen in spateren Jahren

noch nachgeholfen werden muss. Es ist jedoch, wenn
die Obstbaume ein freudiges Gedeihen und die er-

wiinschte Fruchtbarkeit erhalten sollen
,
dringend noth-

wendig, in spateren Jahren bei Apfel- und Birnhoch-

stammen das Ausputzen und Verjiingen sorgfaltig

anzuwenden.
Das Verj ungen kann nun auf dreierlei Art aus-

^efiihrt werden.

Erstens werden solche Baume verjiingt, welche
an der Spitze abgestorbene und kranke Aeste zeigen

und bei denen die Natur durch die Wasserschosse
darauf hinweist, dass dieselben noch hinreichend Safte

besitzen, um eine neue Krone zu bilden. Man entfernt

alle kranken Aeste, erhalt so viele der Wasserschosse,
als zur Neuformirung der Krone erforderlich sind

,
be-

schneidet sie, wonach sie dann bald
,
indrei, hochsteng

vier Jahren schon Friichte bringen werden. Die
Baume stehen dann wieder gesund und kraftig da.

Zweitens kann man das Verj ungen an solchen

Baumen vornehmen, welche wie Winter-Goldparmane,
Langtons Sondersgleichen u. s. w^ in ihren jungen
Jahren zu stark tragen, woher sie denn bald durch
diese friihe Tragbarkeit erschopft sind und keine Friichte

mehr ernahren konnen; sie bliihen wohl noch, aber
stossen die Friichte ab

,
ferner treiben sie auch nicht

mehr insHolz, und die Baume stehen nur kiimmerlich
da. Diesem Uebelstand kann nur dadurch am besten

geholfen werden, wenn man das Verjungen im Sommer
anwendet, und zwar von Mitte August an Oder wahrend
des Monats September

,
wo die Baume noch ein wenig

im Trieb sind. Es lagern sich dadurch eine Menge
Nahrstoffe in den gebliebenen Aesten und Zweigen
a-b, wodurch sich die Knospen kraftig und stark
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ausbilden, die Baume sich dann im Fruhjahr bald
entwickeln

,
sehr kraftig treiben

,
und auch schonere

und grossere Fruchte tragen. Dies geschieht besonders,

wenn man die Baume noch mit einem fltissigen Dtinger

begiesst, dem etwas Asche und Russ beigemengt wird.

D r i 1 1 en s wird das Verjiingen an solchen Baumen
Torgenommen, die einen sehr schlanken Wuchs Oder
breit ausgehende Kronen haben, wie die Canada-
Reinette, Luiken u. s. w. und desshalb auch sowohl
mehr der Gefahr der Beschadigung durch Stiirme und
Schneedruck ausgesetzt sind, als auch den Boden zu

weit iiberdecken und dadurch dieBodencultur schmalern.

Bei solchen Baumen ist es sehr zweckmassig, dass

sie verjiingt werden, indem nicht nur die Aeste kraftiger

und starker werden
,
sondern eine vollkommene, schon-

gebildete Krone dadurch bekommen. Beziiglich der

Form der Krone ist zu bemerken, dass man suchen
muss, immer eher eine pyramidale Oder hochkugelformige
als flache und herabhangendeBaumkrone zu erziehen.

Das Hochgehen der Aeste gestattet die ungehinderte

Bearbeitung des Bodens unter den Baumen und gibt

weit schonere, dauerhaftere und fruchtbarere Baume,
als wenn schon in der Jugend die Aeste herabhangen,
auch werden die Friichte schdner und vollkommener.

Die Zweige und Fruchtruthen mogen immerhin
herabhangen

,
wenn nur starke Aeste sie gehorig tragen

und halten kdnnen. Jeder Ast der Baumkrone musa
als ein eigener Baum gedacht werden, der seinen

Leitzweig und Nehenzweige hat. Eine Krone soil einen

Mittelast und einen Kranz von 4— 5 Seitenasten haben
^

die Zahl der letzteren vermehrt sich jahrlich, indem
immer neue Seitenaste, vom Mittelast ausgehend, er-

zogen werden.

Alle Leitzweige der neu gepflanzten Obstbaume
werden hier jahrlich

,
4— 5 Jahre lang

,
anfangs starker,

spater schwacher zuriickgeschnitten, und zwar iiber

nach aussenhin gerichteten Augen; hiedurch erhalten

die Leitzweige stets neuen Tiieb und es werden eine
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Menge seitlicher Zweige hervorgerufen
,

die den Ast
verstarken und bald Fruchte ansetzen. Diese seitlichen

Zweigewerden riur einmal und zwar bis auf die Halite

ihrer Lange eingestutzt, dagegen alle jene, welche in

die Krone hinein, also senkrecht, wachsen und welche^

sich mit andern Zweigen kreuzen
,
ferner die

,
welche

zu dicht stehen
,
Oder sonst sich als entbehrlich zeigen.

glatt weggeschnitten.

Dass bei alien jungen Baumen nach dem 4. oder
5. Jahr, wo man nicht mehr regelmassig schneideL
jahrlich eineDurchsicht der Krone vorgenommen werden
und alle unzweckmassig und storend wachsenden
Zweige theils entfernt, theils eingestutzt werden miissen,

versteht sich von selbst, und darf nicht versaumt
werden.

Im vorigenJahr wurde hier auf dem Baumgarten
des Pomologischen Instituts ein grosserer Versuch mit
dem Verjiingen der Osbtbaume im Spatsommer ge-

macht, welcher ein selir giinstiges Resultat lieferte..

Es wurde nemlich eine grossere Anzahl von Baumen
(etwa 150 35jahrige Baume) im August und September
verjungt. Theils hatten sie einen gedrungenen schwachen

' Wuchs und unregelmassige Kronen, theils zu viel

I herabhangendes Holz. Es sammelte sich nun in den
;
gebliebenen Aesten eine Menge Nahrstoffe, die dazu
fiihrten, dass die Baurne imFruhjahr sich sehr schnell

entwickelten und reichlich bliihten, zudem sehr starke
Triebe machten und z.Th.die schonsten Fruchte angesetzt
haben, wahrend gegeniiberstehende nicht verjiingte^

Baume nur schwach trieben und die meisten Fruchte
abstiessen.

Der Abstand ist so gross, dass sich Jedermann
wundert, wie schon diese Baume sind; dieselben zeich-

nen sich nicht nur durch ihren schonen Wuchs aus^
sondern auch durch ihre Fruchte, die weit scboner und'
vollkommener sind

,
als an den Baumen, die man nicht

verjungt hat.

Wiirde man alle Baume, die es bediirfen, auf
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4iese Art behandeln, so wurde man nicht nur schdnere

Formen, sondern auch reichlichere Ertrage erzielen.

Job. Hehl ,
Baumgartner aus Poppelau (Wttembg.),

s. Z. Zogl. des Pomol. InstUaU.

Beste Methode znr Wiederherstellnng kranker Rinde

an Obstbanmen.

Oft kommt es bei Obstbaumen vor, dass durch
das Alter die Rinde hart und sprode wird und sie

nicht mehr die gehorige Elasticitat besitzt
,
ja sogar

die obere Schicht ganzlich abstirbt, wodurch der durch
das Cambium gebildete Verdickungsring eingeschnurt

und in seiner Ausbildung sehr geheramt und dann
natiirlich auch der Saftzufluss sehr beschrankt wird.

Es kommt diese Rindediirre nicht selten bei Spalier-

baumen, besonders bei Birnen, welche auf Quitte

veredelt sind, vor; liier bleibt uns dann nichts weiter

iibrig, als die aussere abgestorbene Rinde (Borke) bis

auf die griine, darunterliegende Rindenschichte weg-
zunehmen, wozu man sich des Messers wie auch des

Wundenreinigers bedient, und sucht eine neue Rinde so

achnell als moglich zu bilden.

Eine andere Rindekrankheit, welche in den letzte-

renJahren hierauftrat, ist sehr zu beachten und wird
gar oft nicht genugend erkannt und gewiirdigt. Die-

selbe macht sich besonders bei Birn - Pyramiden und
Spalieren dadurch bemerklich

,
dass die Blatter einzel-

nerAeste beginnen ganz gelb zu werden. Untersucht

man die Rinde an der betrelfenden Seite des Stammes,
4SO ist sie ganz Oder theilweise todt Oder mit braun-

gelben Fasern durchzogen.

Hier muss schleunigst geholfen werden. Die Ursache
dieser Rindekrankheit, welche sich vorzuglich auf der

Siidwest- und Westseite der Baume findet, ist der

Frost. Dieser todtete oder beschadigte die Rinde
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durch
,
nach starker Erwarmung durch die Sonne,

I
schnell eintretende Kalte.

Aiich hier wurde die Rinde mittelst Messer Oder
! Wundenreiniger

,
soweit sie getodtet oder krank war,

ganz weggenomraen und die ganze Parthie sofort mit

kalttliissigem Baumwachs bestrichen. Es musste so bei

I

mehreren jungen Baumchen der Rinde bis 2— 3'

Hohe des Stammchens entfernt werden.

Die Wirkung war sowohl 1869 als heuer in beiden

!
Krankheitsformen ganz ausserordentlich.

Dieses Baumwachs (bios aus Harz undWeingeist

i

bestehend) iibt, wie es scheint, eine ganz besondere
i Reizbarkeit auf die Bildung von Granulationen bei

Wunden aus und dient zugleich als schutzende kiihle

[i Decke zum Schutz des Splints. Sehr interessant warea
die sich so rasch bildenden Granulationen und nicht

nur allein bei den Wunden, welche geschnitten werden

,

miissten, sondern auch bei den Hagelschaden im ver-
I gangenen Jahr, wo die Baume ganz furchtbar zer-

' schlagen waren. Hier wurden die Wundrander glatt

geschnitten, die Wunden mit Baumwachs verstrichen,

und siehe da, nacb Verlauf von 4—6 Wochen hatte

, eine vollstandige Vernarbung der so behandelten Wun-
I den stattgefunden.

Auch in den beiden erwahnten Fallen zeigte, wie

i

gesagt, diese Operation die vortrefflichste Wirkung,
so dass Baume

,
denen man das Absterben ansah, auf

i diese Weise schnell vom Tode gerettet wurden, denn
, alsbald bildete sich eine neue Rinde, welche die ge-
' horige Elasticitat hatte, und nach und nach das Aus-
sehen der gewohnlichen Borke annahm. Die Vordem
citron engelben Blatter wurden allmahlig wieder griin

und sofort, nach der Wiederherstellung der Saftebe-

wegung an den erkrankteu Stellen bildeten sich neue
Triebe, so dass jetzt hier verschiedene Baume sind,

I

welche in uppigem Wachsthum stehen, welche im
I vorigen Jahre ganz gelb waren und abzusterben

I

drohten.

!
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Jedoch muss hier eine genaue Untersuchung statt-

iinden, indem die Rinde oft ein gesuudes Aussehen
hat, aber unter der Epidermis schwarz und voll-

standig abgestorben ist.

Auch bei Frostplatten
,

sowie bei jeder starken
Rindenverletzung, die durch Zufall oder Gewalt dem
Baum zugefiigt wurde, wird obiges Verfahren stets

mit Erfolg angewendet.
Sollten bei alteren Schaden der Rinde auch schon

der Splint angegrifFen sein, so schneide man ohne
Zogern auch aus ihm die kranken Theile heraus.

Gestiitzt auf die erwahnten stets guten Erfolge

dieses Verfahrens zur Erzeugung neuer Rinde bei Obst-

baumen, welche im hiesigen Pomologischen Institut

erzielt wurden, erlaube ich mir, bei vorkommenden
Fallen ganz besonders auf dasselbe aufmerksam zu

machen.

Paul Rosier, Kunstgartner aus Pensig bei Gorlitz, j

a. Z. Zogl. des Pomol. laatituts. 1

Eniehung hochstammiger Stachel- und Johaiuiis- i

beeren. i

In neuerer Zeit sind diese hochstammig erzogenen
'

Beerenobststraucher sehr beliebt und eine wahre Zierde
i

der Garten geworden. Es ist fiir manchen Garten-
'

freund noch etwas ganz fremdartiges
,

Stachel- und
Johannisbeeren auf 4— 6' hohen Stammchen wachsen
zu sehen, zumal wenn auf einem Stammchen beide

Obstsorten zusammen wachsen, was leicht durch diese

Methode zu erhalten ist und einen ganz iiberraschen-

den und zur Zeit der Fruchtreife hiibschen Anblick

gewahrt. Auch verschiedene Sorten Stachelbeeren

lassen sich auf einem Stammchen erzielen.

In meiner friiheren Condition in Wessely in Mahren



65

hatte ich Gelegenheit
,

diese Beerenobst-Hochstamme
erziehen und heranbilden zu lernen. Die t'olgende Er-

ziehungsart ist vorziiglich in einigen Garten Bbhmens
und Mahrens ver-

breitet, von wo sie

auch zuerst ausging.

Die alte Me-
thode der Baum-
chenerziehung des

Beerenobstes
,

bei

welch er von Johan-
nis- und Stacbel-

beeren schlanke

Triebe in die Hohe
gezogen wurden, und aus
diesen die gewiinschten

Stachel- und Johanniskro-

den
,

ist durch die folgende

neuere Cultur vollkoramen
entbehrlich geworden.

Als Unterlage nimmt
man die sogenannte Gold-
johannisbeere, Ribeg
aureum, einen sehr har-

ten nordamerikanischen
Zierstrauch, welcher in Zier-

garten seiner bald im Friih-

jahr sich entwickelnden
wohlriechenden gelben Blii-

then wegen haufig ange-

pflanzt wird. Auf diese

Stamme veredelt, gedeihen

Fig. 8. nenbaumchen gebildet wur-

Beerenobststraucher in iippigster Gesundheit, tragen

reichliche und sehr vollkommene Friichte und es lasst

sich bei ihrem kraftigen Trieb auch eine ziemliche

Lebensdauer voraussehen.

Die so veredelten Straucher bilden vermoge ihres
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robusten Wuchses eine grosse Krone wie die nieder
gehaltenen Straucher. Auch tragen sie schnell, denn
die hier im Pomologischen Institut in diesem Friihjahr
angepflanzten Stachel- und Johannisbeerhochstamme
hangen sammtlich jetzt schon toU schbner und grosser
Friichte.

Die genannten Unterlagen erzieht man theils aus^

Stecklingen, theils aus Auslaufern; letzteres wird mei-
stens angewendet

,
weil man da viel rascher zum Ziele

kommt.
Junge kraftige Stdcke von Ribes aureum werden

tiber dem Wurzelhals gekopft und die aus dem WurzeF
atocke sich entwickelnden Triebe werden, wenn sie

etwa 1' lang getrieben haben, mit humusreicher Erde
angehaufelt, wodurch sie bald dahin gebracht werden,
Wurzeln zu bilden.

Die Mutterstocke werden feucht gehalten und so
lasst man die jungen Triebe 2 Jahre wachsen

,
bis sie

ihre vollkommene und gewunschte Kobe erreicht haben.
Im Herbst des 2. Jahres werden die starksten und
langsten jungen Schosse vom Mutterstocke abgenommen,
die schwacheren bleiben noch, bis sie ihre vollkom-

xnene Hohe erreicht haben, stehen
,
wobei zugleich

bezweckt wird
,
dass der Stock nicht durch Wegnahme

aller Triebe auf einmal geschwacht werde.

Zu schwache markige Ruthen taugen nicht zur

Veredlung, indem sie keine dauerhafte Stammchen
geben, nur starke gehorig verholzte Triebe sind die

besten und geben dauerhafte Stammchen.
Nachdem die Ruthen im 2. Jahr im Herbst vom

Stock gelost worden sind, werden sie an Wurzeln und
Spitze beschnitten *, haben dieselben auch noch keine

Wurzeln gebildet, so hat dies nichts zu sagen, wenn
nur ein Stiick vom Wurzelhals vorhanden ist; in diesem

Fall werden sie mit Moos umgeben, und in passende

Topfe gepflanzt
,
die hoher sein miissen, als derDurch-

messer der Breite betragt.

Die Erde fiir diese Ableger muss recht nahrhaft
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r

sein, und etwas mit Sand vermischt. Nach dem Ein-

pflanzen werden dieselben gut angegossen und auf

einen kiihlen frostfreien Ort gestellt bis die Zeit kommt,
wo sie zur Vorbereitung zur Veredlung angetrieben
werden sollen.

Gewohnlich um Mitte Dezember werden diese

Unterlagen ins Warmhaus genomme^ und wenn grosse

Kalte vorhergegangen ist, dass die Erde zu stark ge-

frorenwar, langsam zum Aufthauen gebracht, wonach
man dann erst die Temperatur auf 12—15 OR. steigen

lassen kann.

Diese Unterlagen werden an einen dunklen Ort
des Treibhauses aufgestellt, wo sie bei trockener

Temperatur recht oft gespritzt werden miissen, um
das Austreiben derselben zu beschleunigen

;
14 Tage

darnach werden sie sehon Triebe zeigen, und nun
beginnt die erste Periode des Veredelns.

leh muss noch bemerken, dass bei Mangel an
Blumentopfen die Wurzeln sammt Wurzelhals bios mit

Moos umwickelt werden
;
man stellt diese Moosballen

wieder in ein Moosbeet oder in ein Erdbeet. Die-

jenigen Schosslinge, die keine Wurzeln haben, werden
auf einen etwas warmen Ort des Treibhauses gestellt,

wo sie Bodenwarme bekommen, wodurch di'eWurzel-
• bildung beschleunigt wird.

I

Diese so mit Moosballen versehenen Triebe wachsen
eben so gut wie andere, und lassen sich sammt dem-

I selben dann ins Freie Oder auch in Topfe einpflanzen.

j

* Das Veredeln geschieht gewohnlich durch Copu-

1

' liren
,

Sattelschaften und bei starkeren Unterlagen
durch Pfropfen in halben Spalt

;
schon stark angetrie-

bene Unterlagen kbnnen auch in die Rinde gepfropft

werden.

Das Verbinden nnd Bestreichen geschieht wie bei

1

den gewohnlichen Veredlungen im Freien, in unserer
Gegend aber, wo Vieles im Winter veredelt wird,

nimmt man starkes Papier
,
bestreicht es mit gewohn-

lichem Baumwachs, schneidet es in schmale Streifen,

I

Tfts«henl)ueh 1870. 5

i
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und so umwindet man jede Veredlung, dass man kein

Band mekr und Anstrich braucht und dies Geschaft
schnell vor sich geht.

Man kiinstelt auch auf die vorn angedeutete Art,

um auf einem Stocke Stachelbeeren und Johannisbeeren
wachsen zu machen, indem man Stocke wablt, die

Seitentriebe haben, so dass man auf die Spitze als

Unterlage Jobannistfeeren und auf zwei untere Seiten-

zweige, die sich gegenuberstehen
,

Stachelbeere setzt

Oder umgekehrt. Dies macht einen ausserordentlich

hiibschen Effect und gelingt meist sehr gut. Sehr
praktisch ist es, beim Veredeln zweijahriges Holz
aufzusetzen, da dasselbe sehr gern anwachst und
bis zurn Herbste prachtige Kronen dastehen, welche
gleich wie zweijahrige Veredlungen abgegeben werden
konnen.

Nach dem Veredeln werden die Beerenobststraucher

auf einen lichten Ort nahe zu den Fenstern gestellt,

um das Vergeilen und die Bildung von Mehlthau zu
verhiiten, in 8— 10 Tagen werden sie nachgesehen,

die wilden Auslaufer weggenommen und die zuriick-

gebliebenen nachveredelt; die gut angewachsenen wer-
den ganz ans Licht gestellt; ofteres Spritzen bewirkt

einen schbnen und gesunden Trieb.

Haben die Veredlungen 1—IV2 Zoll getrieben, so

werden sie in ein Haus von 5— B. gebracht, wo
sie etwas abharten miissen

,
um den Mehlthau zu ver-

hindern, von dem sehr oft viel Schaden angerichtet

wird und um recht schone kraftige und nicht etwa
vergeilte Kronen zu erhalten.

Findet man bei einigen Veredlungen, dass die

Bander einschneiden
,
so miissen letztere sorgfaltig ge-

lost werden, sollten sich bei einigen Veredlungen be-

reits Fruchtansatze entwickeln, so werden diese aus-

gebrochen
,

weil sonst die E'ruchte zu viel Saft

verbrauchen
,
welcher nbthiger zum Trieb erforderlich

ist
,
indem die Baumchen sonst nur schwach wachsen

wiirden.
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1st einmal die Zeit gekommen
,
dass keine starken

Froste mehr zu befiirchten sind
,
so werden die Beeren-

obststraucher an einen geschiitzten Ort im Freien

aufgestellt, wo sie gegen starken Sonnenschein Oder
gegen unerwarteten Frost noch gedeckt werden konnen.
Beim Herausstellen ins Freie wird jeder Veredlimg ein

Stab angebunden und zwar so, dass derselbe etwa
4'' an die Unterlage anzuliegen kommt, wo er zweimal
angeheftet wird, und ebensoviel iiber die Veredlungs-

steile emporragt, wo er wieder locker angeheftet wird,

um das Abbrechen der oft zu schweren Triebe zu
verhindern.

So bleiben die Baumchen im Halbschatten den
Sommer iiber

,
wenn sie nicht zum Auspflanzen nothig

sind, stehen; sie werden reichlich begossen, gespritzt

und die sich bildenden wilden Triebe von Zeit zu
Zeit entfernt. Man kann solche Triebe sehr gut zu kraufe-

artigen Stecklingen verwenden.
Zum Winter mussen die Veredlungen oder jungen

Stamme gut befestigt werden, um vom Schneedruck
nicht abgebrochen zu werden.

Im zweiten Jahre werden die hochstammigen
Beerenobstculturen entw'eder in grossere Topfe uin-

getopft, wo sie ols Topfobst behandelt werden konnen
Oder werden in’s Freie auf ihre bestimmten Platze

ausgepflanzt, wo sie dasselbe Jahr noch reichlich mife

Friichten beladen sein werden, wie es hier in Reut-
lingen an zweijahrigen Veredlungen zu sehen ist,

welche ganz voll Friichte hangen und die allgemeine

Bewunderung der Besucher erregen.

Diese Methode verdient allgemeine Anwendung und
es ist zu hoffen; dass in derselben noch weitere Forfc-

schritte gemacht werden.

Der Schnitt und die weitere Behandlung der Kro-
nen stimmt mit den fur Stachel- und Johannisbeerju
fionst giiltigen Regeln iiberein.

Kunstgartner Arnold HoziczKa aus Sadek in Mahren,
G»h. im Pomol. Institut.

k

5 *
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Knrze Notizen fiber einige sehr werthvolle neae

Bimsorten.

Herzog von Morny (Due de Morny) Nr. 434
Catalog des Pomologischen Instituts. Ein Samling^
von Boisbunel

,
Baumschulbesitzer in Rouen; er wurda

im Jahr 1862 in Handel gegeben und erhielten wir
fur den hiesigen Muttergarten 1865 ein starkes Exem-
plar von demselben. JmJahr 1867 trug dieser Baum
die ersten Friichte und wurden dieselben stark mittel-

gross, in Form ahnlich einer Beurrd Hardenpont.
Seither ernteten wir jedes Jahr schone Friichte und es

waren dieselben von hervorra gender Giite. Die Frucht
gehort in dieFamilie der Apothekerbirnen

;
die Schale ist

grtin, auf der Sonnenseite etwas triib gerothet. Das
Fleisch vollstandig schmelzend, feinkdrnig, saftreich,,

von erhabenem, etwas adstringirendem Geschmack.
Die Frucht reift Dezember und halt sich den ganzen
Januar durch. Der Baum wachst kraftig und ist ausser-

ordentlich fruchtbar.

Dumortiers Butterbirn (Beurre Dumortier)^

Eine nicht mehr ganz neue, aber wenig verbreitete

Birnsorte, von welcher Herr van Mons, der Erzieher

derselben, mit vollem Rechte sagt, dass es eine der

besten seiner Samlinge sei.

Die Frucht ist mittelgross
,
etwas langlich, dick-

bauchig, die Schale grun, in der Reife ins Gelbliche

iibergehend; regelmassige, starke, schwarze Punkte
sind auf der ganzen Frucht vertheilt, manchmal ist

sie rostspurig
;
stark besonnte Friichte sind ofters etwas

gerothet. Das Fleisch istweiss, fein, ganz schmelzend,

um das Kernhaus etwas steinig, sehr saftreich, von
delikatem Geschmack. Sie reift gewdhnlich im No-
vember und halt sich durch den ganzen Dezember.
Der Baum wachst mittelstark, bildet schone Pyramiden
und ist sehr fruchtbar.

Julius Blaise (Jules Blaise) Catalog Nr. 291.
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Diese kleine ausgezeichnete Frucht ist ein Samling
des Herrn Gr6goire in Jodoigne. Sie ist dickbauchig,

nach dem Stiele zu sick starker verjiingeDd, ahnlich

=einer Winter-Nelis. Die Schale ist dick, stark, zimmt-

farbig berostet und pimktirt. Das Fleisch ist schmel-

zend, gelblich, fein, zimmtartig gewilrzt, sehr aroma-
tisch. Die kleine delikate Fmcht gehort in die Familie

der Russeletten und reift im Oktober und November.
Der Baum ist mittelstarkvviichsig und sehr fruchtbar.

Madame Favre. Catalog Nr. 470.

Fine mittelgrosse, oft grosse, rundliche, haufig

unregelmassige Herbstfrucht. Schale griinlich gelb,

Fleisch ganz schmelzend, sehr fein, weiss, um das
Kernhaus etwas steinig. Die Frucht muss, um ihre

voile Giite zu haben, sobald sie die Farbe wechselt,

d. h. gelblich wird, vom Baume gepfliickt werden.
Dies ist gewohnlich gegen Mitte September der Fall,

und es werden die Friichte dann an einem kiihlen,

luftigen Ort aufbewahrt, wo sie nach einem Zeitraum
von etwa 8—10 Tagen weich werden. Die Friichte

passiren sehr rasch und mtissen daher schnell ver-

wendet werden, da sie sonst teig und fad werden.
Der Baum wachst stark, hat abstehende Aeste

mit kurzem Fruchtholz und ist ausserordentlich bald
und reichtragend.

Professor Hortoles. (Professeur Hortoles)
Catalog Nr. 115.

Diese ganz neue Sorte ist aus den jiingsten Ziieh-

lungen des Herrn Morel in Lyon hervorgegangen
und im Jahre 1869 von demselben in Handel gegeben
worden. Sie verdient die ihr gewordenen Anpreisungen
vollstandig und hatte ich Gelegenheit, Original-Friichte

von dem Erzieher zu untersuchen und musste seinen
Pradikaten iiber dieselbe vollstandig beipflichten. Hearr

Morel sagt fiber diese Frucht:

„Die Professor Hortoles reift gewohnlich Ende
September und halt sich bis Anfang Oktober. Sie isfc

mittelgross, kreiseltormig, schdn gelb mit Rostanflilgeii
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auf der Sonnenseite etwas carminroth punktirt und
verwaschen; Fleisch sehr fein, ganz schmelzend, voa
angenehmem, siissweinigen Geschmack. Der Baum
wachst sehr kraftig und ist sehr fruchtbar. Er gedeiht
auf Quitte eben so gut als auf Wildling.^^

Dass diese neue Sorte sehr fruchtbar ist, beweist
der im hiesigen Muttergarten in diesem Frtihjahr ge-

pflanzte von Morel selbst fur unser Sortiment bestimmte
Baum, welcher reich bluhte und mehrere Fruchte an^
gesetzt hat, die recht vollkommen zu werden ver-

sprechen.

Fr. Lucas.

Einige der frnchtbarsteo,

firahtragendsten und empfeMenswerthestenKernobstsorten.

Bei Griindung des Pomologischen Instituts in

Reutlingen, im Jahre 1860, wurde ein Muttergarten
von 500 Apfel- und 500 Birn-, 100 Pflaumen- und 100‘

Kirschsorten angepflanzt, aus denen derselbe gegen-
wartig noch besteht. Durch den Zugang einerMenge
neuer Sorten, welche jedes Jahr in den Handel kommen^
ist es nothwendig geworden, ausser dem Muttergarten
einen Probegarten anzulegen, worin die neuen
Sorten zunachst angepflanzt werden

,
um sie zu beob- •

achten und von wo sie erst dann in den spater zn
erweiternden Muttergarten angepflanzt werden, wenn
man den Nutzen und Werth derselben erkannt hat.

Es ist bekannt
,
dass der hiesige, dem braunen Jura

angehorige schwereLehmboden einen sehr starken Holz-

trieb verursacht, vorziiglich bei den auf Wildling ver-

edelten Baumen. Im hiesigen Muttergarten sind die^

meisten Baume auf Wildling veredelt, wodurch aller-

dings die Fruchtbarkeit beeintrachtigt wird, d. h. ea
dauert langere Jahre bis ein Baum Fruchte bringt,

allein der Wuchs ist naturgemasser und die ganze



Entwicklung des Baumes eine gesiindere und kraftigere.

Im Folgenden erlaabe ich mir nun 50 Apfel- und
50 Birnsorten anzufiihren, welche sich hier unter den
obwaltenden Verhaltnissen als die friilitragendsten,
fruchtbarsten und empfehlenswertliesten
erwiesen haben.

Die vorstehende Nunimer ist die Nummer am Baum
in dem hiesigen Muttergarten. *)

Aepfel.

Nr. 1. Sommer-Gewiirzapfel, mittelgrosser,

Juli— August-Apfel einer der friiliesten Sommer-
Aepfel, ausserst fruchtbar.

Nr. 24. Fraas’ Sommer-Calvill, mittel-

grosser bis grosser, September -Apfel zu empfehlen
auch fiir rauhe Lagen, sehr tragbar.

Nr. 25. Friiher Nonpareil, kleiner bis

mittelgrosser, schbner Herbst- und Winterapfel '''’’'‘"it,

sehr fruchtbar.

Nr. 48. Oberdieks Reinette, grosser, sehr

schoner, Winter- und Friihjahrsapfel !, ausserst

fruchtbar
,
eine neue und sehr empfehlenswerthe Sorte.

Nr. 53. Mayers Tau ben apfel, kleiner bis

mittelgrosser, schoner. Winter- und Fruhjahrsapfel f.

Nr. 54. Etlins Reinette, mittelgrosser, sehr

schoner spater Winter- und Friihjahrsapfel

Der Baum ist sehr fruchtbar und daaerhaft.

Nr. 60. Danziger Kantapfel, grosser, sehr

schoner, October — Dezember-Apfel sehr dauer-
haft und fruchtbar, einer der verbreitungswerthesten
Aepfel.

Nr. 66. Goldgelbe Sommer-Reinette,
mittelgrosser, friiher Herbstapfel Der Baum
bliiht spat, ist dauerhaft und ausserst fruchtbar.

*) * bedeutet den Werth fiir die Tafel, *}• fur die Wirth-
schaft, die Verdoppelung dieser Zeichen zeigt den hohern Werth fur
diesen oder jenen Zweck; ein Ausrufungszeichen soil noch ganz
besonders auf diese Sorte aufmerksam machen.
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Nr. 68. Cludius’ Herbstapfel, mittelgrosser

bis grosser, zarter imd schoner Octoberapfel
ausserst fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 73. Goldzeug-Apfel, grosser, ansehn-
licher, in der Reife sehr schoner Winterapfel
sehr fruchtbar, zu empfehlen.

Nr. 78. Champagner-Reinette, mittel*

grosser, sehr schbner Friihjahrsapfel *ft, sehr
fruchtbar auch fiir rauhere Lagen; sehr zu empfehlen.

Nr. 79. GriineLothringerReinette, grosser

bis sehr grosser Winter- und Friihjahrsapfel *tf.
Nr. 82. Reinette von Canada, sehr grosser

und sehr schoner Winter- und Friihjahrsapfel

imgemeih fruchtbar und iiberall sehr geschatzt. Der
llaum bliiht sehr lange fort.

Nr. 87. Woltmanns Reinette, mittelgrosser

bis grosser October— Marz-Apfel Der Baum
-istspat bliihend, dauerhaft, sehr fruchtbar; fiir rauhe
Lagen zu empfehlen.

Nr. 91. Gasdonker Reinette, kleiner nicht

ansehnlicher Winter- und Friihjahrsapfel f. Der
Baum wird mittelgross und sehr fruchtbar.

Nr. 101. Marmoriter Sommer-Pepping,
mittelgrosser, schoner, dunkelrother Herbstapfel **tf,
sehr fruchtbar.

- Nr. 105. Lan gtons Sender s gleichen, grosser

sehr schoner September— Octoberapfel Der Baum
tragt sehr bald und ist ausserst fruchtbar.

Nr. 118. Virginischer Rosenapfel, mittel-

grosser schoner Augustapfel Der Baum ist sehr

fruchtbar und besonders fiir rauhe Lagen zu empfehlen.

Nr. 123. Boiken, ansehnlicher Herbst- und
Winterapfel Der Baum ist sehr dauerhaft und
fruchtbar.

Nr. 141. Englische Sp it al-Reinette, klei-

ner bis mittelgrosser Winterapfel ’** *^
! f f. Sehr frucht-

bar, sehr zu empfehlen.

Nr. 142. Parkers Pepping, mittelgrosser,
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rostschaliger Winter- und Friihjahrsapfel *"**^f-{*!. Baum
sehr fruchtbar, zu empfehlen fiir oconomische Zwecke,
besonders zu Most.

Nr. 147. Kdniglicher Kurzstiel, mittel-

grosser, schoner Winter- und Friihjahrsapfel

Der Baum ist sehr fruchtbar, spatbliihend; sehr zu
€mpfehlen.

Nr. 149. Grosse Casseler Reinette, mittel-

grosser bis grosser Marz— J uliapfel * f f. Baum ausserst

fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 154. Winter-Goldparmane, grosser
prachtvoller friiher Winterapfel ^**"*!ff !. Der starke
Baum ist ausserst fruchtbar; sehr zu empfehlen.

Nr. 171. Grosser Bohnapfel, grosser, un-
ansehnlicher Winter— Sommerapfel ff !. Der Baum ist

sehr kraftig, ausserst fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 181. KleinerApi, kleiner Winter— Sommer-
apfel ausserst fruchtbar, mehr Zierfrucht.

Nr. 201. Rother Winter-Taubenapfel,
kleiner bis mittelgrosser, zarter Winterapfel

sehr fruchtbar.

Nr. 202. Weisser Astrakan, mittelgrosser,

schoner Juli—Augustapfel ‘^f; sehr fruchtbar, fiir rauhe
Lagen.

Nr. 206. Charlamowski, mittelgrosser bis

grosser
,
schoner Augustapfel * f. Fine von den frucht-

barsten Apfelsorten, besonders fur rauhe Lagen.

Nr. 208. Kaiser Alexander, sehr grosser

prachtYoller Herbstapfel f !. Baum sehr fruchtbar,

in geschiitzte Lagen zu empfehlen.

Nr. 233. Donauers Herbst-Reinette, mittel-

grosser October— Dezemberapfel ff; Baum sehr

fruchtbar.

Nr. 235. Weisses Seidenhemdchen, kleiner

bis mittelgrosser, glanzender und weisser Winterapfel

Baum ist fruchtbar.

Nr. 264. Nor them Griinling, ziemlich grosser.
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aber sehr unansehnlicher, doch guter Fruhjahrsapfel;

*tf. Baum sehr fruchtbar und dauerhaft.

Nr. 265. Hawthornden-Apfel, mittelgrosser
sehr schdner, weisser, doch nicht edler Herbstapfel

iiusserst fruchtbar.

Nr. 268. London Pepping, grosser, schdner
Winter- und Fruhjahrsapfel Der Baum ist sehr
tragbai*.

Nr. 292. Kleiner Steinpepping, kleiner bis

mittelgrosser Winter- und Fruhjahrsapfel Der
Baum ist fruchtbar.

Nr. 296. Amerikanischer Pfirsichapfel,,
mittelgrosser, sehr schoner October—Novemberapfel
Der Baum ist sehr dauerhaft und fruchtbar.

Nr. 303. Ananas-Reinette, mittelgrosser bis

grosser, sehr schoner Winterapfel einer

der besten Desertfriichte; auch fur etwas rauhe Lagen
zu empfehlen.

Nr. 318. Burchardts Reinette, grosser, scho-

ner, grauer, schon gezeichneter October— Dezemberapfel»
Der Baum ist dauerhaft und einer von den tragbarsten;

zu empfehlen.

Nr. 323. Gays Reinette, grosser, griiner,

guter Winterapfel Der Baum ist sehr fruchtbar.

Nr. 328. Rother Jungfernapfel, mittelgrosser

bis grosser, sehr schoner Herbst- und Winterapfel f.

Der Baum ist sehr fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 348. Rother Margarethenapfel, kleiner

bis mittelgrosser, schdner Juli— Augustapfel *'* *'*

f. Der
Baum ist fruchtbar; auch fur rauhe Lagen zu empfehlen.

Nr. 350. Baumanns Reinette, grosser, sehr

schdner, rother, spater Winterapfel ’‘Ht* Baum
ist ausserst fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 391. LeipaerWildling, kleiner bis mittel-

grosser, schoner October— Dezemberapfel Baum
besonders reichtragend.

Nr. 437. Wagener-A,pfel, grosser, pracht-
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Toiler Winter- bis Juniapfel *‘**’ft. Der Baum ist

fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 442. Smiths Cider-Apfel, stark mitteN

grosser, recht giiter, fruher Winterapfel; Fleisch markig,

delicat Baum von schonem Wuchs und sehr
tragbar.

Nr. 445. Mullers Spitzapfel, mittel grosser,,

wunderschoner Winter- und Sommerapfel Der
Baum ist sehr fruchtbar und dauerhaft; zu empfehlem

Nr. 462. Oelkofer Pepping, mittelgrosser

Winter— Sommerapfel *“' * f f. Der Baum ist volltragend,,

auch fiir rauhe Lagen zu empfehlen.

Nr. 484. Lucas’ Taubenapfel, mittelgrosser,

schbner, weisser Herbstapfel Der Baum ist

ausserst fruchtbar.

Nr. 486. Osnabriicker Reinette, mittel-

grosser bis grosser, schoner Winter- und Friihjahrs-

apfel ’•‘tf. Der Baum ist sehr dauerhaft und fruchtbar,,

auch fiir rauhe Lagen.

Birnen.

Nr. 5. Graf Canal, mittelgrosse
,
griine; vor-

ziigliche November- bis Dezemberbirn Der Baurrt

ist sehr dauerhaft und ausserst fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 7. Griine Sommer-Magdalene, kleine-

bis mittelgrosse, grasgriine, sehr gute Juli-Augustbirn,

eine der friihesten und besten Sommerbirnen ’L Der
Baum ist ausserst fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 19. Aremberg’s Colmar, grosse, gelb-
rothe

,
sehr delikate October—Novemberbirn * f. Der

Baum wachst schon pyramidal, ist fruchtbar; zu em-
pfehlen.

Nr. 22. Englische Sommerbutterbirn,,
mittetgrosse bis grosse, lange, griine, delikate Sep-
temberbirn Der Baum ist kraftig, gesund, und
reichtragend

;
ist zu empfehlen.

Nr. 25. Weise H erb st-Butterbirn, mitteL
grosse, goldgelbe, vorziigliche Herbstbirn Der
Baumwird mittelgross, ist sehr fruchtbar; zu empfehlen.
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Nr. 43. Hardenponts Winterbutterbirn,
grosse, grune, glockenformige

,
vorziigliche Winter-

birn Der Baum ist gesund und kraftig,

«ngemein fruchtbar; sehr za empfehlen.

Nr. 47. Griine Hoyerswerder, kleine, griine

Augustbirn besonders fiir rauhe Lagen Der
Baum ist kraftig, sehr dauerhaft und fruchtbar.

Nr. 50. Esperens H e r r e n b i r n

,

mittelgrosse,

gelblich griine, ganz vorzugliche September— October-
Tafelbirn Der Baum wachst kraftig pyramidal
und ist sehr fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 57. Punktirter Sommerdorn, mittel-

grosse, gelbgriine, langliche gute October -Tafelbirn

Der Baum ist kraftig, gesund und fruchtbar.

Nr. 63. Capiaumonts Herbstbutterbirn,
mittelgrosse, isabellfarbige mit roth verwaschene, sehr
gute Octoberbirn *'‘*^*f. Der Baum hat einen schonen
Wuchs und ist sehr fruchtbar.

Nr. 64. Colomas Herbstbutterbirn, mittel-

grosse, eiformige, gelbgriine, delikate Herbstbirn

,Der Baum ist kraftig, wachst schon pyramidal und
ist sehr fruchtbar.

Nr. 69. Napoleon ’sButterbirn, mittelgrosse

bis grosse, gelbgriine, ganz vortreffliche October- bis

Novemberbirn Der Baum wachst stark, wird
mittelgross, ist sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen.

Nr. 74. Diels Butterbirn, sehr grosse, hell-

grune, grau-punktirte, November- bis Januarbirn **!f.
Der Baum ist kraftig und dauerhaft; sehr zu empfehlen.

Nr. 96. Neue Fulvia, grosse, unregelmassig

gebaute, braungelbe Dezember— Januarbirn. Der Baum
wachst lebhaft und ist fruchtbar.

Nr. 110. Hofrathsbirn, grosse, grilngelbe

October—Novemberbirn Der Baum ist sehr stark

wachsend und sehr fruchtbar.

Nr. 111. Romische Schmalzbirn, grosse

gelbe und rothe Augustbirn Oer Baum wachst
«chon pyramidal

,
verlangt einen etwas feuchten Boden.
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Nr. 163. Erzbischof Hons, kleine bis mittel-

grosse, griine, birnformige Augustbirn Der
Baum hat einen starken Wuchs und ist sehr tragbar^

Nr. 168. Hardy ’s-Gellerts Butterbirn,.
grosse, langlich bauchige, delikate Herbstbirn **!. Her
Baum wachst stark und ist recht fruchtbar; sehr zu
empfehlen.

Nr. 186. Vereins-Dechantsbirn, grosse

schbne, birnformige, griingelbe, delikate October—No-
vemberbirn * * f . Der Baum wachst lebhaft

,
pyramidal,,

ist fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 188. Millets Butterbirn, kleine bis-

mittelgrosse
,
dunkelbraune ausgezeichnete Winterbirn

**f, Der Baum hat massigen Trieb und ist sehr
fruchtbar.

Nr. 203. Pfir sichb ir n, kleine bis mittelgrosse,.

kegelformige , sehr saftreiche, delikate August— Sep-
temberbirn **. Der Baum wachst ziemlich stark, ist

ungemein fruchtbar; sehr zu empfehlen.

Nr. 211. Suzette von Bavay, mittelgrosse,

kreiselformige, griinlich gelbe, spateWinter-Tafelbirn

Der Baum bildet schone Pyramiden
,

ist fruchtbar, ver-

langt eine etwas warme Lage.

Nr. 212. Baronin von Mello, mittelgrosse,

goldgelbe, meist braun berostete, vortreffliche Herbs t-

Tafelbirn **! Der Baum wachst stark und schon
pyramidal, ist fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 215. Zephirin Gregoire, kaum mittel-

grosse, griinliche, vortreffliche November—Dezember-
birn Der Baum wachst sehr schon, verlangt

aber einen etwas geschiltzten Stand
;

ist sehr fruchtbar.

Nr. 217. Blumenbachs Butterbirn, grosse

weissgelbe, vortreffliche October—Novemberbirn ^
! f

.

Der Baum hat einen kraftigen, gesunden, pyramidalen
Wuchs, ist sehr tragbar; zu empfehlen.

Nr. 232. Winter-Dech antsbirn, grosse, griine,

rostig punktirte
,
vorzugliche spate Wintertafelbirn * *

! f.
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Der Baum ist sehr kraftig und fnichtbar; sehr zu
'€mpfehlen.

Nr. 236. Gute vonEz6e, grosse, beuliche,

schwefelgelbe
,

kastanienbraun punktirte, gute Sep-
temberbirn **f. Der Baum hat gemassigten Wuchs,
-ist sehr fruchtbar,

Nr. 244. Williams Christenbirn, grosse,

sehr schone, gelbe, etwas gerothete, sehr gute Sep-
>tember-Tafelbirn **!f. Der Baum wachst stark, ist

sehr fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 247. Lederbogens Butterbirn, kleine

gelbe, etwas sanft gerothete Septemberbirn **f. Der
Baum ist sehr kraftig, dauerhaft, bald und reich

tragend.

Nr. 270. Juli-Dechantsbirn, kleine sehr
schone rothbackige Julibirn **. Der Baum wachst
massig, ist ungemein fruchtbar; sehr zu empfehlen

als eine sehr gute und friihe Sommerbirn.
Nr. 271. Neue Poiteau, grosse, lange, roth-

lich griine, gute October — Novemberbirn Der
Baum ist sehr kraftig und ausserst fruchtbar.

Nr. 273. Herbst-Sjlvester, mittelgrosse bis

grosse, sehr schone, goldrothe Herbstbirn **!-[-. Der
Baum wachst gut, ist friih und sehr reichtragend; zu
empfehlen. Heisst auch Konig von Wiirttemberg.

Nr. 279. Herzogin von Angouleme, grosse bis

sehr grosse, sehr gute Herbstbirn Der Baum
wachst kraftig, gesund und ist sehr tragbar; in ge-

schiitzte Lagen zu empfehlen.

Nr. 282.. Amanlis’ Butterbirn, grosse, griine,

sehr saftreiche, delikate August —Septemberbirn **f.
Der Baum wachst sehr stark uud tragt auch gut; fiir

geschiitzte ObstgMen zu empfehlen.

Nr. 309. Madame Treyve, ziemlich grosse,

bauchige, griine Septemberbirn Der Baum ist

sehr kraftig und tragbar.

Nr. 327. Winter-Nelis, kleine bis mittelgrosse

.gelbrostige Dezember— Januarbirn * *
f. Der Baum hat
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massiges Wachsthum; in geschiitzten und warmea
I
Lagen als Hochstamm sehr geschatzt; zu empfehlen.

Nr. 329. Sch wes tern b ir n, grosse, griine, glatte,

October— Novemberbirn f. Der Baum wachst stark,

I
ist ausserst fruchtbar.

Nr. 361. Bacheliers Butterbirn, grosse

bis sehr grosse, dickbauchige, sehr delikate Herbst-

birn Der Baum hat kraftigen Wuchs; bildet

schone Pjramiden und ist sehr fruchtbar
;
zu empfehlen.

Nr. 376. Hochfeine Butterbirn; grosse bis

sehr grosse, eiformige, griine, sanft gerothete, delikate

Oktober—Novemberbirn Der Baum ist kraftig,

sehr fruchtbar, zu empfehlen.

Nr. 381. Six’ Butterbirn, grosse, bauchige,

hellgriine November — Dezemberbirn *
*f. Der Baum

hat einen massigen Wuchs
;

ist kraftig und fruchtbar.

Nr. 385. Hardenponts Leckerb is s en, mittel-

grosse
,
sehr delikate Oktober— Novemberbirn Der

Baum hat einen echonen Wuchs, bildet sehr schone
pyramidale Kronen und ist fruchtbar.

Nr. 392. Holzfarbige Butterbirn, grosse

bis sehr grosse, schone, rothe, vprtreffliche Oktober-
birn Der Baum wachst stark, bildet schone
Baume, ist fruchtbar; sehr zu empfehlen.

Nr. 396. Goubaults Butterbirn, kleinebis

mittelgrosse, griingelbe, gute Septemberbirn **f. Der
Baum ist gesund und dauerhaft und ausserst fruchtbar,

zu empfehlen.

Nr. 413. Alexandrine Douillar'd, grosse

dickbauchige, birnformige, sehr gute Oktober—Novem-
berbirn der Baum wachst sehr lebhaft; ist sehr
fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 432. Esperine, netzartig berostete, etwas
gerothete Herbstbirn **. Der Baum hat massigen
schonen Wuchs; ist sehr tragbar; zu empfehlen.

Nr. 444. GuteLouisevonA Tranches, grosse,

langliche, sehr schone, delikate Octoberbirn **!. Der
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Baum wachst stark undschon, ist sehrtragbar; sehr
zu empfehlen.

Nr. 472. Clairgeau, grosse bis sehr grosse,

lange, rostig-lackroth gefarbte, delikate Herbstbirn
Der Baum wachst kraftig und gesund und ist ausserst

fruchtbar; zu empfehlen.

Nr. 476. Madame Favre, grosse dickbauchige^

sehr gute, gelbe September-Tafelbirn *
! •}•. Der Baum

hat starken und kraftigen Wuchs und ist sehr tragbar;

sehr zu empfehlen.

Nr. 498. Josephine von Mecheln, mittel-

grosse, gelbe, berostete, sehr delikate November— De-
zemberbirn **. Der Baum hat massigen Wuchs und
ist sehr fruchtbar.

Diese 100 Obstsorten sind sammtlich fiir einen

Haus- und Obstgarten passend, und von vorziiglichem

Werth. Wer dieselben anpflanzt, hat aus seinem
Garten Obst fiir das ganze Jahr zu alien Zwecken,
fur die Tafel wie fiir die Haushaltung und zwar sind

alle diese Sorten durch ihre frilhe Tragbarkeit aus-

gezeichnet.

Gnstaf Carlsson aus Stockholm

,

I. Geh. im Pomol. Institat.

Einiges fiber die Beerenobstcnltnr

in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Die Cultur des Beerenobstes in Nord-Amerika
wird in sehr grossem Maasse getrieben, da die ver-

schiedenen Beerenobstsorten eine wichtige Rolle als

Marktfriichte spiel en.

Die Cultur der Erdbeeren, Himbeeren,,
Brombeeren und einer Art H eidelb eer

e

(Vacci-

nium corymbosum) sind die eintraglichsten.

Die strauchartige Sumpf - Heidelbeere (Vaccinium

corymbosum) ist eine sehr beliebte Marktfrucht; sie
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ist ganzlich von den europaischen Heidelbeerarten

(V'acc. myrtillus und Vitis idaea u. s. w.) verschieden

;

denn der Strauch wirdvoii4— 10' hocb imd wachst in

sumpfigen Gegenden, Niederungen etc. Am besten

gedeiht sie in und um lichte Siimpfwaldangen
,

vro

die Wurzeln meistens unter Wasser stehen.

Die Beeren sind schwarz, mit blaulichem Duft
iiberzogen und reiten vonEndeJuli an bis September.

Im Staat New-Jersey gibt es meilenlange Strecken

tiefliegenden Landes, wo Nichts wie diese Heidelheere
steht. Es nahren sich viele arme Leute den Sommer
iiber durch das Sammeln dieser Beeren. Es gibt ver-

schiedene Arten der Heidelbeeren, ‘ aber diese ist die

beliebteste und kommt am haufigsten vor.

Die Zwerg-Heidelbeere (Vacc. pensylvani-

cum) kommt der europaischen Vacc. myrtillus am
nachsten; sie gedeiht in troekenen, sandigen Stellen,

Haiden etc.

Bis jetzt wurden die Heidelbeeren bios wenig
cultivirt, aber dem Bestreben des Mr. Andrew Fuller

in Ridgewood N.-J. haben wir es zu verdanken, dass

man ihnen seit einiger Zeit mehr Aufmerksamkeit
schenkt.

Stachel- undJohannisbeeren sind beide
sehr beliebt als Desertspeise und eingemacht, auch
wird aus den Stachelbeeren Wein, sogenannter Goose-
berrywine, bereitet, der bei den Amerikanern sehr

beliebt ist.

Nur ist es zu bedauern
,
dass die schonen

,
grossen

englischen Stachelbeeren in Nord-Amerika nicht gnt

fortkommen, sondern meistens vom Mehlthau befallen

werden.
Die Erziehung geschieht meist in Form von kleinen

Baumchen mit einem etwa Fuss hohen Stammchen;
sie sind auf diese Weise gezogen ausserst fruchtbar

und nehmen sich sehr gut aus. Seit neuerer Zeit

werden Johannis- und Stachelbeeren auch als Cordons
und Hochstamme gezogen; als Cordons sind sie sehr

Tasohenbucli 1870. g
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friichtbar und vsind zugleich eine Zierde fiir jeden Garten;
dasselbe kann von den Stachelbeerhochstammen gesagt
werden.

Die li i m b e e r e n sind ebenfalls sehr beliebt und
"werden viel fiir den Markt gezogen, da ihre Cultur
sehr eintraglich ist. Die meisten Varietaten, die jetzt

in Amerika gezogen werden, sind wilde Sorten, die

gefunden wurden und durch Pflege und die Cultur
zu ausgezeiclmeten Sorten wurden; dieses ist liaupt-

sachlich bei den sogenannten ,,B 1 a c k C a p R asp-
b e r r i e s den scliwarzen Himbeeren

,
der Fall. Einige

Beispiele sind

:

Miami Black Cap; sehr grosse
,

beinahe
schwarze Frucht; kraftig, tragbar und hat sehr wenig
Stacheln; wurde im Miami Thale gefunden.

Catawissa, eine sehr zu empfehlende, dunkel-

purpuiTOthe Beere: tragt im Herbste zum zweitenmale,

verlangt im Winter Bedeckung und Schutz
;

sie wurde
in einem Kirchhofe in Catawissa, Pennsylvania ge-

funden.

American Black Cap, schone
,

delikate,

schwarze Frucht
,
kommt durch die ganzen Vereinigteii

Staaten wild vor.

Es gibt noch viele Varietaten, doch besonders

zu empfehlen sind
;
American Improved, Wood-

side, Summit yellow Cap, Golden Cap: die

beiden letzteren sind von schoner gelber Farbe. Wood-
side, diese wurde aus Samen erzogen.

DieVermehrung geschieht durch Wurzelschosslinge

and auch durch Einlegen der Spitzen.

Die Brombeeren werden als Strauch frei gezogen,

S-n Draht und auch an einem Reife, letztere Methode
ist allgemein bekannt.

Man nimmt einen Reif von etwa IV2
— 2" Durch-

messer und befestigt 2 Pfahle daran; sobald die Triebe

etwa IY2 Fuss hoch sind, wird dieses Gestell iiber

den Stock gestellt. Auf diese Weise cultivirt liefern
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sie selir schone Ertrilge uiid nehrnen auch deu wenig-

sten Raura weg.
Die Europaischen Sorteii z. B. Belle d’O r 1 e a n s.

Belle de Fontenay, Sucre de Metz, Paragon
etc. werden in Amerika meistens verworfen und die ein-

heimischen
,

urspriinglich wilden Sorten werden vor-

gezogen und sind auf dem Markte auch mehr gesucht
Die Brom b eeren sind ebenfalls sehr gesucht

und werden viel gezogen
;

sie werden mit Zucker
verspeist und eingekocht. Sie halten sich eingekocht

sehr gut und geben ein vortreffliches Mus. Sie kommen
auch auf ganzen Strecken wild vor und werden dann
gesammelt und auf den Markt gebracht.

Es gibt kriechende und aufrecht stehende Varie-

taten; die Letzteren sind mehr zu empfehlen, sie lie-

fern bessere Ertrage und sind leichter einzuernten.

Die Bromb eeren erheischen in den nordwestlicheii

Staaten Schutz und Bedeckung, werden dort aber
hauptsachlich gezogen und ostwarts auf den Markt
geschickt. Sie werden an Drahtgestellen erzogen, an
Pfahlen und ganz frei; an Draht gezogen werden die

Friichte gewohnlich bei einiger Pflege grosser und
vollkommener.

Besonders zu empfehlen ist die „Wil s on Ea

r

1 j”,
„lSrew Rochelle od Lawton‘‘% „Kitt a tinny,‘*

„Dorchester^^ etc. Eine schone Varietat ist die

geschlitztblattrige Brombeere, Rubus laciniatus.
Die New Rochelle ist sehr gross

,
unregel-

massig, schwarz, saftig, siiss bei voller Reife
,

die

erst einige Tage nach dem Schwarzwerden eintritt,

weich
,
unregelmassig

,
wachst sehr kraftig

;
es ist sehr

vortheilhaft
,
wenn man die Stbcke mit Streu umlegfc

und im Winter die Stocke bedeckt, denn sie halten
nicht immer aus.

Diese Varietat wurde in New Rochelle N.-J. ge-

funden und durch einen Mr. Seacor verbreitet.

Kittatinnj. Sehr grosse ,
ganz schwarze Frucht.

Sie ist sehr kraftig waehsend und sehr tragbar; reift

6 *
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einige Wochen vor der New Rochelle; dies 1st eine

sehr verbreitete und altere Sorte; wurde an den Kit*

tatinny-Gebirgen
,
im Staat New-Jersey gefunden und

diirch einen Mr. Wolverton cultivirt und verbreitet.

Diese Brombeere wird in der Weise gezogen, dass

rechts und links vom Stock 1^2— 2' entfernte Ptahle

einzuschlagen waren, an welche die fruchttragenden

Schosse des vorigen Jahres schrag angebunden werden,
wahrend die neuen Schosse in der Mitte gerade in

die Hohe wachsen. So cultivirt dienen sie zugleich

zur Verschonerung von Rabatten etc. und liefern sehr

schone Ertrage.

Einer der eifrigsten Beforderer der Cultur des

Beerenobstes in Nord-Amerika ist Herr Andrew Fuller

in Ridgewood Bergen Co. New Jersey; eine kleine

Lebensskizze dieses beruhmten Mannes ist in den
Illustrirten Monatsheften fiir Obst und Weinbau April

1870 enthalten.

Albert Kuhn ausNord-Hoboken, St. New Jersey N.-Am.
Zogl. dos Pomol. Inatituts.

VI. Baumsclmitt iind TopfoBstziicht.

Ueber zweckmassige Umbildangen kfiiistlicher

Banmformen.

Haufig kommt es vor
,

dass Pyramiden Oder
Spalierbaume, welche auf Wildling veredelt sind, nach
Vollendung der vorgeschriebenen Form noch so viel

iiberfliissigen Saft haben, dass man nicht weiss, wie
man den zu starken Holztrieb bewaltigen kann. Hier

ist es am Platze, der Phantasie freien Lauf zu lassen

und irgend eine Veranderung, welche mit der Haupt-
ibrm in Harmonie steht, vorzunehmen.



85

Nachfolgend will icli eiiiige derartige Veraiide-
rungen, wie sie im Sommer 1870 im hiesigen Pomologi-
schen Garten vorgenommen warden

,
beschreiben.

Etvva in der Mitte des Hauptwegs des Gartens
stehen zwei schone Kronenpjramiden, wie solche in
,,Lucas’ BaumschnitO^

,
II. Aufl. Seite 129 §. 395 be-

schrieben sind. Schon seit 3 Jahren ist diese Form
vollendet and masste der Stammtrieb

,
in welchen ja

Fig. 9.

-die sechs Aeste, welche die Krone bilden, einablactirt

Mwden, stets stark zuruckgeschnitten werden. Dies

gieng seither gut; durch den starken Riickschnitt wurde
der Saft zuriickgedrangt und in die iibrigen Theile

des Baumes vertheilt. Da aber die Baume ausserdem
schon sehr starktriebig waren, verwandelten sich die zn
Fruchtholz bestimmten Nebenzweige in Afterleitzweige
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imd es musste, um die beiden Baume recht fruchtbar

zu. machen
,
irgend eine Abanderung getroffen werden.

Ich Hess jedem Baum eine etwa 10' hohe, starke Stange
dicht an der Hinterseite des Stammes einschlagen und
befestigte an derselben einen grossen starken, aus
Rundeisen geschmiedeten

,
12' im Durchmesser halten-

den und circa 15' hohen Bogen. An diesen Bogen
heftete ich, wie aus beifolgender Zeichnung ersichtlich,

die beiden Gipfel des Baumes an, und werde solche,

sobald sie sich einander in der Mitte kreuzen, zu-

sammen ablactiren.

Eine zweite Abanderung traf ich an einem Spiral-

Gordon, welcher aus einem Kaiser- Alexander- Apfel
gebildet, aber auf Wildling veredelt, sehr stark in’s

Holz wuchs, und sich nicht mehr bewaltigen Hess.

Ich legte erst einen Kreis von 2' und einen zweiten

grosseren von 4' Durchmesser so um den Baum, dass

derselbe die Achse der Kreise bildet. Dann theilte ich

den innern Kreis in 4 gleiche Theile, den aussern in

8 solche Theile, schlug an die 4 Punkte des innern

Kreises je einen 8— 10' langen Pfahl ein, wahrend
an die 8 Punkte des aussern Kreises nur ein je d^/2

— 4'

langer Pfahl eingeschlagen wurde, verband dann so-

wohl die inneren als die ausseren Stangen durch je

zwei Reife niit einander und es war somit das Geriiste

des Baumes ziemlich fertig. Nun begann ich mit dem
Umlegen der 4 vorhandenen Aeste, welche die Spirale

bildeten, gab denselben eine schwache Steigung und
wand sie, sobald sie die Grenze des aussern Kreises

erreicht, an den innern Kreis, gab den Aesten dort

etwas mehr Steigung, und leitete, oben angekommen,
je einen Ast an einen der vier fiir sie bestimmten
Halbkreise herum. Um eine schonere Windung bei dem
Uebergang der vier Aeste von dem aussern bis an
den innern Kreis zu erhalten, ist die Beihiilfe eines

Leitstabes, welcher am besten aus einem Reif besteht,

nnerlassHch. Der Schnitt der Leitzweige muss stets

lang, der der Fruchtzweige kurz ausgefilhrt werden.

Fr. Lucas.
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VII. Web bail.

Die Yenuehtnng der Reben dutch Heranziehen von

Lnftwoizeln.

Es gibt gewisse Rebsorten, die auf die gewohn-

liche V^rmebrungsart sehr schwer Wurzeln maclien,

die aber auf eine andere sehr gute Veriuebrungsart,

die wir bier dureh Zufall entdeckt haben, ganz leicbt

und gut zu bewurzeln sind und man verfabrt dabei

auf folgende Weise;
Zunachst setzt man die Mutterpflanze in einen

nicht zu grossen Topf, stellt sie bierauf in ein Ver-

mehrungsbeet und lasst sie bier ruhig steben, bis sie

gut durcbgewurzelt ist.

Die Mutterrebe wird mdglicbst horizontal ange-

b unden, um recbt viel neue kraftige Triebe zu bilden.

Sind diese Triebe nicbt mehr zuweicb, so steckt man
an jeden einen kleinen Stab, woran er angebunden
wird, so dass diese Triebe nun senkrecbt zu steben

kommen; bierauf umbindet man jeden Trieb an seinem
Entstebungsknoten

,
in dem man einige Einschnitte ge-

macht hat, leicbt mit Moos und dieses muss immer
gut feucht gehalten werden.

An der umbundenen Stelle werden sich bald

Wurzeln zeigen, und sind diese durch das Moos
hervorgewacbsen

,
so bereitet man sich eine geeignete

Erdmischung und leitet die Wurzeln in die damit
halbgefiillten Tbpfe ein.

Es geniigt aucb scbon die feuchtwarme Temperatur
eines Treibbeetes Oder Vermehrungshauses

,
um an

den Knoten oder Entstehungspunkten der Triebe Luft-

wurzeln hervorzurufen, welcbe dann durch Umbinden
mit Moos und Einleiten in humose Erde zu wirklichen

Wurzeln umgebildet werden konnen.

Haben die Wurzeln sich in der Erde und dem
Moos festgewurzelt

,
so schneidet man den Trieb unter-
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halb und oberhalb des Einbandes vorsichtig ab
,

ver-

pflanzt die nun selbststandig gewordene Pflanze in

einen angemessenen Topf, halt sie noch 2 Wochen
in gespannter Luft und gewohnt die Pflanze bios nach
und nach an die aussere Temperatur

,
damit dieTriebe

gut verholzen und kraftig werden.
Solche schou im ersten Jahre sehr kraftige und

gut bewurzelte Pflanzen in Handel gebracht, werden
gewiss schnellen Abgang finden.

Von der noch ganz neuen und sehr guten Riesen-

traube Golden Champion wurden hier 1870 auf

diese Weise eine Anzahl Pflanzen vermehrt.

C. Bach, Kunstgartner a. Nassig b. Werthheim, Baden,
z. Z- Zogl. des Pomol. Instituts.

Der Weinbaa im Alsenzthale in der Rbeinpfalz.

Unter den verschiedenen Weinbaugegend.en der

Rbeinpfalz nimmt das Alsenzthal eine hervorragende
Stelle ein, denn die Lage und das Klima ist daselbst

sehr gut zur Anpflanzung der Weinberge geeignet.

Das Klima ist warm, die Lage meist eine siidliche.

Der Boden ist ein guter Thon- und Kalkboden und ist

so dem Weinstock reichliche Nahrung geboten.

Bei der Anpflanzung der Weinberge verfahrt man
im Alsenzthale auf folgende Weise:

Die Stocke bekommen eine Entfernung von 4'.

Die Blindreben, welche ungefahr lang sind, werden
so eingepflanzt, dass sie mit den Fiissen etwas gegen-

einander stehen. Zwischen je 2 Reihen findet eine

kleine Vertiefung statt, wo der Dung eingegraben

wird.

Will man vorzugsweise Schenkelerziehung
,
so zieht

man die Stocke nicht an Pfahlen
,
sondern an Rahmen,

was man Rahmenerziehung nennt, welche wie Fig. a

zeigt, hergestellt wird. In je 15' Entfernung schlagfc

man einen Pfahl ein. Dann wird V2~V4
^
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Boden ein Dralit zurchgezogen
;

hoher eiu zweiter,

welche alsdann mit Schraiiben gespannt werden.
Vom Schnitt habe icb zu bemerken, dass man

bei derSchenkelerziehimg durchschnittlich auf SSchenkel
schneidet und einen jeglichen auf 2— 3 Augen. Im
dritten Jabr Oder auch schon im zweiten, je nachdeni

der Wucbs der Reben starkwilchsig Oder schwach-
wiichsig ist, wird die Rebe an einen Pfahl angeheftet,

wie Fig. b zeigt.

Vorzugsweise werden im Alsenzthale weisseWein-
trauben angepflanzt. Daselbst sind die vorziiglichsten

Fig. 12. c.

Sorten folgende : Weisser Riesling, Griiner
Outedel, Kaisergutedel, Portugieser,’ Peter-
siliengutedel und noch viele andere, welche so-

wohl sehr gut gedeihen
,
als auch reichlich tragen und

einen vorzuglichen Lagerwein geben. Es wird auch
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haufig die dreischenkelige Bogenerziehung angewendet,,
wo jeder Schenkel einen Pt'ahl erhalt, wie Fig. c zeigk

Vom Schnitt hatte ich noch im Allgemeinen zu
bemerken, dass derselbe sich nach dem Wuchs der
Rebe richtet, und wird daselbst bei starkwachsenden
Sorten lang iind bei schwachwachsenden kurz ge-

schnitten.

Zu den wichtigsten Arbeiten, die vorgenommen
werden, gehort das Einkurzen. Dabei werden dieSpitzen
auf zwei Blatter ausgebrochen, was sehr vortheilhaft

aiif das Fruchtbolz wirkt.

Dieses Einkurzen wird bios bei schwachwachsenden
Rebsorten vorgenommen und geschieht daselbst bei

alien Zweigen. DasBrechen wird 14 Tage nach dem
Einkurzen vorgenommen. Dasjenige Holz, welches
nicht zu Fruchtholz bestimmt ist, wird ausgebrochen
und das Fruchtholz wird gerade in die Hohe gebun-
den

,
welches zur Forderung der Fruchtbarkeit viel

beitragt.

DerWeinstock ist auch verschiedenen Krankheiten
ausgesetzt, vonwelchen die bedeutendste die Trauben-
faulniss ist. Dieselbe richtet grosse Verheerungen an..

Diese Krankheit zeigt sich als ein Schimmel zuerst in

Flecken auf den Blattern und spater auf den Beeren.

Ein allgemein wirksames Mittel dagegen ist bekanntlich

das Bestreuen der Stocke mit Schwefelstaub
,
den man

mittelst Btirsten auf die Pflanzen frei ausstreut. Ferner
richtet in den Weinbergen die Rebenmotte oder auch
Rebenstecher einen grossen Schaden an

;
und ein dritter

mir bekannter Feind der Rebe ist der Sauerwurm,
welcher mit seinen Verheerungen immer weiter um
sich greift und in Folge dessen, wenn man ihn nicht

sucht zu vertilgen durch gemeinschaftliches Ablesen
der Raupchen (Abraffen) und todten, den Weinbergen
grosse Schaden angerichtet wird.

Johannes Jost aus Feilbingert in der Rheinpfalz

,

X. Z, Z'igU dee Pomol. iBstitutsv
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VIII. Landscliaftsgartiierei & Geliolzziiclit^

Nene Veredlnngsart der rothbliihenden Kastanien.

Die rothbliihenden Kastanien haben seit schon

langerer Zeit grossen Werth filr die Landschaftsgart-

nerei, da sie sehr gut zur Verschone-
riing von bffentlichen Garten und Pro-

menaden zii verwenden sind. Da man
nun sehr viele dieser schonbliihenden

Kastanien brancht, so hat man stets

daraul'zu sehen, dass die Heranziehimg
derselben schneller vor sich geht und
hat daher besonders auf die Art der
Veredlung Werth zu legen.

Gewohnlich geschieht dies durch
Oculiren auf das schlafende Auge

;
diese

Augen v^achsen gewohnlich auch gut
an. Allein wenn man anstatt blossen

Augen kleine Zweige schneidet und
diese ganz so einsetzt, wie wenn e&
Augen waren

,
so erhalt man gleich im

folgenden Jahr verzweigte und sehr
schon gebildete Veredlungen.

Diese Methode wurde im Pomolo-
gischen Institut in Reutlingen zuerst

angewendet und uns von Herrn Fr.

Lucas genau gezeigt und erklart.

Diese Veredlnngsart besteht.
,
wie

gesagt, auch in einer Art Oculiren
,
aber

nicht mit blossen Augen, sondern mit

einem Zweig. Man wahlt dazu am besten
die Spitzen von Zweigen, da sich

dort die grossten und vollkommensten
Augen befinden. Der Zweig wird sehr
lang und schrag zugeschnitten (langen

Copulirschnitt)
,
an den beiden Seiten eia13 .
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wenig Rinde eiilfernt und an einer passenden glatten

Stelle in der Kronenliohe, in die Rinde des Wild-
stammes eingefiigt, indem man an demselben zuvor
den beim Oculiren iiblichen T Schnitt macht und ober-

halb des Querschnitts ein wenig Rinde wegnimmt,
damit das Reis besser anliegt. Der Copulirschnitfc

muss aber so tief gefiibrt werden, dass sich das Reis
an der Schnittflache leicht biegen lasst, d. h. man
macht den Copulirsclmitt mindestens 2— lang
und so tief, dass das Mark grosstentheils durch den
:Schnitt entfernt wird. Hierauf wird Reis und Rinde mic
Bast Oder SchiUbandern fest znsammengebunden und mit
Baumwachs gut verstrichen, — Diese Operation ge-

«chieht zur gleichen Zeit wie das Oculiren, am besten

Anfang August, selbstverstandlich wenn die wilden
Kastanienbaume hinreichend Saft haben.

Im nachsten Friihjahr, wenn das Reis anfangt

auszutreiben, wird der Verband aufgeschnitten
,
aber

nicht abgemacht, da er noch Schutz gegen die Sonne
geben soli. Zur gleichen Zeit werden auch die wilden
Seitenzweige entfernt, sowie auch der ober der Ver-

edlungsstelle befindliche Theil auf Zapfen geschnitten,

welcher Zapfen erst 1 Jahr spater entfernt wird und
so lang als Schutzpfabl fiir das veredelte Reis dient.

Diese Veredlungsart ist gewiss sehr praktisch und
dabei so einfach, dass sie allgemein angewendet zu
werden verdient, indem man dadurch sicberer und
achneller schon und gut gebildete Baumkronen der

rothbliihenden Kastanien erhalt.

Franz Gnlde aus Langenenslingen in Hohenzollern,
Zogl. des Pomol. Instituts.

IX. Blumenzuclit.

Ueber die Verwendnng der Fnchsien za Ampeln.

Obwohl liber diesen Gegenstand schon frilher in

deutschen Gartenzeitungen geschrieben wurde, so er-
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laiibe ich mir dennoch
,
Einiges dariiber mitzutheilea,

da die Verwerthung der Fiichsien zu Ampelpflanzen

noch lange nicht geniigend bekannt ist.

DieAmpeln', worin wir die Fuchsen ziehen wollen,

sind nicht aus Then oder Porzellan gefertigt, sondern

es kann sich Jedermann aus etwas starkem Zinkdraht

Oder aus Weiden solche Gestelle zu Ampeln selbst

anfertigen; man gib t denselben die Form eines Ballons

Oder eines runden Korbgestells.

Diese Ampelgestelle wer-

den frei aufgehangt und dann
mit Fuchsien bepflanzt. Wir
wahlen zum Anpflanzen junge

erstarkte Stecklingspflanzen.

Es werden nun die ersten

Pflanzen (etwa 5—6 Stuck)

am untern Theil der Ampel
mit der Spitze nach unten zu

durch das Geflecht gesteckt,

und der Ballen inwendig in

der Ampel mit Moos und einer

recht guten Erde, welcher

etwas Hornspahne beigegeben
sind

5
umgeben.

Alsdann legt man die

zweite Schicht Pflanzen jedoch

nicht mehr ganz abwarts, son-

dern schrag, der wagreehten
Richtung sich nahernd und
umgibt die Ballen wieder mit

Moos und Erde, legt dann
die dritte Lage Pflanzen in horizontaler Richtung und
fahrt damit fort bis die Ampel geflillt ist, pflanzt aber
obenauf noch Fuchsien in senkrechter natiirlicher

Stellung. Alsdann wird diese Ampel gehorig durch-

gegossen und in ein Gewachshaus aufgehangt, wo sie

bei hellem und heissem Wetter Morgens und Abends
gut bespritzt wird. Die Fuchsien haben nun in ihrer
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nach unten gerichteten und wagrechten Lage das Be-
streben, in die Hoiie zu wachsen und so bildet sich

bald eine Kugelform
,
die alsdann reichlich mitBliithen

bedeckt, einen imposanten Anblick gewahrt, besonders
wenn man verschiedene, dock im Wuchs tiberein-

stimmende Sorten, namentlich die von Cornelissen

gezogenen neuen schonen Varietaten wahlt und es

kann jeder Gartenfreund in diesen Ampeln ein kleines

Sortiment Fuchsien zusammenpdanzen und sich des
schonen reichen Bliithenschmuckes erfreuen.

Besonders schon sind diese Fuchsienampeln zur

Ausschmiickung von Pergolas, Decorationshausern und
Lauben, sowie zur Decoration von Festsalen in der

Weise, wie sonst Blumenlampen verwendet wurden.

C. Block, Kunstgai'tner aus Berlin,

,
z. Z. Geh. und Hilfslehrer des Pomol. Instituts.

Die Kcae rosenrothe Friilikarto&el.

Laut Mittheilungen amerikanischer Journale wurde
diese neue Sorte ganz ausserordentlich werthvoll ge-

^

halten und 1868 das Pfund mit 1 Dollar bezahlt.
|

1869 hatte E. Benarj in Erfurt diese Kartoffel in seinem
Catalog und lieferte 1 Pfund zu 20 Groschen; in diesem
Jahre kostete im Friihjahr das Pfund noch 10—12
Groschen. Ein so enormer Preis musste wohl auf

eine ganz ausgezeichnete Qualitat schliessen lassen.

Kach einer Probe 1869 bezog das Pomologische Institut

1^4 Ctr. Kartoffeln dieser Sorte aus Nordamerika und
musste dafilr den enormen Preis von etwas iiber

20 Thlr. bezahlt werden. Dazu kamen diese Kartoffeln
j

auch noch etwas verspatet an, so dass ein Verkauf
j

eines Theils derselben nichtmehr moglichwar. Ausser
J

einigen Pfunden, welche theils abgegeben, theils ge-
|

kostet wurden und etwa 3 Pfund faul-en
,
wurden etwa

im Ganzen 1 Ctr. dieser Amerikanischen Original- ;

kartoffeln ^esteckt und zwar immer je 1 KnoUen in
,!
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•eine Grube iind diese von eiiiander in Reilien

gelegt. Das Land war gut
,
doch nicht frisch gediingt,

auch wiirde eine Naehdtingimg nicht in Anwendung
gebracht. Die Kartoffeln standen den Sommer iiber

sehrschon, kamen Ende Juli meist zurBiuthe, setzten

aber keine EAii elite an; dieBlutlien waren weiss. Ende
Juli waren die Kartofieln so reif, dass sie batten ein-

geerntet werden kdnnen; andere Beete init fruher ge-

steckten Rosakartoffeln batten schon von Mitte Juli

an gelbe Stengel und Blatter und waren vollig reif.

Wir Lessen diese amerikaniseben Kartoffeln aber nocb
im Boden

,
da nocb kleinere Knollen sicb zeigten,

welcbe wobl auch nocb konnten reif werden.

Der Gesamrntertrag, welcher erzielt wurde, als

am 25. August diese sammtlichen Kartoffeln ausge-

nommen wurden, war sebr bedeutend; an jedem
Stock waren durchscbnittlich 20 Knollen gewacbsen,
an einzelnen sogar 28 und 29 Stuck, trotzdem nur
eine Knolle in jede Stufe gelegt worden war.

Diese Kartoffel ist ausserst schmackbaft, ja wobl die

feinste und feinmebligste alter Ertibkartoffeln. Die Augen
liegen sebr flacli, die Schale ist blassroth, feinrauh,

die Knollen ersebeinen grossentbeils langlicli und etwas
plattgedrlickt auf beiden Seiten. Einzelne Knollen
zeigten nacb dem Kochen beim Aufschneiden einen

Rosasebimmer des Fleiscbes, andere nicht, dasselbe

ist sonst gelblicb weiss oder auch rein weiss.

Die im vorigen Jahr geernteten Kartoffeln hielten

sicb sebr gut im Winter und zeigten keine Spur von
Krankbeit.

Es kann diese neue Friibkartoffel als eine der
edelsten, friibesten und ertragreichsten Kartoffelsorlen

Jedermann empfohlen werden.
Der Boden, in welcbem sie bier gepflanzt waren,

ist ein gewobnlicher und theilweise ziemlicb biindiger

Lehmboden.
Das Pfund wird jetzt mit 4 Sgr., 10 Pfd. mife

1 Thlr., 25 Pfd. mit 2 Tblr. berechnet. Dr. Ed, LnCdS»



Wegen Mangel an Raum konnfcen folgende Aufsatze, welche

zvLT Aufnahme vorlagen, nicht melir hier gedruckt werden; die-

selben werden tlieilweise in den Illustrirten Monatsheften fiir Obst-

nnd Weinbau erscheinen:

Praktisclie Umaiiderimg' cler deutschen Pyramide.

Eebbogenanlage fiir Terrassenlbeete.

Pie Bepflanziing kaliler Berge iind Bergabhange.

Monstrose Bildungen von Orangen.



Pomologisches Institat zu Rentlingen.

(Wurttemberg.)

Verkaufs-ADzcIge
von

Baumen, Strauchern, Gerathen etc.

fiir

Heibst 1870 und Friilijahr 1871.

Bemerkungen.
Preise. Die Preise sind in fl. und kr. nach deni 52 1/2 fl.-Fuss,

1 fl. = 60 kr,, sowie auch theilweise in Preuss. Cour., 1 Rthlr.

= 1 fl. 45 kr,, gestellt. GTold, sowie alle auslandischen Miinzsorten und
Kassenscheine werden zum Werthe, osterreichische und rus-
sische Banknoten zum Tagescourse angenommen,

Post-Anweisungen werden als das bequemste und wohl-
feilste Zahlungsmittel ganz besonders empfoblen; die Gebuhren
betragen im Postverbande fur je 25 Thlr. nur 2 sgr., in ’Wurttem-
berg bis 25 Gulden 6 Kreuzer und von 25 bis 100 Gulden 9 kr.

Post-Anweisungen werden ausgefertigt in den Norddeutschen
Bundesstaaten, Nord-Amerika

,
Norwegen und Schweden, Holland

und der Schweiz.
Postvorschuss oder Nachnahme ist bis zur Hohe von

50 Thlrn. oder 87 fl. 30 kr. gestattet. ISTach Oesterreich,
Russland, Polen, Schweden, Italien sind bis jetzt Nach-
nahmen noch nicht zulassig. Kleinere Betrage werden in der
Hegel durch Postvorschuss erhoben, soweit dies moglich ist,

Wechsel und Anweisung-en auf Bankplatze werden von
im Auslande wohnenden Auftraggebern unter iiblichem Yorbehalte
in Zahlung genommen.

FrankO'Marken aus alien Landern werden zur Ausgleichung
bis zur Hohe von I Thlr. angenommen.

Geldsendiingen werden franco erbeten, oder miissten die

diesfallsigen Auslagen berechnet werden. Wird eine besondere
Quittung nicht verlangt, so wird umgehend eine gedruckte
Empfan gsbescheinigung unter Kreuzband gesendet.

Credit. Fur grossere Sendungen wird an uns bekannte
Besteller ein Credit von 6 Wochen gewahrt; nach dieser Zeit

werden die Betrage unseres Guthabens durch Nachnahme oder
durch Wechsel eingezogen, und der Besteller erklart si oh
im Voraus dadurch, dass er den Credit in Anspruch
nimmt, mit dieser Zahlungsweise ein ver st and en. Uns
nicht bekannte Besteller bitten wir um Baarsendung.

Taschenbuch 1870. 7
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Briefe werden franco erbeten, wie wir auch unsererseits
franciren.

Bestellnoten fiigen wir stets unserem Kataloge bei und
bitten wir dringend, die Bestellungen auf denselben Oder auf ein
besonderes Blatt und nicht in den Brief zu notiren, auch stets

die im Catalog aufgefiihrte Nro. mit aufzuschreiben.
Adressen bitten wir recht genau anzugeben, namentlich

wird um deutliche Kamensunterschrift, genaue Bezeichnung des
Wohnortes und der nachsten Post- oder Eisenbahnstation gebeten.

Versendimg’. Alle Yersendungen geschehen auf Gefahr
des Bestellers. Dieselben geschehen genau nach Vorschrift, ent-

weder per Post
,
per Eisenbahn als gewohuliches oder Eilgut, und

bitten wir, die Rubriken unserer Bestellliste genau auszufiillen.

VerpackUBg*. Die Verpackung geschieht auf das Sorgfal-
tigste und wird fiir Emballage, Ballote, Kisten oder Korbe nur
der Selbstkostenpreis berechnet.

Verbindliclikeit. Jeder Baum u. s. w. wird mit dem po-
mologischen Namen deutlich bezeichnet. Fiir die A ec lith eit und
Giite der vom Pomologischen Institut ausgegebenen Verkaufs-
gegenstande wird Garantie geleistet; durch unsere Schuld etwa
vorkommende Yersehen werden, sobaid wir umgehen d Nachricht
dariiber erhalten, vergiitet; spatere Reclamationen konnen nicht
beriicksichtigt werden.

Auswahl. Wird die Auswahl der gewiinschten
Obstsorten dem TJnterzeichn eten iiberlassen, so wird
er den kliniatischen Yerhaltnissen

,
soweit diese ihm mitgetheilt

werden oder bekannt sind, gebiihrend Rechnung tragen, sowie
auch Bonst alien speciellen Wiinscheu zu entsprechen, moglichst
bemiiht sein.

Bei vom Besteller selbst getroffener Auswahl der schonsten
und starksten Exemplare wird ein verhiiltnissmassig h o h e r e r

P r e i s angesetzt.

I)a manche Sorten ofters sclmell vergriffen sind, so wird
nm gefallige Bestimmung einer Anzahl Sorten gebeten,
welche in diesem Fall als Ersatz gesendet werden durfen.

Sorteubezeichuung. Es wird gebeten, bei der Bestellung

moglichst die den Ramen in diesem Catalog beigefiigten Nro.
mit anzugeben, namentlich bei den Edelreiserbestellungen.

Brzieliungsform der Baume. Es ist im Catalog bei

jeder Sorte in Buchstaben angegeben, in welcher Erziehungs-
form Exemplare vorhanden sind und bedeutet:

H. Hochstamme von 6

—

1
' Stammhohe; hH. Halbhochstamme

von 41
/2
—5 ' Stammhohe (fiir stiirmische Lagen und die nordliohen

Gegenden besonders passend); P. Pyramiden und Sp. Spalier-

baume; T. Zwergartige, zu Topfbaumen taugliche Baume; Ij. V.
bedeutet Ijahrige Yeredlungen auf Wildlingen, und C. Baume
Eur Cordonform.

Rentlingen, im September 1870. Dr. Ed. LuCdS,
Director und Besitzer des Pomolog. Instituts.



I. Ucbcrsicljt der Prcise

I. Apfebaume.
1. Hochstamme

:

Erste Auswahl a 48 kr. = 14 sgr.

Zweite Auswahl und Halbhoclislamme a 42 kr. = 12 sgr.

2. Pyramiden und Spalierbaume :

4jahrige forrairte sehr starke a 1 fl. 10 kr. = 20 sgr.

Sjahrige formirte a 48 kr. = 14 sgr.

Sjahrige formirte a 35 kr. = 10 sgr.

2- und Sjahrige Saulenpyramiden (fuseaux) a 35 kr. = 10 sgr.

2- und Sjahrige nicht formirte Pyr., Fus. u. Spal. a 24 kr.= 7 sgr.

3. Zwergspalier- und Topfobstbaume
,

auf Johannis-Apfel
und Doucin veredelt:

2- und 3jahrige formirte a 35—48 kr. = 10—14 sgr.

2- und 3jahrige nicht formirte a 24—28 kr, = 7—8 sgr.

4. Guirlandenbaume od. Cordons, auf Johannisapfel veredelt:

2jahrige formirte Horizontalcordons a 30 kr. = 9 sgr. 10 Stuck
nach unserer Wahl 4 fl. 40 kr. = 2 Rthlr. 20 sgr.

Ijahr. Cordons, zu Beeteinfassungen, a 21 kr.= 6 sgr. 10 St. n. mW.
3 fl. = 1 E-thlr. 24 sgr., 25 St. 7 fl. = 4 Rthlr.

II. Birnbaume.
1. Hochstamme:

Erste Auswahl a 54 kr. = 15 sgr.

Zweite Auswahl und Halbhochstamme a 48 kr. = 14 sgr.

2. Pyramiden und Spalierbaume:

4jahr. form, (s. starke Spalierb. mit 3—4 Etag.) a 1 fl. 45 kr.=l Rthlr.
Sjahr. formirte a 1 fl. 10 kr. = 20 sgr.

2jahr. formirte a 48 kr. = 14 sgr.
2—Sjahr. Saulenpyramiden (fuseaux) a 35 kr. = 10 sgr.
2—Sjahr. nicht formirte Pyr., Fus. u. Spal. a 24 kr. = 7 sgr.

3. Zwergspalier- und Topfobstbaume auf Quitte veredelt:

2—Sjahr. formirte a S5—48 kr. = 10—14 sgr.

2jahr. nicht formirte a 24—28 kr. = 7—8 sgr.

4. Guirlandenbaume oder Cordons, auf Quitte veredelt:

Ijahr., vorziigl. zu Beeteinfassungen, a 24 kr.= 7 sgr. 10 St. n. U.W.
3 fl. 30 kr. = 2 Rthlr.

,
25 St. n. u. W. 8 fl. 46 kr.= 5 Rthli.
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<: III. Quillen, mispeln.

Quitten-Hochstamme 1 fl. = 17V2sgr. Halbhochstamme 35 kr*= 10 sgr. Buschbaume und Pyramiden 14 kr. = 4 se:r.

Mispel-Hochstamme 48 kr. = 14 sgr. Halbhohe a 35 kr. = 10 sgr*
Kiederstammige 24 kr. = 7 sgr.

lV.2Pflaumen|und£Zwelschen.
Hochstamme I. Auswahl 42 kr.= 12 sgr. II. Auswahl 35 kr.= 10 sgr.

Pyramiden und Spaliere 3jahr. formirte a 48 kr. = 14 sgr.

2jahr. formirte 35kr.= 10 sgr., ljahr.'Veredlungen21kr.= 6sgr.

Gewbhnliche Hauszwetsche
,
Hochstamme, veredelte 28 kr.

= 8 sgr., aus Wurzeltrieben gezogene 24 kr.= 7 sgr., 10 St.

3 fl. 30 kr. = 2 Kthlr. 100 St. 33 fl. = 18 Rthlr. 25 sgr.

V. Kirschen und Weichseln.

Hochstamme 35 kr.—42 kr. = 10— 12 sgr., Halbhochstamme
28 kr. = 8 sgr., Spaliere und Pyramiden formirte, 3jahr.

54 kr. = 15 sgr., 2jahr. kr. = 10 sgr.

Ostheimer Weichseln, 'wurzelachte a 21 kr. = 6 sgr., 10 St.

3 fl. = 1 Rthlr. 22 sgr.|

VI.| Ffirsiche und 711. Aprikosen.

Hochstamme 1 fl. = 171/2 sgr. Geformte Spaliere (Palmetten) mit
2 Etagen a 1 fl. 30 kr. = 26 sgr., mit 1 Etage 54 kr. =
15 sgr., nicht formirte einjahrige 35 kr. = 10 sgr.

VIIL Haselnusse, IX. Wallniisse u. X. Echle Easlanien.

Strauchartige Exemplare Yon edlen Haselniissen a 14 kr. =4 sgr.,

10 St. nach unserer Wahl 2 fl. 12 kr. = 1 Rthlr. 8 sgr.

Wallnusse, hochsiammige 35 kr. = 10 sgr.

Echte Kastanien, hochsiammige a 42 kr.—54 kr. = 12—15 sgr.

XI. Slachelkeeren.

Hochstammig veredelte in den besten Sorten, 3'hoch a 35kr.=10sgr.,
4' hohe 42 kr. = 12 sgr., 5' hohe 1 fl. = 17^/2 sgr.

Grossfriichtige Engl. Sorten, starke Pflanzen a 12 kr. = 31/2 sgr.

1 Sortiment nach unserer Wahl von lO Sorten 1 fl. 45 kr. = 1 Thlr.,

25 Sorten 3 fl. 30 kr. = 2 Thlr.

XII. Johannisbeeren,

Hochstammig veredelte in den besten Sorten 3' hohe a 35 kr.,

4' hohe a 42 kr., 5, hohe a 1 fl.

Grosse Hollandische rothe und weisse (zum Einmachen die besten)
a 7 kr., 10 Stuck 1 fl. = 17 1/2 sgr.

1 Sortiment von 10 verschiedenen gulen Sorten 1 fl. 10 kr. =
20 Bgr., ein solches von 20 Sorten 2 fl. 12 kr.= 1 Thlr. 8 sgr.
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XIII. Himbeeren. XIV, Brombeeren. XV. Maulbeeren.

1 Sortiment von 10 verschiedenen guten Sorten Himbeeren
a 1—2 St. 1 fl. 10 kr. = 20 sgr.

Brombeeren: ein Sortiment von 10 Sorten 3 fl, 30 kr., einzelne

Sorten 18—24 kr.

Bohwarze Maulb eeren, Hocbst. 1 Thlr., hH. Ifl, 20 kr., Pyr. 1 fl.

XVI. Weinreben.

1 Sortiment friihreifender Tafeltrauben nacb unserer Wahl in

starken kraftigen Pflanzen: von 10 Sorten 1 fl. 24 kr. = 24 sgr ,

von 25 Sorten friihe und mittelfriihe Sorten 2 fl. 42 Icr. =
1 Rthlr. 17 sgr., von 30 Sorten friiher, mittelfriiher und spater

Trauben 3 fl. 30 kr. = 2 Rthlr.

XVII.lErdbeeren.
a) 1 Sortiment von 10 sehr guten Sorten a 1 Stiick 35 kr.= 10sgr.,

b) von 20 eben solchen Sorten Ifl. 10 kr. = 20 sgr., c) ein

Sortiment von 12 Sorten a 3 Stiick 1 fl. 20 kr., d) ein solohes von
25 Sorten a 3 Stiick 2 fl. 20 kr., e) 50 Sorten a 3 Stiick 4 fl. 40 kr.

Fiir Gartenfreunde haben wir ausserdem ein Sortiment von
10 der besteii und grdssten, tragbarsten, frlihen und mittel-
fruhen Ananas-Erdbeersorten, a Sorte 3—5 Pflanzen zusammen-
gestellt, welches wir zu 1 fl. 45 kr. = 1 Thlr. erlassen.

XVIII. Zierstraucher zu Gartenanlagen.

1 Sortiment von 25 St. in 10— 12 Sorten n. u. W. 3 fl. 30 kr. =
2 Thlr., von 50 St. in 10—25 schonbliihenden Sorten 7 fl.

=: 4 Thlr., lOo St. in 20—25 Sorten 12 fl. = 6 Thlr. 25 sgr.

XIX. Hochstammige und nieder veredelte Rosen.
Hoohstammige Rosen in schonen starken Exemplaren, meist remon-

tirende, 4—5V2' hoch, in den vorziiglichsten Sorten a 36—42 kr.

= 10—12 sgr., 10 St. 6 fl. = 3 Thlr. 12 sgr., 25 St. 14 fl.= 8 Thlr.

XX. Wildlinge Oder Veredlungsunterlagen.

Apfelwildlinge: Ijahr. sehr schone starke, 100 St. Ifl. 12kr.= 2! sgr.,

lOOO St. 11 fl. = 6 Rthlr. 8 sgr., schwachere 100 St. 48 kr.

= 14 sgr., 1000 St. 7 fl. 30 kr. = 4 Rthlr. 9 sgr.; 2jahrige
sehr Starke lOO St. 1 fl. 45 kr. = 1 Rthlr., 1000 St. )5 fl.

45 kr. = 9 Rthlr.

Birnwildlinge; Ijahr. s. schone, starke, 100 St. 1 fl. 30. = 2G sgr.

lOOO St. 14 fl. = 8 Rthlr.; mittelstarke 100 St. 1 fl. i2 kr.

= 21 sgr., 1000 St. 11 fl. =: 6 Rthlr. 8 sgr.; 2jahr. sehr
schone starke, 100 St. 2 fl. 20 kr. = 1 Rthlr. 10 sgr., 1000
St. 21 fl. = 12 Thlr.

Susskirschen: Ijahr. schone starke, 100 St. 1 fl. = 17^/2 sgr.,

1000 St. 8 fl. 45 kr. = 5 Rthlr., 2jahr. 100 St. 1 fl. 18 kr.= 221/2 sgr., lUOO St. 10 fl. 30 kr. = 6 Thlr.
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Jobannis- Oder Paradiesapfel,
Doucin-Apfel,
Quitten zu Birnveredlungen,
St. Julien-Pflaume,

100 St. 2 fl. 30 kr. = 1 Rthlr.
12 sgr., 1000 St. 24 fl. = 13 Rthlr^
21 sgr.

XXL Edelreiser fiir die Fruhjahrs- & Sommerveredlung,

Pfropfreiser (bis Februar zu bestellen), a Sorte 5 kr. = II/2 sgr.,.

100 Sorten 7 fl. = 4 Rtblr. Bei Abgabe von 2 Stuck voa
einer Sorte wird 7 kr,, bei je 3 Stuck 9 kr., bei 6 St. 14 kr.

und bei je 10 Stuck 18 kr. fiir die Sorte berechnet.
Bei neuen und seltenen Sorten, welche im Catalog einen boheren

Preis fiihren, wird das Reis, soweit der Catalog nicbt einen
besondern Preis angiebt, mit 10— 18 kr. notirt, entsprechend
dem Preis der einzelnen Sorten.

Das Sortiment der anf den Deutschen Pomologen-Ver-
sammlnngen zum allgemeinen Anban empfohlenen 60
Apfel- nnd Birnsorten 3 fl. 30 kr. = 2 Rtblr.

Oculirreiser, die Sorte a 1—2 Stiick 6 kr. = 1^/4 sgr., von Pfir-

sicben und Aprikosen 7 kr. = 2 sgr.

XXII. Obstsamen von 1870.

Apfelkernevon dauerhaftem "Wirthscbaftsobst iPf. 1 fl. 10kr.= 20sgr.
Bimkerne von rauhem Wirthschaftsobst 1 Pfd. 1 fl. 30 kr. = 26 sgr..

Kirschkerne von Siisskirschen 1 Pfd. 14 kr. = 4 sgr.

XXIII. Schonbliihende Staudengewachse furs freie Land»

Ein Sortiment derselben nach unserer ‘Wahl von 10 Sorten 1 fl. 12 kr..

= 20 sgr.; 25 Sorten 2 fl. 40 kr. = 1 Rthr. 15 sgr.

XXIV. Dahlien Oder Georginen.

Ein Sortiment von ausgewablt reich und schon bliihenden meist
neuen Yarietaten in 10 Sorten 1 fl. 45 kr.= 1 Rtblr.; 25 Sorten
4 fl. = 2 Rtblr. 8 sgr.

Ein Sortiment der neuesten Zwergdablien in kraftigen Stecklings-

pflanzen von 10 Sorten 3 Tbaler.

XXY. Blumen- und Gemusesamen.

Ein Sortiment von 10 S. scbon und reichbliibender Sommergewachse
furs freie Land 35 kr.= 10 sgr.

;
von 25 Sorten 1 fl. 24 kr. =24 sgr»

Hieruber erscbeint ein besonderes Yerzeicbniss,»welcbes aufYer-
langen gratis und franco zugesendet wird.



II. Verzciclmiss dcr abziigcbendcn Sorteo,

1. Apfelbaume.

Neiie Oder noch wenig bekannte Sorten.

Yon diesen kosten die C = Cordons oder Ij. Y. = Ijiihrige

Yeredl-angen 30 kr. = 9 sgr.
,
die T. = 2jahr. Zwergbaunie oder

Topfb. 42 kr. = 12 sgr., die P = Pyramiden, 2jabr. formirte a
52 kr. = 15 sgr., Bjabr. formirte a 1 fl. 10 kr.= 20 sgr.

BeanjSn, Gestreifter, 257. Y^'tr.
,
sehr grosser, prachtvoller

Rambour, der Baum bald- und reichtragend. Pyr. C.

,, Garibaldis, 50. Jan.—Marz, sehr beriilimte neue und sehr
schatzbare Tafelfrucht 1. Bangs. H. P. C.

Edelbohmer, 103. Novbr,—Febr., einer der scbonsten u. zartesten

Rosenapfel aus Tyrol; Baum bald und reich tragend. P. Sp.

Frlih-A. von Rouen (Rouennaise hative), 255. August, zieml.

grosser, rundl,, prachtvoll gefarbter, sehr edler Tafelapfel. C.

Jaquins-Apfel
,
319. Wtr.—Sommer, gross, citronenart. delikater

Apfel; neue Sorte von Boisbunel. P. C.

Konig* von England (Roi d’Angleterre), 340. Wtr., sehr edle,

grosse und sclione Gold-Reinette. C.

Parmane, Schwarzenbachs, 98. Herbst, sehr schone grosse
rothe Reinette von sehr edlem Geschmack, sehr fruchtbar. C.

Rambour, Runkels Winter-, 404. Samling von Hofg. Runkel
sehr schoner, grosser und guter Winterapfel Ij. Y.

Reinette, Adenaws 232. Grosse und edle der Canada-Reinette
ahnliohe neu entdeckte "Winterfrucht, ]j. Y.

,, Basiners (de Jonghe), 185. Reue edle Sorte fiir den Winter,
der Apfel sehr auffallend punktirt, ausserordentlich tragbar. C.

,, von Bihorel, 175. Febr.—April, schon gefarbte, mittelgrosse
liingliche Tafelfrucht 1. Ranges; Baum sehr fruchtbar. C.

,, Casaeler gelbe, 378. Wtr., vorziiglicher, schofier, goldgelber

,, Winter-Tafelapfel. Baum sehr fruchtbar. Ij. Y.
Etlins (Luc.), 51- Wtr., schone u. dauerh., sehr spat reifende
Gold-Rein., B. dauerh. u. fruchtb. (111. Mtsh. 1805). P. Sp.

„ Hosers graue (Obdk.) 421. Sehr gute graue Reinette fiir

Tafel wie Haushalt; Baum sehr tragbar, Ij. Y.
,, Lucas’ (de Jonghe), 209. Reue, sehr edle, spate, rothe

Reinette, kleine plattrunde Frucht, ahnlich dem Konigl. Kurz-
stiel; Baum sehr fruchtbar. T. C.

,, Neue Canada (Surpasse-Reinette d’Angleterre) 500. Sehr
grosser u. vorziigl., die Canada-R. iibertreff. Winterapfel. H. C.
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Ziem^tte, Oberdiecks (Ltic.), 48. Wtr.—Mai, grosse u. schone V
delikate Einfarbige Keinette; B. tragb. u. von sehr schonem

1

pyramidalera AVuchs; sehr zu empfehlen. Hochslamme und 1

3jahr. Pyrainiden 1 fl. 30 kr., 2jahr. 1 fi., Ij. V. 3o kr.

,, Stern-, Hothe, 122. Herbst; praohtvoll gefarbter, guter uni !

sehr fruchtbarer Tafelapl'el. C.

„ von Canada, 0-estreifte, 470. Prachtvolle und der gewbhnl. .

Canada-Reinette an Giite und Grosse gleicher Apfel, ausgezeichn. i

Tafelzierde. H. C.

,, Waoiis-, Norweg^isolie, 131. AVtr., sehr schoner, goldgelber i

delikater AVinterapfel, Baum sehr fruchtbar. T. C.
i

Schlotterapfel, Millets, 423. Prachtvoller Ootober-Apfel von
enormer Grosse, fiir Tafel und Kiiche. C.

Taiibeiiapfe.l, lauoas’, 484. Herbst, sehr zarter u. murbfleischiger i

Tafelapfel. Baum schwachwiichsig, aussersfc tragbar. H. 0.

Wageners Apfel (Amerika), 437. AVtr.—Mai, unstreifig einer der
edelsteu, schonsten u. haltb. Rosenapfel, s. zu empfehlen. P. Sp.

Aeltere Sorten.

H. bezeichnet Hochstarame a 48 kr., hH. Halbhochstamme a 42 kr., I

P. Pyramiden, Sp. geformte Spalierbaume a 35 kr. — 1 fl. lO kr.,

2—3jahr. Saulenpyramiden 35 kr., T. Topfobstbaume a 35—48 kr.,

C. Ijahr. Verediungen auf Johannis zu Cordons a 21 kr.

Ag:atapfel, Purpurrother, 56. AVtr.
,

s. schoner u. g. Tafel-

u. Markt-A. fiir die meisten Obstlagen taugl. H. hH.
Ananas-Apfel, Rother, 468. Herbst, s. schoner, rosenr mittelgr.

s. zartfl. Rosenapfel. B. wachst stark u. bliiht spat. P. Sp. C.

Api, Kleiner, 181. AVtr.—Somm., kleiner s, schoner Zier-A. fiir

die Tafel, B. von gedriingtem AVuchs, sehr reichtragend. C.

,,
Stern-, 239. AVtr,, s. schon. u. merkwiirdig geformter, ziemlich

guter spater AVtr.-A., Zierfr., der B. mittelgr., triigt reichl. T. C.

Astracan, Kotlier, 308. Juli, Aug., s. schon gefarbt. recht guter

Taf.- u. gesuchter Markt-A
;
B. s. starkw., dauerh. u. tragb. C,

,, Weisser, 202. Juli, Aug,, einer unserer friibesten. besten u*

tragbarsten Sommerapfel; auch fiir rauhe Lagen. H, P. C.

Batullen-A., 158. AVtr. aus Siebenbiirgen, gr. s. schon u. wohl-
schm. Platt-A.

;
B. schone Pyr, bildend u. bald tragb. P. Sp. T.

Bellelieiir, Gelber, (Metzgers-A.), 85. Vortreffl., grosser, gelber

AVinterapfel von sehr massigem Wucbs, fruchtbar. P. C. T.

Bohmer, 102. Nov.—Febr., ausgez. schoner u. delikater Rosen-A*
aus Tyrol. B. bald- u. reichrr.

,
fiir gute Lagen. H. hH

Bobn-Apfel, Grosser, 17l. AVtr.—Somm., s. schatzb. dauerh.

AVirthschafts-A., der B. hochkr.
,

s. fruchtb. u. dauerhaft. H,
Boiken-Apfel, 123. Jan.—Somm., ausgez. AVirthsch.- u. g. T.-A.

DerB. tragt auch in ungiinsf. Lagen bald u. reichl. H. hH. P. Sp.

Borsdorfer, Cindius’, 49. Kleiner, s. guter u. schoner Tafel-A-

Baum friih und volltragend; sehr zu empfehlen. T.
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3orsdorfer, Sdel-, 106. Nov.—Febr., bek. edler Tafel- u. Wirth-
schaftsapfel l.R.

,
der B. nur in feuchteni, tiefgriindigen Boden

fruchtbar. H. hH. P. Sp.

„ Zwiebel-, lio. Nov.— Febr., sehr guter Winterapfel fiir Tafel
und Mosl; Baum dauerbaft und sehr tragbar. H.

t/alvill, Carmin-, 329. Scbdner, edler und grosser dunkel-
blutrother Win*-erapfel, fiir die Tafel. C.

„ Erzherzog* Frans’s, 458. Aehnlicb dem weissen Winter-
calviil, gut und sehr tragbar. C.

„ Fraas’, Sommer-, 24. Aug., Sept. S gut. weiss. Sept.-Apfel
fiir die Tafel und Oecon,

,
B. fruchtb. u. dauerbaft. C.

Gewiirz-, 13. Lebhaft gestreifter, grosser, sehr guter Herbst-
apfel

,
fiir die Tafel; Baum fruchtbar. C.

,, Hedelfinger Spitz-, 243. Sehr schoner reichtragender
kleiner friiher Herbsttafelapfel. T. C.

„ Xjiiitticher Ananas-, 89. Nov.—Dez., mittelgrosser s. edler
Tafelapfel. Baum gesund und fruchtbar. P. Sp.

„ Rother Herbst-, 8. Oct., Nov., grosser, dunkelrother, beim
Landmann sehr beliebter Marktapfel, gut zuni Dorren. H. P. C. Sp.

„ Rother Oster-, 169. Wtr.—Marz, sehr grosser dunkelrother
und sehr werfhvoller Tafelapfel; Baum tragbar und gesund. C.

„ Rother Winter-, 16. Sehr edler, ausserst delikater Winter-
tafelapfel; Baum empfindlich, mtissig tragbar. C.

,, St. Sauveur, 376. Herbst, Wtr.
,
sehr grosser, schoner und

guter Tafelapfel, Baum bald- und reichtragend. H. C.

,, Schnee-, 395. Wtr
,
weisser, grosser, edler Wintercalvill.

Baum ziemlich kraftig und gesund. C.

!„ Weisser Winter-, 17. Nov.—Miirz, ausserst delikater edler

T.-A., in gut.Lage u. lock, fruchtb. Bod. s. eintragl. H.P. Sp. T, C.

Cardinal, Blutrother, 33. Wtr., gr., plattkugl. dunkelr. schon.

A., f. d. M. u. d Oekon., B. s. starkw. u. reichtrag. H. Sp. C. P. T,

,,
Rother (Breitling), 62. Grosser dunkelr. Apfel fiir Tafel u.

Oekonoraie; Baum sehr gross und fruchtbar. H. hH. P. Sp.

Caroline Auguste, 74. Ende August, Sept., sehr schoner und
feiner Bosenapfel, bald und reichtragend. H. hH. P C.

Carpentin, (KleineWeinreinette), 134. Kleiner ausserst fruchtbarer
Apfel fiir Tafel und Obstwein; Baum nicht empfindlich. H.P.

Charlamovsky, 206. Aug., grosser, schoner u. angenehm sauer-
licher Bosenapfel; Baum sehr bald und reichtragend. H. C.

Citronen-Apfel, Winter-, 10. Dec.—Mai, gr., schon., s. haltb.

Wtr.-A. fiir Tafel u. Oekonoraie. B. starkw., s. tragb. H.P. Sp.
Rdelapfel, Gelber (Golden nobel), 447. Wtr., prachtvoller, gold-

gelber, grosser friiher Winterapfel. P. Sp.
Rdelrother, 108. wtr., s. schon. mittelgr. Taubenapfel aus Tyrol t.

delik. Geschm.
;
d. B. kraft. fruchtb., f. gute Lagen. H. hH. P. C.

Eiserapfel, Rother, 400. Guter, sehr haltbarer, mittelgrosser
AVinterapfel, B. sehr starkwiichsig und sehr fruchtbar. H.

Rmilie Muller, 402. Wtr., s. edle, mittelgr. einf. Reinette. Baum
s. schonwachsend, jahrlich u. reichtrag., nicht empfindlich. P. Sp.
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Fleiner, Kleiner, 176. AVtr., sehr guter und beliebter ’Winter-
Tafel- und Mostapfel; Baum sehr tragbar. H, P. Sp,

„ KonigS-, 67. Herbst, s. gross u. prachtvoll gefarbt, gut; Baum
von sehr scbonem Wuchs, bald tragbar. H. P. Sp. C.

Frauenrotlaacher, 413. Wtr.—Juni, sebr schatzbarer Apfel-fur
Most, Dorre und auch angenehm zum Essen; sehr tragbar. H.

Fiindlin^ von Eedfordshire, 4G1. Grosser, recht werthvoller,,

griingelber Winterapfel. C.

Gewilrzapfel, Sommer-, 1. Juli, Aug., s. reicbtragender, recht
guter Friihapfel fiir Garten, auch fiir rauhe Lagen. P. Sp

Gloria Mimdi, 332. Wtr., sehr grosser, schoner und guter Apfel
fiir Tafel und Kiiche; Baum sehr fruchtbar. P. Sp. C.

Goldzeilg-apfel, 73. AVtr.—Friihj., vorfcreffl. Apfel f. die Tafel u..

Most; tragb. u. schon, iiberall gedeihender Baum. H. P. Sp.
Granchen-A., Berner, 117. AVtr.—Friihj., sehr schatzbar fiir die-

Oekonomie, besonders in rauhen Lagen, sehr fruchibar. H.
Gravensteiner, 14. Sept.— iSiov., s. delik. u. schon. A., f. Tafel

u. Oekonomie. B. s. tragbar, will gutenBoden. H. hH. P. Sp.

,, Rother, 226. Herbst; eine sehr gute Abart des vorigen^
von sehr schonem Colorit. H.

Glilderling*, Gold-, 34. AVtr., sehr guter edler AVtr.-A. fiir die-

Tafel; Baum sehr Wchtbar. P. Sp. T. C.

„ Marienwerder, 3. Herbst—AVtr., schon., mittelgr., delikater

haltb. Apfel, s. zu empfehl. B. s. dauerh. u. fruchtb. H. hH. P.

Hausmutterclien, 261. AVtr., Ungemein grosser und schoner
Rambour; tragt gut. P. C.

Hawthornden-Apfel, 265. Herbst, sehr schoner fast weisser
j

grosser Apfel fiir Tafel und Kiiche; Baum sehr fruchtbar.

Herbstapfel, ciucliiis’, 68. Herbst, mittelgr., zugespitzter, sehr
miirbfleisch. guter Tafelapfel. B. bald u. reichtragend. P. Sp.

Himbeer-Apfel
,
©beiTander, 426. AVtr., sehr edler, grosser,

dunkelrother Calvill, dauerhaft in rauhen Lagen. !

Holzapfel, Rotlier Trierscber, \ 3 vorz. Mostapfel, welcho i

501. AVtr. i a. d. Pom. Vers, in Bingen
,

„ Weisser Trierscher,
J

sehr empfohlenwurdenu.
502. AVtr. \ sichganz bes. zuStrassen- i

Junenapfel aiis Trier, 503. AVtr.
) pflanzungen eignen. H.

Jakob IiObel, 304. Wtr., sehr grosser, schoner und guter Ram-
bour; Baum sehr kraftig, tragbar. H. T. C. ,

Kaiser Alexander, 208. Oct., Nov., s. gr., schon. u. gut. Ramb.
B. bald- u. reichtr., liebt etw. trock Stand und Schutz. H.P. Sp. C.

Kant-A., Danziger, 60. (Calvillart, Wtr.-Rosenapfel), Herbst,

Wtr., gr. dunkelr. T.- u. Wirthscli.-A., vorziigl. H. hH. P. Sp.

Kaupanger, 132. Wtr., aus Norwegen stammende vortreffl. sehr
|

schone Rothe Rein. B. s. kraftig wachsend, tragbar. T. 0.
!

Kienles-Apfel, 43. (Wttbg.) Aug., Sept., kleiner vorz. Wein-A.,
I

der Baum sehr gross und ausserst fruchtbar. H. hH. P. I

,

Kostlicher von Kew, 365. Wtr., kl. oft mittelgr. schoner, fein
:

sauerl. Dessertapfel
;
B. von gedr. Wuchs, reichtr. P, Sp. T. C.

i

,
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Kdstlichster, 109. Hbst., AYtr.
,

s. schoner u. delik. Rosenapfel^
mit schmelz. Fleiscli; fiir sehr gute Lagen. H. hH. P. Sp. T.

Knrzstiel, Grauer, 139. AVtr., allgemein geschatzter Tafel- u.

Weinapfel; B. selir dauerliaft und reiclitragend. H. hH. P.

,, Kdnig'llcher, 147. Wtr.—Sommer, edle, schone, plattrunde^

Gold-Keinette. B. sehr tragbar, spatbliihend. H. hH. P. Sp. C. T.
ZiangTStiel, Kleiner, 186. Hbst., Wtr., kleiner, sehr schoner u..

guter Tafel- und Weinapfel; Baum pyramidal, tragt reichlich.

H. P. Sp.

Leckerbissen
,

371. Dezbr.
,
Jan., ausserst schoner und guter

kleiner Tafelapfel; Baum friih und reiclitragend. T. C.

IiOSkrieg'er (Champagner-Eein.), 78. Dez.—Juli, schoner platt-

runder guter Gulderling; Baum sehr fruchtbar. H. hH. P. Sp.

ZiUiken-Apfel, 160. Hbst., Wtr., schone, lebhaft gestreifte Frucht,
gut zum Essen, ausgezeichnet zum Most; reichtragend. H. hH.

Marg-arethen-Apfel ,
Friiher, 348. Anfang August, s. guter

friiher Tafelapfel. Baum ungem ein volltragend. T. C.

Uatapfel, Braiiner, 167. Wtr.—Sommer, triibroth. fast schwarzer
Streifl.von angen. sauerl. Geschm., vorz. zuObstwein,reichtr. H.P..

Morgenduftapfel, 275. Wtr., sehr schoner, grosser, guter Tafelr
und Wirthschaftsapfel; Baum sehr volltragend. P. Sp. C. T.

Nelkenapfel, Cornwalliser, 269. Yorziiglicher edler Winter-
Calvin, liebt fruchtbaren Boden, tragt gut. C. T.

Nonpareil, Braddicks, 270. Wtr., mittelgr., flachr., s. schone-
edle Einf. E. v. delik. Geschm. B. v. gedr. Wuchs, s. fruchtb. P. Sp.

,, Friiher, 25. Herbst, Wtr., s. gute kleine einfarb. Eein. Baum
schonwiichsig und tragbar, gibt schone Pyramiden. P. Sp.

Parmane, Frlihe Gold-, 72. Schoner mittelgrosser, goldgelber
friiher Herbst-Tafelapfel, sehr fruchtbar. P. Sp.

,, Herefordshire, 83. Wtr., vortretFliche Gold-Eeinette. Baum
sehr tragbar und gar nicht empfindlich. P. Sp. C.

„ Sommer-, 215. (Birn-Eeinette), August, Sept., vorziigl. murb-
fleischiger Sommerapfel; Baum nicht empfindlich. P. Sp.

,, Winter Gold-, 154. Hbst., Wtr., herrl. Frucht, bald und
reichl. tragend, Taf.- u. Marktobst 1. E. H. hH. P. Sp. C.

Pepping, Beutscher Gold-, 38. Wtr., kleiner ausserst schatzb.-

Tafelapfel; der Baum sehr schonwachsend u. tragb. P. Sp. C. T.

,, Downton, 300. Wtr., kl. sehr hiibscher u. delik. Goldpepping.
Baum von sehr massigem Wuchs und ausserst fruchtb. P. Sp.

„ Duqnesnes, 285. Delicater kleiner, schon gestreifter Winter-
Tafelapfel; sehr tragbar. T. C.

,, Horlins, 80. Wtr., kl., sehr edler Tafel- und Weinapfel. Der
Baum bildet schone Pyramiden und tragt gerne. hH. P.

„ Marmorirter Sommer-, lOl. Sept., Oct
,
mittelgr. schoner^

dunkelr. guter Apfel. B. starkw., s. fruchtb. u. dauerh. P. Sp.

„ Oelkofer, 462. Wtr., kleiner delikater Winterapfel. Baum
sehr dauerhaft und sehr tragbar, gut zu Obstwein. P. Sp. C.

„ Parkers, 142. Wtr,, sehr gute und haltbare Graue Eeinette.

B. reichlich tragend, dauerhaft, s. gut zu Most. H. hH. P. Sp.
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Pepping*, Ribston-, 157. Wtr., vortreffl. gr. u. scTione Gold-Rtte.,

etwas friihbluhend, aber schonw. und tragbar. P. Sp. C.

,,
Rotiibackiger Winter, 344. Kleiner schoner sehr guter
Winterapfel fiir Tafel und Obstwein, sehr tragbar. T. C.

Pfirsichapfel, Americaniscber, 296. Schoner Oct.—Novbr.-
apfel fiir Tafel und Kiiche; sehr fruchtbar. T. C.

Pojnickapfel, 298. Wtr.—Sommer, aus Sieb'enbiirgen, s. grosse,

schone und sehr gute Rambour- Reinette. Baum von sehr
starkem Wuchs und sehr tragbar. H. P. Sp.

Pomeranzenapfel, Breitacher, 179. Wtr., sehr guter, haltbarer

Borsdorf- ahniicher Tafel- und Mostapfel. H.
Postoph, Winter-, 28. Dez.—Mai, gr. triibr. guter A. fiir Tafel

u. Oekonomie. B. s. dauerhaffc und tragbar. H. P. Sp.

Prinzenapfel, 299. Hbsfc., gr. schoner, walzenf. gut. Schlott.-A.,

B. starkw., dauerhaft, spatbliihend und tragbar. P. Sp.

Reinette, Ananas-, 303. Wtr., vortrefflicher schoner Dezbr.-Apfel.

Der B. wachst s. gedr., tr. b. u. reich, will gut. Bod. H. P. Sp. T. C.

,, Baumanns, 350. Wtr.—Som
,
gr.,s. schoner del. Winterapfel,

schatzbar fiir den Obstmarkt. Baum sehr fruchtbar. H. P. Sp.

„ von Breda, 99. Wtr., eine der besten Einfarbigen Reinetten.

Der Baum kraftig, gesund, tragbar. P. Sp. T.

y, Bretagner, 156. Nov.—Marz, sehr schone und delikate, un-
gemein fruchtbare rotho Reinette. C.

,, Briissler g'riine, 220. Mittelgrosser guter spater Winter-
apfel, Baum sehr fruchtbar. T. C.

Burchardts-, 318. Wtr., schongezeichneter, ziemlich grosser
delikater Winterapfel; Baum sehr fruchtbar. C.

von Canada (Par. Ramb.-Rein.), 82. Wtr.—Mai, einer der
schatzb. Tafel- und Wirthschafts-A. B. s. tragb. H. hH. Sp. C.

von Canada, Graue, 77. Sehr schone und gute Graue
Reinette fiir Tafel und Oekonomie; s. tragbar. H. hH. P. T. C.

Carmeliter, 121 Wtr., vorziigl. edler Tafelapfel, auch zu
Most 8. gut; B. von massigem Wuchs, s. tragb. hH. P. Sp C.

,, von Damason, 143. Wtr., grosser, guter und sehr schoner
Lederapfel. Baum rundkronig, sehr fruchtbar. H. hH. P.

Bdel-, 92. Wtr., s. delik. u. guttragender Tafelapfel. Der B.
verlangt gute Lage und kraftigen Boden. H. hH. P. Sp. C. T.

Bngiische Spital-, 141. Wtr., vorz. s. edl. Tafelapfel, auch
zu Obstwein vortr,

;
B. mittelgr., reichtragend. H. hH. P. Sp. C.

5 ,
Gasdonker, 91. Wtr.—Mai, kleiner, s. delik. Dessert- u. Most-
Apfel; starkwuchsig und ausserst tragbar. H. hH. P. Sp.

,, GehringS-, 119. Wtr., grosse, schone edle Rambour-Rtte.
Baum fruchtbar, gesund u. dauerhaft. H. hH. P.

Glanz-, 86. Wtr.—Mai, sehr schoner, kleiner u. recht guter
Taf.- u. Wirthsch.-Apfel; B. spatbliih., s. tragb. H. hH. P. Sp*

5 ,
Goldgelbe Sommer-, 66. Sept., Oct., mittelgrosser, ziemL
guter Tafel- und sehr guter Mostapfel, spatbliihend, fiir rauhe
Lagen sehr geeignet. H. P. Sp.
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Beinette, Crold-, von Blenheim, 277. Wtr., s. gr.prachtv. u.

delik. A. B. s. kraft. wachs., tragt bald u. reich. H. C. T.

„ Grane franzosische, 144. 'Wtr.,s.gros8eru.allgemeinge-

schatzt. T.- u. Wein-A, B. dauerh., s. tragb.,.f. rauhe Lageo. H. C,

„ Grane Herbst-, 18. Nov., Dez., s. schatzb., auch fiir rauhe
Lagen zu empfehlende, 8. fracbtb. Graue Bein. H. hH. Sp. P.

,, Grosse Casseler-, 149. Halt l Jahr, gr. schone Gold-Kein,

B. ungemein fruchtb., ausgez. Mostapfel. H. hH. P. Sp.

„ Harberts, 401. 'Wtr., s. gr., schone edle Gold-Rein. B. v. sehr

kraft. Wuchs, dauerhaft u. sehr tragbar. H. P. Sp.

„ Hoya’sclie Gold-, 41. "Wtr., kleiner, 8. schoner, rothgestr.

edler Tafelapfel; Baum gesund und fruchtbar. H. hH. P. Sp. C.

,, Krauter-, 126. Wtr., sehr edle mittelgr.
,
etwas diister aus-

sehende Rothe Rein. Hochgehender Wuchs, tragb. H. hH. P. Sp.

,, Bandsberger, 26. Wtr., mittelgr., schoner u. guter Tafel-

u. Wirthschaftsapfel. B. sehr schonw., ausserst fruchtbar. C T.

„ Luxemburger, 227. Wtr.—Sommer, gr., schone, gute, gelb-

griine Rambour-Rein. B. s. dauerhaft u. tragbar. P. Sp.

„ van Mons’, 148. Winter, kostlicher Dessertapfel. Her Baum
verlangt guten, warmen Stand. P. C.

„ Muscat-, 113. Wtr., ausgez. guter, mittelgr. Tafel-u. Wein-A.;
B. 8. tragb., wird nicht gr., bes. in mildem Lehmboden. P. Sp.

„ Norwegische Wachs-, 131. Goldgelber schoner mittel-

grosser Wintertafelapfel, sehr gut und fruchtbar. P. T. C.

„ von Orleans, 152. Wtr., ausgez. edle u. schone Gold-Rein.
B. mittelgr., tragt reich, will guten Stand. H. P. Sp.

„ Osnabritcker, 486. Wtr., gr., schone u. gute gestr. Graue
Rein. B. s. dauerh. u. reichtr., breitkronig. P. Sp.

„ Rbthliche
,
124. Wtr., delikater grosser Apfel; Baum sehr

starkwiichsig, fruchtb., in der Jugend etwas empfindlich, P. Sp. C.

„ Schmidbergers, 346. Wtr., lachend schone, gute Frucht
fiir Tafel und !Most; Baum sehr tragbar. P. Sp. C.

,, Siegende, 44. Wtr., sehr schone, der Orleans-Reinette ahnl.,

vortreffliche Gold-Reinette. C.

,, von Sorgvliet, 94. Wtr., sehr gr., griine gute Tafel- und
Wirthschaftsfrucht; B. sehr gross, sehr tragbar. H. P. Sp.

„ Siisse Herbst-, 29. Schone dunkelgelbe zuckersiisse Tafel-
und Haushaltsfrucht, Baum sehr tragbar. P. Ij. V.

,, Weidners Gold-, 150. Schone, aus der Orleans entstandene
Frucht; B. schonwiichsig und tragbar. H. hH. P. Sp.

,, Weisse Wachs-, 65. Hrbst., mittelgrosser, guter Tafel- und
Weinapfel; B. spatbliihend, dauerhaft und tragbar. H. hH. P.

„ Willys, 210. Rein weisser, schoner, mittelgrosser, sehr guter
Wintertafel- und Mostapfel. C.

,, Woltmanns, 87. Hrbst., Wtr., schon geformter, gr. s. edler
Tafel- und Weinapfel; B. s. dauerh. u. tragb. H, hH. P.

Bichard, Gelber, 88. Hbst., Wtr., gr., s. edler gewiirz. Tafelapfel,
bes. f. den Norden s. geeignet; Wuchs massig, tragbar. P.C. T,
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Hoseu-A.. ScMllers. 7. Sept., Okt., gross, schon und gut; R
starkwiichsig und fruchtbar, neue Sorte. P.

,, Virg'iniscJier, 118. Aug., einer der friiliesten u. besten S.-A.,

B. V. s. kraft. Wuchs u. starker Belaubung. H. bH. P. Sp.
Hosmarin, Weisser, .’^2. Bekannter edler Tafelapfel, gewobnl.

Tyrolerapfel genannt, fiir warme Lagen. C. T.

Sary Alma, 248. Herbst, pracbtvoll gefarbter, sebr guter
Taubenapfel; sebr fruobtbar. C. T.

Sclioner von Havre, 412. Herbst, s. scboner dunkelblutrother
guter Tafel- und Marktapfel. Baum sebr tragbar. C.

'Soiiders^leiclien, Hangtons, 105. Sept. Oct., gr., scbone, ang.
sauerl. Rotbe Rein. B. sebr tragb., f. raube Lag. P. C. Sp. T.

Stettiner, Gelber Herbst-, 4u3. Nov., Dec., scboner, gold-
gelber, vorziigl. friiber Winterapfel. B. s. frucbtbar. P. Sp.

Tat£'et-A., Spatbliihencler, 198. Hbst., B. s. starkw.
,
spatbl.

kl. A. 2. R., vorz. nur fiir wirtbscb. Zwecke; s. tragb. H. bH.

,, Weisser Winter-, 295. Hbst., Wtr., ki., scboner, angen.
sauerl .T.- u. Most-A.; B. scbonw., dauerli. u. s. tragb. H. P. Sp.

‘Tauben-A., Hother Winter-, 20 1. Vorz. feiner Winterapfel
fiir die Tafel; B. nicbt gross, sebr volltragend. P. Sp.

„ Oberdiecks, 48. Sebr scboner mittelgrosser delicater Winter-
Tafelapfel; Baum sebr tragbar. Sp. C.

Tiefpntser, Bother, 130. Wtr., bait l Jahr, s. guter mittelgr.

Tafel- u. Weinapfel; B. dauerb., spatbliibend, reicbtr. H. bH.
'Welling'ton, 259. Wtr.—Juli, s. scboner u. gegen d. Som. bin

recbt g. T.-A., vorz. z. Obstw., B. starkw. u. s. tragb. H. P. Sp^

2. Birnen.

Tafelbirnen.

Neue und wenig bekannte Sorten.

Von diesen werden Ijabr. Yeredlungen auf Wildling (Ij.V.) und
solcbe auf Quitte (C.), soweit nicht besondere Preise fest-

gestellt sind, zu 42 kr. = 12 sgr., Topf- oder Zwergbaume (T.)

zu 48 kr. und 2j. Pyr. (P.) zu 1 fl. 10 kr. = 20 sgr. abgegeben.

Adolph Fouqnet, 404. Oct., Nov., mittelgr., ovale, s. delikato

Tafelb
;
B. kraftig, scbone Pyramiden bildend. P. Sp. 1j. V. C,

Alexandrine Mas (M. Mas) .319. Ganz neue von Prasident Mas
erzogene sebr spate Winterbirn; Frucbt gelb, mittelgr., birn-

formig, von sebr feinem gewiirzten Gescbmack; Fleiscb ganz

schmelzend, sebr saftreicb, ausgezeicbnet. (Abbild. Le Verger

1. Band pag. 51), Ij.V. 1 ft. 3u kr.

Andenken an den Congress, 118. (Souvenir du Congress

Morel 1867.) Illustr. Monatsb. 1868. S. 66. Hlurst. Gartenztg.

1868. Aprilbeft. Ganz neue, von Morel in Lyon erzogene u.

1867 in den Handel gebrachte ausgezeichnete Sorte. Dor
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B. wachst selir kraftig und hat einen selir schonen pyrami-
•dalen Wuchs. Die 8. grosse Fruclit ist auf der Sonnenseite
schdn carminroth auf gelber Grundfarbe. Das Fleiscn ist welss,

^ saftr.
,
halbschmelzend

,
fein parfiimirt, aimlicli eiiier William,

mit der sie in Form, Farbe und Geschmack etwas Aelinlich-

keit hat. Sie reift Aug.— Sept, und halt eich 5— 6 AVochen.
Diese neue Fruclit ist eine der schbnsten und grossten Birnen.

Hochst 1 fl. 45 kr.
,

Pyr. 2jahr. 1 fl. 30 kr. Sp. mil 1 Etago
1 fl. 30 kr., Cordon und Ijahr. Yeredluug 48 kr.

Serg'amotte, Huyshes, 338 . Samling von der Marie Louise,

raittelgross
,

Fleiscli Yollkommen sclimelzend von 1. Qualitat.

B. sehr dauerhaft, starkwachsend. Ij. V.

„ von Jodoig'ne, 259. Kleine, sehr gute Winterbirn; Baum
ausserst fruchtbar. P. C.

Brandywine, 235. Schone mittelgrosse stumpf-birnform. Sommer-
Birn; schon orange-gelb, etwas berostet; Fleisch sehr fein,

ganz schmelz., sehr aromat., reift Ende Juli, Anf. August, P. C.

Bronce d’Enghien, (deJonghe), 102. Mittelgr. bis grosse ganz
schmelz., s. zu empf. Febr.-B. B. mittelst. wachs., fruchtb. P.C,

Butterbirn, de Jonghe’s, Beurre de J., (Gambler), 1. mittgr.

dickbauchige, ganz schmelzende edle Dezemberbirn. B. stark-

wachsend, sehr fruchtbar. P. C.

Van Creerts, 37. Gr. bis s. grosse schon geform. Oct.—Novbr.-B.
von delikatem, ganz schmelzendem, sehr saftreichem Fleische.

Baum kraftig und sehr fruchtbar. C. P. Sp.
von C^helin, 147. Baum kraftig, sehr edle, grosse Novbr.-
bis Dezemberbirn. C. P. Sp. Ij. V,

„ Hardenponts, gestreifte, 257. Wtr., gleicht in Form, Giiteu.

Reifzeit ganz der gewohnl. Hardenponts B.-B., zeichnet sicli

jedoch durch ihre schonen bandart. gelb. Streifen aus. P. Ij. Y.
von Naghin, (Beurre de Naghin). 84. April, eine der vor-
ziiglichsten Winterbirnen. P. C.

,j Payens (Bre Payen, Boisb.), 357. Sept., fast mittelgr., langl.
sehr vorziigl. Tafelb.; B. s, kraftig und sehr tragbar. P. C. ij. Y.

„ von Spae, 354. Grosse u.s. gr. abgest.kegelform.s. schon geb.
Octbr.-B. von sehr feinem, saftr., angen. parfiim. Geschmack.
B. starkw., dauerh. u. s. fruchtb. Sp. 1 fl., P. 1 fl., C,

CSharles Frederiks, 405. Mittelgrosse Octoberbirn von aus-
gezeichneter Giite; Baum sehr fruchtbar. ij. Y.

Charli Basiner, de Jonghe; 345. Mittelgrosse, s, gute October-B.;
Baum von sehr kraftigem Wuchse. P. C.

Clapps Favorite, 303. Grosse, s. schone, ausserord. fruchtb.
und starkw. Augustb.; vortreffl. Frucht. P. C.

Claude Mollet, 321. Grosse stumpfeiformige schone August-
bis Septemberbirn. P, C.

Colmar deJonghe’s, 346. S. kraftiger, schonerBaum; grosse,
weinigsiisse, gewurzte September— Octoberbirn. P. C.

Comtesse Clara Frijs, 171. Ganz neue und rorzugliohe
Wintertafelbim. Ij. Y. und C, 1 fl. 45.
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Eugfen Maisin (Gregoire), 377. Ganz neue, mittelgr., rostL
AVinterbirn von ausgez. Giite und Fruchlbarkeit. P. C.

Fei^enbirn, C^rosse, La grosse Figue, (de Jonghe); 183. Grosse^
langliche, ausserordentl. fruclitb. Dezember— Januarbirn von
sehr edlem Geschmack

;
Baum sehr krafcig. C.

Flaschenbirn, Boisbimel’s, 261. Calebaese Boisbunel (Bois-
bunel 1866); Ganz neue, langl.

,
mittelgr., sclione u. ausgez.

gute Febr. bis Marzb. Baum s. starktr. u. s. fruchtb. P. Sp. C,

Friihbirn von Jodoigne, Precoce de Jodoigne (Gregoire); 464.
Sehr friihe, schon Anfangs Juli reifende, kaum mittelgrosse
Sommerbirn. Frucht I. Qualitat. P. C.

Crerardine
,
la (Gregoire)

;
353. Mittelgrosse, sehr gute, saftr.

November—Decemberb. Baum mittelst., s. fruchtb. P. C, Sp.

Graf Hallers g:erippte Biru, 300. Sehr schone stark gerippte
und dadurch hochst interessante neue friihe Winterbirn. Ij. V*

^ IKEoltke, 274. Sehr scbone neue aus Danemark stammende sehr
gute Winterbirn von ansebnlicber Grosse. Schale zimmtgelb
mit feinem Kost iiberdeckt. Form unregelmassig, doch meisfe

schon gebaut, auf der Frucht zeigen sich scharfe Erhaben-
heiten, die eher denBippen einesApfels als den gewohnlichen
Erhabenheiten einer Birn gleichen. Ij. Y. 1 fl. 10 kr.

Herzog* von E^orny, Due de Momy, (Boisbunel 1868); 434*
Neue, grosse, in Form und Farbe der Hardenpont ahnlich©
Winter fr., Fleiscb s. f., lialbschm., von erhab. etvsras zusammen-
ziehendem Geschm.

;
Baum kraft. u. fruchtb. Sp.

Huyslie’s Victoria, 333. Nov., Dez., ausgezeichnete aus Eng-
land eingefiihrte Tafelbirn. P. C.

Jean Baptiste de Diste, 492. S. edle, grosse, spate Wtr.-B.^
Marz—April; Baum fruchtb. und dauerh. P. C.

Incomparable de Beanraings, 39l. Vortrelfliche von Beau-
raings; Novbr., sehr grosse, saftige, feinschmelzende Tafelbirn;

Baum kraftig, sehr fruchtbar. Ij. Y.
Julius Blaise, 291. Oct., Nov., gute, mittelgr. Tafelb. P. Sp. C.

Kbstliche v. Gramont, (Delicieuse de Gramont) 265. Ganz neue
sehr geriihmte Herbstfrucht. In Form

,
Grosse und Farbung

ahnlich der Hardenponts Leckerbissen. Reift schon EndeAugust,
AnfangSept. und soli eine der besten Birnen in dieser Jahres-
zeit sein. Baum kraftig. C. 56 kr.

Madame Favre, (Perrier); 476. Grosse, rundkreiself. ausgezeichn. '

edle Frucht; Aug., Sept., B. s. starkw. u. s. fruchtb. P. Sp. C.

„ Treyve, 3 9. Sept., grosse, gelbgriine, rundliche Tafeibiru
von sehr delikatem Geschmack, sehr tragbar. P. Sp. C.

Maibirn, de Jonghe’s, (Besi de Mai); 52. Mai, grosse edle,

sehr spate Wtr.-B., nur fiir v^arme Lagen geeignet. P. C.

Marie Guise, 320. Marz, April, vorzugl
,

s. grosse Winterbirn,
Baum sehr schon wachs. und fruchtb. H. 1 fl 12 kr. P. C. Sp.

Marquise, Neue. Mittelgr, der Marquise ahnl. u. ebenso edle

Herbstwtrb., welche in Konigsberg vollk. Bchmelz. wurde. Ij. V..



Marschall Vaillant, (Boisbunel 1866)
;
493. Grosse u. s. gr.,

der Beurre Diel in Form alinl. Frucht; Fleisch fein, Bchmele.,

gezuck., von erhabenem Geschmack; Reifzeit Januar—Marz.
Baum sehr kraftig wacbsend und fruchtbar. C. ^ 1 fl. 10 kr,

Olivier de Serre, 442. Mittelgrosse, plattrunde sehr edle Jan.-

bis Marzbirn; Baum sehr fruchtbar. P. Sp.

Prasident Debouteville, 437. Jan. u. Febr,, bergamottform.
schmelz., siiss-muskirte Winterb.

;
Baum kraftig, 8. fruchtb. C.

Prasident Mas, (Boisb.) 324. Grosse oder sehr grosse Birn,

ahnl. d. Bachelier, von I. Bang; Dez., Jan., der Baum ist zieml.

kraftig u. fruchtb. Ij. Y. 1 fl.

,, Miiller, 240. Ziemlich grosse lange griine Nov.—Deob.-Birn
vom 1. Bang. P. Ij. Y.

Prinz Napoleon, (Boisbunel) 481. Mittelgr. u. gr. abgestumpft-
kreiself., im Marz—April reif. Frucht, v. ganz ausserord. Giite.

Fleisch schmelz., saftr.
,
von erhab. Geschmack. Baum kraftig

u. fruchtb., bildet v. Natur s. sch. Pyram. P. 1 fl. 10., C. 56 kr.

Professor Hortoles, (Morel) 115. Ganz neue im Herbst 1869 von
Professor Morel in Handel gegebene Sorte von ganz ausser-

ordentlicher Giite. Der Erzieher gab uns unter Beisendung
einiger sehr schoner Friichte dieser Sorte folgende Notiz.

,Die Birne Professor Hortoles reift gewohnlich Ende Septbr.

und halt bis Anf. October, ist mittelgross, kreiselformig, schon
gelb mit Bostanfliigen

,
auf der Sonnenseite etwas carminroth

punktirt und verwaschen; Fleisch sehr fein, ganz schmelzend
von angenehmem siissweinigen Geschmack. Der Baum wachst
sehr kraftig und ist sehr fruchtbar, er gedeiht auf Quitte

ebenso gut als auf Wildling.“ Hocbst. 2 fl. 2j. Pyr. auf Quitte

1 fl. 45 kr. Ij. Y. auf Wildling u. Quitte starke Exempl. 1 fl. 30 kr.

Schiine von Fiquier, (Belle de Fiquier) 295. Gute bis sehr

gute December—Januarbirn. P, C.

Spate von Toulouse, (Duchesse d’hiver) 500. Febr.—Mai,
sehr grosse, einerDuchesse d’Angouleme ahnliche, spate Yi^inter-

tafelbirn, gut; Baum sehr fruchtbar und starkwiichsig; fiir

•warme Lagen. P. Sp. C.

Siebenbiirg'erin, La Transsylvanienne, (Gregoire); 486. Grosse,
sehr sch. Sep tb., allerersfc. Bangs. B. kraft. u. s. fruchtb. P. C.Sp.

Tyson, 6. Aug., Langl
,
mittelgr., etw. gefarbte Sommerbim, aller-

ersten Bangs; Fleisch sehr fein, ganz schmelzend, sehr saft-

reich u. parfiim. B. kraft., bildet schone Pyr. P. 1 fl. C.

William, Gestreifte, William panacbee, 21. Sehr schon
gestreifte und der bekannten Williams Christenbirn an Giite,

Tragbarkeit gleich cdle Tafelbirn. Ij. Y.

Taschenbuch 1870. 8
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Aeltere Oder bekanntere Sorten.

H. bezeichnet Hochstamme a 54 kr. = 15 Ngr., hH. Halbhoch-
stamme a 48 kr., P. Pyramiden a 35 kr. bis 1 fl. 24 kr.

, T. 2j.

Zwergb. ober Topfb. a 48 kr., Sp. Spalierb. ^ 35 kr. bis 1 fl, 45 kr.,

Ij. V. einjahrige Yeredlungen auf Wildling a 24 kr.
, C. solch©

auf Quitte zu Cordons a 24 kr.

Arg^enson, Muskirte, (Passe Colmar musquee); 86. S. edle,

stark mittelgr. Decemberb., Baum kraftig u. tragbar. P.

Berg;amotte, Esperens, 461. Mittelgr., rundl., griingelbe, grau
punktirte, Yorziiglicbe Friihjahrsb,; schonw. s. tragbar. P. Sp. C.

Berriays Biru (Poire le Berriays) 304. Sehr schone vortreffliche

und reichtragende Septbrbirn.
,
erster Qualitat. P. C.

Birn von Tongre, (de Tongre); 485. Crosse, oft sehr grosse,

dunkelcarminr., gelbgerost., delik. Oktoberbirn, B. s. fruchtb. P.

BoutOC, 397. Mittelgrosse edle Septemberb., sehr fruchtbar. P.

Bntterbirn, Amanlis’, 282. Cr.graugrune,etwasberost Soptb.T.
gut gewiirzh. Geschmack. Baum stark u. s. fruchtb. H. P. Sp. C.

,, Bacheliers, 361. S. grosse, dickb. Nov.—Dezemberbirn von
ausgez. Giite; Baum sehr fruchtbar. P.

,, BlumenbacliS (Soldat Laboureur)
;
217. Ziemlich gr., langl.,

gelbe, starL rost. punkt., s. edle Dezemberb. H. P. Sp. C.

,, Broncirte, 355. Nov., Decbr., mittelgrosse, eiformige, sehr
edle Tafelbirn; Baum sehr tragbar. H.

„ Gapiaumonts Herbst-, 63. Vortreffl., gewiirzh., st. mittelgr.,

gelbrostige Herbs tbirn. H. P. C.

,, Colomas Herbst-, 64. Sehr delikate, gr. langl. Herbstbirn;
Baum schone Pyramiden bildend, sehr fruchtb. H. P. Sp.

„ Dentlers, 36. Schone mittelgr. runde Somraerb., s. tragb. C. Sp.

,, Diels, 74. Sehr grosse, hellgr., stark punktirte, delik. Wtrb.;
der Baum dauerhaft und reichtragend. H. P. Sp. C.

„ Bnglisclie Sommer-, 22. Sept., zieml. gr., langl., griine,

rost. punkt., delik., spate Sommerb.; s. tragb. H. hH. P. Sp.

,, Esperens, weinige, (Yineuse d’Espereii), 184. Oct., mittelgr.,

langl., rothl.-gelbe, sehr delikate Butterbirn. P. Sp.

,, Gellerts, (= Hardys Butterbirn); 168. Grosse, vortreffliche

Herbsttafelbirn; s. zu empfehl. H. P. Sp.

„ Giffards, 383. Mittelgr,, langl. s. schone, fruhe Augustbirn
von recht gutem Geschmack und sehr fruchtbar. P. Sp. C.

,, Grane Herbst-, 6l. Bekannte vortreffliche Herbstbirn; der
Baum mittelstarkwiichsig, sehr tragbar. H. P. Sp. C.

,, Grumkower, 73. Sehr grosse, beulige, griine, schmelzende
Hbstb.; der Baum s. dauerh., starkwiichs. u. reichtrag. P.

,, Haffners, 441. Sehr gute graurostige mittelgr, Novemberbirn,
Behr delikat. P. Sp.

,, Hardenponts Wintai*-, 43. Yortreffliche, grosse Ylnterb.

;

sehr tragbarer und kraftiger Baum. H. hH. P. Sp, C.
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Sutterbirn, Hardys, 168. Oct., gr., langl.,braunrost., s. g. Tafelb.

;

der Baum sehr starkwachsend, bald und reichtrag. H. P. Sp.

„ Hochfeine. 376. Ziemlich grosse, rund-eif., delikate Octoberb.
der Baum volltragend und ziemlich fruchtbar. P. Sp. C.

Holzfarbig'e, (Fondante de bois); 392. Grosse, schone, diok-

eiform., s. delik. Octoberb.; sehr ergiebig. H. P. Sp. C.

Liederbog'ens ,
247. Sept., Oct., neue, s. schone, rundeif.,

Tortreffl. Tafelbirn; Baum s. tragb. und schonwiichsig, P. C,
Liegela Winter-, 161. Mittelgr., rundl.

,
Herbst-Wtrb., i.

gut; Baum schonwiichsig und reichtragend. P. Sp. C.

von Mecheln, (Fondante de Malines), 447. Vortrefiflioh©,

ziemlich grosse, sehr fruchtbare friihe Winfcerbirn. Sp. C.

,, Napoleons, 69. Aeusserst safireiche, delikate, grosse, hell-

griine Herbstb.
;
der B. schone Pyram. bildend. H. P. Sp. C.

Six’s, 381. Grosse, griine, bauchig birnfbrm., vortreffl. Not.-
bis Dezemberbirn; der Baum sehr fruchtbar. H. P. Sp.

„ Weisse Herbst-, 25. Bekanute, vortreffliche Herbstbim;
Baum 8. fruchtb., verlangt feuchten, guten Boden. H. P. Sp. C.

Millets, 188. Dez., Jan., kl. sehr edle, stumpfkegelf. Wtrb.
Baum von massigera "Wuchs, fruchtbar. P. 0.

van Mons, 359. Grosse lange sehr edle 17ovbrb., bildet aeluf

schone Pyram.; sehr tragbar. P.

Sterkmanus, (Belle alliance); 192. Dez., Jan
,
sehr schon

gefarbte, gr., mittelgute Wtrb.; B. bald und reichtr. H. P. C.

Ulmer, 97. Delikate, mittelgrosse, eiformige Octoberb.
;
Baum

dauerh., sehr volltragend. hH. P.

jf Vereins-, Fondante du Comice, 62. Sehr edle mittelgrosse
Herbst-Winterbirn

,
sehr fruchtbar. P. Sp.

Chaumontel, (Besi Chaumontel)
;
78. Grosse, schon gef., delikate

Wtrb.; der B. verlangt warme Lage u. krafc. Boden. H. Sp. C.
Clairg'eau, 472. S. grosse, wundersch. und wohlgef. Nov.-B. von

ausgesucht. Giite; d. B. bildet starkes Holz, ist bald und
reichlich tragbar. H. P. Sp. C.

Christenbirn, Williams, 244. S. gr., schone, gelbe, etw. geroth.
delik. Sept-B.; B. schone Pyram. bildend, s. fruchtb. H. P. Sp.

Colmar, Arembergs, 19. Nov. Dez., sehr grosse, schone und
gute Birn; der Baum starktreibend, sehr fruchtbar. H. P. C.

Commissar Belmotte, 60. Nov., Dez., grosse, schone und
sehr gute Frucht; Baum kraftig und fruchtbar. H. P.

J>ecliantsbirn, Gonbaults, 487. Plattrunde, griine, sehr halt-

bare Marz-, Aprilbirn fiir die Tafel, tragt gerne. P. Ij. Y.

,, Juli-, 270. Kleine, schon gefarbte, s. gute, friihe Sommerb.;
Baum schwachwiichsig, sehr fruchtbar. P. C.

RotligrauG {Gansells Berg.); 29. Yorziigl.
,
reich gewiirzte

Herbstb.
;
Baum v. massiger Starke, dauerh. u. tragb. H. P. Sp.

Vereins- (Doyenne du Comice); 186. October, November,
B. schone, zieml. gr., schmelz. Wtrb

;
B. tragt mittelm. P. Sp. C.

Winter- (Pentecote); 232. Dez.—Marz, s. gr., rundl., sehr
saftvolle Wtrb.; Baum kraftig, volltragend. H. P. Sp, C,
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Doctor Iienthier, 332. Sehr fruchtbare, edle Octoberbirn, zw
den griinen Langbirnen geborig. C.

Edelcrasaxme, (Passe Crasanne); 98. Dezember, Marz, grossc^
plattrunde, sebr edle Bergamofcte; Baum scbonwiicbsig bald
tragbar, sebr scbon belaubt. P. Sp. C.

Dier- Oder Bestebirn, 109. Bekannte und sebr beliebte, kleine-

Sommertafelbirn
;
Baum sebr frucbtbar. H, P.

BrzbischofHons, 163. Yortreffl., fastmitfcelgr. Sommer-Kousselefc
(August); Baum starkwiicbsig, sebr frucbtbar. P. Sp) C.

Bspe-rine, 432. Ziemlicb grosse, woblgebildete, gelbu.rotbe, sebr
scbone, gute Octoberbirn, der Baum sebr frucbtbar. P. Sp.

Feigenbirn von Alen^on, (Figue d’Alengon)
;
202. Dez., Jan.,

8. edle, langl. feigenf., berostete T.-B.; B. kraftig, frucbtb. P..

Feigenbirn, Hollandische, 301. Sebr grosse, lange, recbt
gute, spate Sommerbirn fiir Tafel und Kiicbe. P.

Flaschenbirn, Bose’s, 350. S. grosse, lange, gelbrost., yortrefin*.

Oct.—Novbr. Baum tragt jabrl., aber nie recbt Toll. P. Sp..

Forellenbirn
,

72. Mittelgrosse, wundersebone, delikate, friibe

'Winterbirn; der Baum sebr dauerb. und volltrag. H. P. Sp*.

Fortimee, 312. EundL, ziemlicb gr., rostscbal., spate Wlrb. yon
delik. Oescbmack, Marz—Mai; Baum massig wacbsend, scbone
Pyramiden bildend, tragbar. P.

Fulvia, Heue, (Eouvelle Fulvie) 96. Sebr grosse, starkbeulige,

8. gute Wtrb., Nov.—Jan.; Wuebs stark aber etwas sperrig;

frucbtbar. P. Sp. C.

Gaishirtenbirn, Stnttgarter, 49* Kl.. ausserst gewiirzreicbe-

Sommerb.; der Baum bildet s. scbone Pyramiden. H. P. Sp..

General Tottleben, 497. Nov., Dez., sebr gr., feine, bauebig-
birnform., scbone Tafelfr. ; B. y. mass. 'Wuebs, H. P. Sp. C.

Gnte Graue, 53. Sebr gewiirzb. stark berost., fast mittelgr. Septb.,.

B. ausserst starkwiicbsig und sebr tragbar. P.

Gute laOuise von Avranobes, 444. Sebr scbone, zieml. grosse,

langl. Octoberb., sebr siiss und sebr frucbtbar. H. P. Sp. C,

Gute liOuisenbim, Spate, (Louise bonne de Printemps); 167,.

Sebr spate, gute, langl. Wtr.-Tafelb.; B. scbwacbw. Ij. Y.

Hardenpont, Spate, Apotbekerb. v. Eance 162. Grosse, lange,.

griine, s. gute Wtr.-Tafelb., Jaii.—Marz; s. tragb. H. P.

Herrenbirn, Bsperens, (Oberdiecks Butterb.), 50. Delikate,

mittelgr. Sept.— Oct. B. starkw., s. frucbtb. H. P. Sp. C.

Herzog von Hemours, 245. Oct., Nov., ziemlicb grosse, kreisel-

birnf., griine, scbmelz. Tafelb.
;
B. s. kraftig, frucbtbar. H.

Herzogin ven Angouieme, 279. Oct., Nov., s. grosse griin-

gelbe, beul.
,

edle, spate Herbstb.; Baum kraftig wacbsend,
sebr tragbar, will warmen Stand. H. P. Sp. C.

Hofratbsbirn
,

110. Oct., Nov., grosse, bauebig bimformige
gute Tafelbirn. Baum sebr kraftig, frucbtbar. Sp. P. C.

Jalousie de Fontenay, 209. E. Sept., zieml. grosse, recbt gute
friibe Herbstbirn fiir Tafel; Baum sebr frucbtbar. P.
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Josephine von Mecheln, (Josephine de Malines); 498. Kleine
plattr., griinl. gelbe, etw. berost., ausgcz. fruchtb. Wtrb. P.

Sostliche von Charneu, 158, Vortreffl., grosse und schSne
Herbstb. B. niittelgposs, etwas empfindlich, s. fruchtbar. P.

„ von IfOvenjOUl, 455. Oct., Nov., mittelgrosse, guto, sehr
fruclitbare Tafelbirn. P. Sp.

Xeckerbissen von Anglers, 385. Mittelgr., etwas beulige,

sehr guie Oct. bis Nov.-B. Baum kraftig und sehr fruoht-

bar. P. Sp.

JSadame Elisa, 56. Oct., Nov., zieml. grosse, bauchigbirnfornu
schmelz. delikate Tafelbirn, B. s. kraftig, fruchtb. P.

Magdalene, Griine, (G-lasbirn), 7. Juli—Aug.
;
eine der besten

Friihbirnen. Baum ausserst tragbar. H. P.

Marie Louise, 231. Oct., langliche, gelbrostige, grosse u. delik.

reich gewiirzte Frucht. Baum mittelstark, fruchtbar. H. P. Sp.

Meuris, Winter-, (Nec plus Meuris), 253. Nov., mittelgrosse,

vorzugliche schone Tafelbirn. B. mittelstark, fruchtbar. P. C.

Mundnetzbirn, Runde, (Milan blanc), 10. Aug. Sept., mittelgr.

griine, geschatzte Sommerb.; bes. fiir rauhe Lagen. H. P.

Ifelis, Winter-, (Colmar-Nelis), 327. Kl. gelbschal., berostete,

ausgez. Wtrb. Baum ist bald und reichtragend. P. Sp. C.

^firsichbirn, (Poire-Peche), 203. Aug. Sept., rundl., griingelbe

kostliche Sommerbirn. B. starkw. u. sehr fruchtbar. P.

IPoiteau, Neue, (Nouveau Poiteau), 271. Grosse, gute, langl.

Wtrb. B. starkw., schone Pyram. bildend, baldtr. P.

Regentin, (Argensons Butterb.), 153. Ausgez. schone und edle
Wtrb., Nov.—Jan. B. mittelstark, fruchtbar. H. P. Sp. C.

Rettigbirn, Leipziger, 9. Kleine gelbgriine, sehr gute Aug,-
bis Sept.-B., B. sehr reichtragend.

Rousselet von Rheims, 114. Kleine dunkelrothe, sehr gute,
reich gewiirzte Sept.-B. fiir Tafel und Kiiche. H.

St. Germain, 8l. Sehr edle, feine, lange, griine Wtr.-B, DerB.
schon pyramidal, fruchtb., will feuchten Boden. • H. P. Sp. C.

„ Gestreifte, 160. Nov., Dez.,. sehr schone, grosse, edle Tafel-
birn. Baum etwas empfindlich. P. C.

Schmalzbirn, Roinische, ill. Grosse, schone Aug.—Sept.-B.
fiir Tafel u. Wirthschaft, sehr tragbar. H. P.

,, van Marums, 33l. Mittelgrosse, gelbe, recht gute und sehr
tragbare Sept.— Oct.-B. H.

,, Zimmtfarbige
,

379. = Kicks Flaschenbirn
,
gute Herbst-

birn fur Tafel und Kiiche. P.

Schono Julie, 284. Kaum mittelgrosse, langliche, ganz berostete
sehr edle, reich gewiirzte, fruchtbare Octoberbirn. P. Sp. C.

Schone und Gute, (Deutsche Nationalberg.), 172. Gr., rundl.,
gelbe Sept.—Oct.-B., gut. B. starkwachs., sehr tragb. P. Sp.

Schwesternbirn, (de deux soeurs), 329. Grosse, langl., gelb-
griine,' gute Octoberbirn. Baum kraftig, fruchtbar. P. Sp.

Sommerdorn, Punktirter, 57 Mittelgrosse, gelbgriine, stark
rostig punktirte, vortreffl. Herbstbutter-B. B. s. tragb. P.
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Sparbirn, (Franz Madame), 45. Grosse, lange, delik. August-B*
B. sehr starkwachs. u. tragbar, verlangt guten boden. H. P.Sp,

Triumph von Jodoigne,462. Sehr grosse, bauchig-birnf., aufdw
Sonnenseite triibgerothete Wtr.-B. B. sehr fruchtb. H. P. Sp^

van Marum, (Calebasse monsti^e), 51. Ungeheuer grosse, rost-

schalige Oct.-B. B. fruchtbar, wachst nur massig stark. H.P. C.

Vauquelin, 3’25. Ziemlich grosse, kreiselformige
,

gelbgruno-

etwas berostete 'Winterbirn. Januar—Marz, gut. P.

Weihuachtsbirn, (Fondante de Isoel), 494. Sehr gufce mittel-

grosse Winterbirn. Baum sehr tragbar, wachst massig. P.

Wildling von Motto, (GriineHerbstberg.), 32. Zieml. grosse,.

rundJiche, gute Herbstbirn. B. sehr dauerh. u. tragb. P.

Zephirin Gregoire, 215. Jan.— Febr,, fast mittelgr
,
rundl»

guteWtr.-B. B. ausserst fruchtb. u. nicht empfindl. H. P. Sp. G*

Wirthschaftsbirnen
bios fiir die Kiiche Oder zu Obstwein brauchbar.

Angevine, Sohone, 313. Prachtvolle spate Winterbirn v<»
enormer Grosse, Zierfrucht, Kochbirn. H. P. Sp. C.

Apothekerbirn, Winter-, 136. Sehr grosse, vortreffl., spate
Winterkochbirn, halt bis Mai. Baum sehr fruchtbar. H. hH^

Bratbirn, Champagner, (Aechte Bratb.j, 140. Kleine, griin-

gelbe, s. herbsiisse, spate Herbstbirn, vorziigl. Mostb. H. hH*

,, Welsclie, 144. Griine, rundl., friihe Herbst-B., zu Most ver-

wendbar. B. sehr dauerhaft und sehr fruchtbar, H. hH.

„ Normannische, (Besi d’Antenaise), 449. S. starkw. ausgesr.^

B. fruchtb. kl. Most-B. B. vortreffl. zu Strassenpflanzungen. H. hH.

,,
Metzer (Carasi) 501. Sehr gute herbsaftige Mostbirn; Baum
sehr kraftig und tragbar. H.

Orunbirn, Spate, 422. Oct., gute Most- und Dorrbirn. Baum
von sehr schonera, starkem Wuchs und sehr tragbar. H. hH.

Samper Venus, 149: Herbst, Wtr., sehr geschatzte Kochb., im
Kochen roth werdend, von schonem Wuchs u. s. tragb. H. hH.

Sarchenbirn, 326. Kleine, sehr dauerhafte rauhe Mostbirn.
Baum eichengross, sehr fruchtbar. H.

Satzenkopf, Grosser, 370. Sehr grosse, rundliche, sohone
Wtr.-Kochbirn. Baum kraftig und sehr tragbar. H. hH.

Snausbirn, (Weinbirn), 131. Zieml. grosse Sept. -B. zum Horrett

und Mosten. Baum ausserst fruchtbar. H. hH.
Suhfuss, (Westphal. Glockenbirn.) 222. Yortreffl. Septr.-Kocb-

birn. Baum sehr gross, volltragend. H.
jLangbirn, Gelbe Wadelbirn, 269. MitteSept., grosse, lange^

vortreffliche Most- und Dorrbirn. H.
Martin, Trockener, 316. Kleine, schone, gelbrostige Winter^

kochbirn. Baum ausserst tragbar. H. hH
Mostbirn

,
Sievenicher, 502. In der Gegend von Trier sekr

geschatzte und verbreitete vorztigliche Mostbirn. H.
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Mostbirn, Weiler’sche, 154. Oct, kleine grungraue rnndl., sehr
herbe MoBtbirn, bis jetzt die edelste aller bekannten Mostbiraen,
Baum kraftig, sehr dauerhaft, sehr fruchtbar. H. hH.

Ochsenherzbirn, 18. Sehr grosse, schone Winter-Kochbim.
Baum gross, starkwiichsig, sehr fruchtbar. H. hH.

Fastorenbirn
,

174. Sehr grosse, lauge, griine Nov.—Dec.-B.,
fiir die Kiiche vortreffl., ausserst fruchtbar. H.

Paulsbirn, 460. Wtr.—Mai, sehr grosse, schatzbare Kochbim
fiir den W’’inter; Baum gross und fruchtbar. H. hH.

Pomeranzenbirn vom Zaberg^au, 334. Kleine, gelbe, rund«,
sehr herbe Herbst-Mostbirn, eine der besten Cyderbirnen,
ausserst fruchtbar. H. hH.

Bommelter, Grosse, 20l. Mittelgrosse, griine, runde, s. gute
Mostbirn. Baum sehr kraftig und ungemein volltrag. H. hH.

Scbueiderbirn, 126. Sehr schone, rothbackige, rundl, Sept.-B.

zum Kochen, Dorren u. Mosten. B. ausnehm. tragb. H. hH.
Wasserbirn, Schweizer-, 175. Zieml. grosse, fast kugelrunde

Mostbirn, Oct. Baum sehr gross und sehr fruchtbar. H. hH.
Wildling von Einsiedel, 143. Ki.

,
s. volltr., rundl. Oct-B,,

bios zu Obstmost. B. s. schonkronig u. s. fruchtb. H. hH.
Wildling' Haa.^ens, 148. Kl., mittelgr., gelbe Oct.—Nov.-B.,

ausgez. zum Dorren und zu Most. B. sehr fruchtbar. H. hH.
Winterbirn, Scbonste, 342. Sehr grosse, prachtvoll colorirte

Winterbirn zur Tafelzierde. C.

Wolfsbirn, (Quittenb.), 141. Sehr langst, gelbe, spatr., s. herbe,
vorziigl. Mostb. B. sehr dauerhaft und sehr fruchtbar. H. hH,

3. Quitten, Hispeln, Speierlinge.

Hochst 1 fl. = 171/2 sgr., Halbhochst. 35 kr., Pyramiden 14 kr.

1. Quitte von Anglers, H, hH. P. 2. Metzer Quitte, P.
3. Portiig^iesische Quitte, H. hH. P.

Mispel, Hbllandisclie g^rosse, Konigliche, von Nottingham,
H. a 48 kr.

,
Z, a 35 kr.

Speierling^e, Sorbus domestica, 3—4' hohe junge Pfl. 35 kr.

4. Ffiaumen und Zwetschen.

Hochst. (H.) a 35—42 kr.
,
Pyramiden und Spaliere 35—48 kr.

Ijahr. Yeredlungen 21 kr.

AgenerpAanme
,

43. S. fruchtb. friihe Zwetsche, ausgez. zum
Essen, wie Kochen und Dorren; August, Sept. H. P. Sp. Ij.Y.

Ang’elina Burdett. Neue sehr edie mittelgrosse dunkelblaue
Pflaume, sehr gut zu Prunellen, vom allerersten Rang, Ende
August. H. 1 fl., P. 42 kr.

Aprikosenartige Pdaume, 55. Mitte Septhr., mittelgrosse,

runde, gelbrothliche, vorziigliche Pflaume. P.

Aprikosenpflaiime, Braunauer, 64. Grosse, schone, gelbrothe
Pflaume, sehr s*tarkwiichsig; Mitte Septbr. H. P. Sp. Ij. Y.
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Gochetspflaume, (Cochet pere). Neue, sehr gr., eirunde gelbe,

rothbackigte Pflaume erster Qual. M. Aug. H. 1 fl., P, 42 kr.

Columbia, 12. Anfangs Sept., sebr grosse, schone, vorzugliche
rothblaue Pflaume. H. P. Ij. Y.

Decaisnes Piflaume, 9. Sept., grosse, yortrefflicbe
,
gelbrotb

punktirte Pflaume vom I. Rang. hH. Sp. P. Ij. Y.
Diapree, Violette, 30. Mitte August, mittelgrosse, langl., sehr

gute Friihzwetsche. H. P. Ij. Y.
Eierpflaume, Schieblers, Schieblers Luisante, 23. Gr., rothe,

langlich eiformige, sehr gute Pflaume, Sept. P, Ij. Y.
FriibpAaume, River’s, 88. Mitte Juli, sehr friihe, gute, ablos.

mittelgrosse Pflaume; Baum sehr tragbar. H. P. Ij. Y.
Friihzwetsche, Essling^er, 33. Anfangs August, vortreffliche

Friihzwetsche; Baum ausserst fruchtbar. P. Ij. Y.

,, Lucas’, (Liegel), 11. Sehr fruchtb., grosse und gute, sehr stark

beduftete Friihzwetsche, Mitte August. H. P. Sp. Ij. Y.

,, Schamals, 15. Sehr gute, ziemlich grosse, reichtragende
Sorte; P. Sp. Ij. Y.

„ Wan^enheims, 21. Mittelgr., ovale, dunkelviolette Zwetsche,
starkwiichsig, Anfangs Sept. H. P. Ij. Y.

Goldphaume, Coes, 5l. Mitte September, sehr gute, grosse,

gelbe, rothlich gefleckte Pflaume. H.

,, Esperens, 53. Anfangs Sept
,
sehr schone, grosse und vorz.

Pflaume; Baum sehr frachtbar. P. Sp. Ij. Y.

Jefferson, 66. Anfang September, gross, langlichrund, gelbgriin,

sehr gut. H. P. Ij. Y.
Kaiserpfiaume

,
Rothe, 16. Sehr grosse, ovale, rothblaue

Zwetsche II. Rangs, sehr fruchtbar. P. Ij. Y.
Kirke, 26. Sehr grosse, fruchtbare, schwarzrothe, s. gute Pflaume.

Anfang—Mitte September. H. P. Ij Y.
Eonig'in Victoria, 87. Sehr schone grosse rothe langliche Pfl.

I. Rangs. August; sehr fruchtbar. H. P. Ij. Y.
Konig^in, Weisse, 22. Anf.—Mitte August. Sehr schone und

delikate Reineclaude; B. ausserst tragbar Ij. Y.
Eonig'spflaume, Lucas’, (Liegel), 10 Grosse, ovalrunde, blau-

rothe, sehr fruchtbare, delikate Frucht, Anf. Sept. Ij. V.

Lepine, 17, Sehr schone und delikate, blaue, rundliche Pflaume
von ausgezeichn. Giite und Tragbarkeit. P. ij. Y.

Mirabelle, Grosse von Nancy, 14. Sehr schone, grosse, gelbe

Mirabelle fiir die Tafel und zum Dorren und Einmachen H. P.

,, Kleine g^elbe, 3. August, klein, rundlich, gelb und roth

gefleckt, delikat; ausgezeichnet zum Dorren. H. P.

,, Bohns gestreifte, 65. Sehr hiibsch gezeichnete kleine

gute Frucht fiir Tafel und Kiiche. P.

,, Rothe. Kleine gute Frucht; Wuchs buschig. H. P.

,, Spate. 4. September, October, kleine, rundliche, gelbe, sehr

gute Frucht. H. P. Ij. Y.
Montfortpflaume, 29. E. August, grosse, blauschwarze, rundl.

sehr delikate Frucht. H. P, Sp. Ij. Y.
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Muscateilerpfiaume, Spate, 8. Mifcte Sept., grosse, langlioh-

runde, schwarzblaue, delik. Pflaume; s. fruclitb. P. Sp. Ij.Y*

Pfirsichzwetsche, Frankfurter, 6l. Vortreffl., selir sobone
August- und Septbr.-Zwetsche; sehr tragbar. H. P.

Reineclaude von Boddaert, 89. Neue, sehr grosse, runde,
ganz vorziigl Sorte; B. kraft., Anf.— Mitte Sept. Ij. Y. P.

„ von Jodoigne, 32. E. August, grosse, s. tragbare, vortreffl.

Frucht, neu. P. Sp. Ij.Y.

,, G-elbe von Lawson, 24. Ende August, ausgezeicbn. scbone
und delikate grosse Frucht. H. P. Ij.Y.

,, Grosse griine, 5. Ende August, Anfang September. Die
beste Pflaumensorte. H. P. Sp. Y.

,, von Guigne, 63. Grossere Yarietat der vorigen Sorte,

sehr gut. P. Sp.

,, Bavays, 38. Ende September; sehr grosse, sohone, gute
Frucht; werthvoll zum Einmachen. H. hH. Sp. P. Ij.Y.

„ von Ouillins, 6. Ende August, grosse, rundliohe, gelbe, gute
Frucht. H. hH. P. Sp. Ij. Y.

„ Violette von Brignays, 40. Fruchtbar, zieml. gross, recht

gut, September. H. P. Ij. Y.

Washington, 70. Mitte September, sehr gross, rundlich, griinl,

gelb, gut. H. P. Ij. Y.

Zwetsche, Dorelis neue grosse, 69. M. Sept
,

gr., schone
und delikate Zwetsche; Baum kraftig, fruchtbar. H. P. Sp.

Zwetsche, Bollaner, 60. Sehr schone, grosse, edle Yarietat

der Hauszwetsclie, mit der sie gleichzeitig reift. P. Ij. Y.

Zwetsche, Gewohnliche oder Hauspflaume, 1. Die beste und
nutzbarste Sorte H. hH. P. a 21—24 kr., veredelte, H. 28 kr.

Zwetsche, Kartwiss’ gelbe, 57. Sept., s. gute, schone, hoch-
gelbe grosse Zwetsche; B. ausgezeichnet fruchtb. Ij.Y.

Zwetsche, Italienische, 7. Mitte Sept., sehr grosse, vorzugl.
Sorte. H. hH. P. Sp. Ij. Y.

5. Eirschen und Weichseln.

Der Hochstamm (H) 35 kr.—42 kr., Halbhochst. (liH) 28 kr., formirte
Pyramiden und Spaliere 35—54 kr. je nach deren Grosse.

Adler, Schwarzer, 51.Yortreffl.schwarzeHerzkirsche,E. Juni. H,

Agathe, Schone, 91. Sehr spate schwarzrothe Knorpelkirsche,
reift Ende August und September; sehr fruchtbar. H. hH.

Amarelle, Biisse, 69. Friihe oft rothe Sauerkirsche, von sehr
delikatem Geschmack; Baum ungemein tragbar. H. hH.

Ascher, 37. S. gute, spatbliih. grosse Weichsel; s. fruchtb. P.

Briisseler Braune, Schattenmorelle, 18. Juli, Aug., grosse
schone Weichsel fur die Tafel und zum Einmachen. H. P. Sp.
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Hedelfing^er Biesenkirsche, 31. MitteJuli, s. gross©, dunkel-
rothe, mittelfriilie Knorpelkirsche. H.

fierzkirsche, Fromms, 35. Sehr grosse u. sclione schvrarae
Herzkirsche; Ende Juni. H.

„ Friihe bunte, 4a- Sehr friihe bunte Siisskirsche fiir Tafel
und Markt. H. hH.

„ Friihe schwarze, 4. Anfang Juni, bekannte gute, mittel-
grosse Friihkirsche, sehr fruchthar. H.

lieon I*eclerc’s, 53. Neue und sehr empfohlene Bunte Herz-
kirsche. Anf. Juli. hH.

Gobet, Grosser, 34. Sehr schone und gute Glaskirsohe. H.

Kesterter Friihkirsche, 39. Eine der friihesten Herzkirschen,
am Ehein haufig gebaut. H.

Knorpelkirsche, Friihe Mai. Gute und sehr traghare
Fruhkirsohe. H.

„ Grosse schwarze, 24. Juli, bekannte und sehr gute grosse
dauerhafte Siisskirsche. H.

Konigin Hortensia, 22. Anfang Juli, vorziigl. grosse, sehr
schone Kirsche. H. P. Sp.

Lauermaimskirsche, 16. Juli, s. grosse, ziemlich spate, bunte
Knorpelkirsche von ausgezeichneter Giite und Schonheit. H.

Morelle, Friilie stisse, 13. Sehr gute mildsauerliche Weichsel
fiir Dessert und Kiiche; sehr fruchthar. hH.

,, Nord-, siehe Briisseler Braune.

Planchouriweichscl, 65. August, grosse, sehr gute und sehr
fruchthare Weichsel, sehr zu empfehlen. hH. P. Jj. Y.

Biesenkirsche, Badacsoner; die grosste aller bis jetzt be-
kannten Kirschen; Originalpflanzen aus Ungam. 1 fl. 10 kr,

= 20 sgr.

Schone von Marienhohe, 27. Grosse, schone, schwarze Herz-
kirsche; sehr ergiebig und als Marktfrucht zu empfehlen. H.

Sylvia von Falliiaii, 40. Keue und prachtvolle Frucht. hH.

Weichsel, Friihe eng'Iische, (Anglaisehative), 2. Sehrfmchtb.
Biiss-sauerlich, sehr gut, Mitte—Ende Juni. H P. Sp.

Galopins, 73. Keue und sehr schone Frucht. hH.

„ Spate eng'Iische, (Anglaise tardive), 66. Fruchtb., gross,

purpurfarben, siiss-sauerlicb, gut, Juli—August. H. P.

„ Ostheimer, l. August, vortreffliche, schwarzrothe, grosse

Weichsel, fiir die Tafel und zura Einmachen. Yeredelte H.
35 kr., wurzelachte P. 21 kr.

,
10 Stiick P. 3 fl. = 1 Thlr,

22 sgr.

,, Frauendorfer, 41. Grosse, schone, delikate, spate Weichsel,
Torziiglich zum Einmachen. H.
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6. Ffirsiche.

Yon den mit * bezeichneten neuen mid selteneren Sorter
kostet die geformte Palmette mit 1 Etage 1 ft. 30 kr.

,
nicht ge-

formte Ijahr. Yeredlungen zu Spalieren passend 1 fl.
,
von den

fibrigen Sorten ijahr. Yeredlungen zu Spalieren wie zu Pyra-
miden 35 kr., Palmetten mit 1 Etage 54 kr.

,
mit 2 Etagen

1 fl. 30 kr.^1 fl. 45 kr. Hochstammige Pfirsich sind von mehreren
guten friihreifenden Sorten a 1 fl,= 171/2 sgr. zu erhalten. Di&
Sorten, welche in geformten Palmetten vorrathig sind, sind mit

Sp. bezeichnet
,

sammtliche Sorten sind als Ijahr. Yeredlung
abzugeben.

*Abt JodOCUS. AnfangSept., kostliche und sehr schone Friih-

pfirsich, eine der schonsten in St. Florian erzogenen Sorten. Sp.

Admirable. Ende Sept., grosse, ausgezeichnet schone, auf der
Sonnenseite rothe Erucht, Fleisch sehr gut, weisslich gelb.

Belle Bausse. Ende September, sehr grosse, schon gerothete u.

sehr fruchtbare edle Sorte.

Belle de Done. Ende August, Anfang September, mittelgrosse,

schone und sehr gute Frucht.

Belle de Vitry. Grosse sehr gute Frucht, Anf. September, ziem-
lich fruchtbar.

Bellegarde, Galande. Ende Sept., grosse, sehr schone schwarz-
roth gefarbte delikate Frucht; sehr tragbarer Baum.

Bonouvrier. Mitte September. Grosse, sehr gute und frucht-

bare Pfirsich.

Brngnon Standwick. Anfang October, mittelgrosse, sehr schone
und delikate glattschalige Pfirsich.

Chanceliere, (Kanzlerpfirsich). Grosse, sehr schone, mittelfruhe
edle Pfirsich, fruchtbar.

*Clemeuce Isaure. Mitte Sept., sehr grosse, auf der Sonnen-
seite gerothete, ausgezeichnete Frucht.

Chevreusehative. Ende August. Mittelgrosse, lieblich gerothete
sehr schone Frucht, gut und fruchtbar.

Double Moutagne. M.—E, Sept., zieml. grosse, schone, dunkel-
rothe edle Frucht, sehr gut fiir unsere Garten. Sp.

„ de Troyes. Mitte August, fruhe, ausgezeichnet gute Frucht,.
sehr fruchtbar und dauerhaft.

Erzherzog Johann. Delikate Fruhpfirsich, eine derbestenund
fruchtbarsten. Mitte August. Sp,
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General liaudon, Mitte Sept., schone, grosse, sehr saftige edle
Pfirsich mit dunkelrother Schale.

Grosse Mig^nonne. Mitte bis Ende Sept., grosse, ausgezeichnot
scbon gefarbte delikate Pfirsich, sehr fruchtbar. Sp.

„ hative. Anfang Sept., wie die vorige, nur um 2—3 Wochen
friiher reifend, ebenfalls sehr fruchtbar.

Sreng^elbacher, (Schmidb.). Langlich runde, schone, dunkel-
rothe sehr gute Septemberpfirsich, sehr fruchtbar. Sp.

* Lepere. M. Septb., neu, ausgezeichn. schone und grosse delikate
Frucht

^Lindley. Ende Aug., Anf. Sept., sehr grosse, kostliche Pfirsich,

sehr fruchtbar.

^Metelka. Preisgekront, ungarischeNationalsorte, s. schone, edle
Frucht,

Kag^dalene, Hothe. Anf. Sept., s. schone, ro the grosse Frucht,
eine der besten Pfirsiche, sehr fruchtbar.

,, Weisse. E. Aug.—Anf. Septbr. Mittelgrosse edle Frucht,
der vorigen sehr ahnlich, nur weniger gerothet.

Jlaltheser-Piirsich. M. Sept., fruchtb., mittelgross, s. gut. Sp.

Pleurenr, Trauerplirsich. Schone gute Friihpfirsich mit herah-
hangenden Aesten; hochstammig 1 Thlr.

Pourpree bative. Anf. Sept., s. fruchtb., zieml. gross, s. gut.

Prinzessin Marie. Mitte—Ende Sept., gross, sehr gut, fruchtb.

Ein Samling des Hofgartner Muller in Cannstatt. Sp.

Peine de Vergers, Ende Sept., grosse, gute und fruchtbare

Sorte, sehr schon dunkelroth gefarbt, nicht empfindlich.

Teton de Venus. Grosse, schone und gute Pfirsich, Ende
September.

^Willermoz. Anfang September, grosse, edle, sehr schone Frfih-
pfirsich

,
sehr fruchtbar. Sp.

7, Aprikosen,

Von den mit * bezeichneten Sorten kostet die Ij. Yeredlung (zu

Spalieren) 1 fl., von den andern ,S5 kr., Hochst. kosten 1 fl., Halb-
hochstamme 42 kr., Palmetten (Sp.) 54 kr., 1 fl. 10 kr., 1 fl. 45 kr.,

je nach ihrer Starke.

Ambrosia Aprikose. Sehr gross, plattgedruckt, prachtroll,

eine der grossten Sorten; Juli.

Seauge. Ziemlich gross, gut, Anfang September.
Preda. Mittelgross, von ananasartigem Geschmaok, eine der

besten Aprikosen, Anfang—Mitte Juli. Sp.

'*Esperens Frith-Aprikose. Neue, sehr gute Sorte.

Frith-Aprikose, Grosse. S. gute Fr., B. s. fruchtb., M. JulL
•Friihe grosse rothbackigte. Ausgezeichnet, neue, sehr gute

Sorte, Anfang Juli.
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•Gros St. Jean. Mitte Juli, gross, sehr gut. Sp.
* Grimfleischig'e Aprikose. Vortreffl. Sorteaus Ungam, E. Juli.

Jacques Aprikose. Anfang August, kleine, sehr feine und
schmelzende, reich gewiirzte Frucht. Sp.

Jouy Aprikose (de Jouy). Grosse, schone, langliohe Frucht
ersten Hangs, Ende Juli.

^Mexico Apricose. Sehr grosse rundliche schon gefarbte^

aromatisch siisse Frucht mit festem Fleisch.

*Muskat de Vaucluse. Neue, vorziigl. Muskateller-Aprikose,.

Anfang August reifend.

de Nancy, (Pfirsich-Aprikose). Grosse, sehr gute Frucht, B. sehr
tragbar, eine der besten und schatzbarsten Sorten, Mitte Aug.

* Pourret Apricose. Grosse sehr edle Spatapr., reift M. Aug. Sp.
Royale. Ende Juli, gross, sehr gut. Sp.

Tyrnauer, Grosse. Neu, sehr zu empfehlen.
* tjngarische Beste. Zuckersiisse, sehr grosse Frucht, mit griin-

gelbl. Fleisch, wird nie mehlig, Ende Juni, vorziigl. Sorte. Sp.
Versailler Aprikose. Mittelgr., s. gute Frucht, E. August. Sp.
Zucker-Aprikose, Grosse. S. schone u. gute friihr. Aprikose.

8. Haselniisse.

Kraftige gut bewurzelte Pflanzen a 14 kr. = 4 sgr.
,
10 Stiiclc

nach unserer “Wahl 2 fl. 12 kr.

Kothe und "Weisse Lambertsnuss, Grosse Piemontesische,.

Spanische grosse Zellernuss, Schmidts grosse Barceloner, Biittners

Zellernuss, Bandnuss, Halle’sche Riesennuss, Grosse bunte Zeller-

nuss, Grosse Gunsleber Zellernuss, Merveille von Bollwiller, Gross©
Zellernuss aus England u. a.

Rothblattrige Lambertsnuss =Wahre Blutnuss a 21 kr.

Kaiserliche von Trepizont, (Imperiale de Trepizont). Die
grosste aller Haselniisse, 1 fl. 30 kr.

Samling'e der besten Sorten, nach den Mutterpflanzen bezeichn.
10 St. in 10 S. 2j. Pfl. 1 fl. 45 kr. 10 St. in 10 S. Ij. Pfl. 1 fl. 10 kr.

9. Wallniisse.

Jug'lans regia. Gewohnliche "Wallnuss. H, 35 kr. = 10 sgr.

„ fertilis. Zwergwallnuss, 28 kr.

,, macrocarpa. Grossfriichtige, junge Pflanze a 28 kr.

10.

Stachelbeeren.

Von diesen ist hier ein reiches Sortiment in den schonsten
und besten Sorten vorhanden; die kraftige Pflanze a 12 kr.

10 Sorten in verschiedenen Farben (rothe, gelbe, grune u. weisse)
in bester Auswahl 1 Thlr; 25 Sorten dergleichen 2 Thlr.
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In Yermehrung sind besonders folgende sehr gute Sorten:

Duo of Bedford, Yellow Lion, Primrose, Straat, Prince of Orange,
White Smith, Keens Seedling, Peace Meaker, White Champaigne,
Lady Warrander, Trafalgar, Buerdsills Seedling, Crown Bob,
Yellow Seedling, Smiling, Beauty, Balloon, Smooth green, Keep-
sake, Conquering Hero, Jolly printer, Sampson Cromtons.

Hochstammige Stachelbeeren.

Dieselben sind eine herrliche Rabattenzierde und konnen auch
hinsichtlich ihrer Tragbarkeit und der Schonheit ihrer Friichte sehr

. ^mpfohlen werden; sie sind sammtlich in die Kronenhohe veredelt.

Solche von 3' Stammhohe das Stuck 35 kr. = 10 sgr.

» „ 4^ „ „ „ 42 kr. = 12 sgr.

» ,5' „ , „ 1 fl. = 171/2 sgr.

II. Johannisbeeren.

Folgende Sorten sind nach den hiesigen Beobachtungen in

Bezug auf Ergiebigkeit, Giite und Schonheit der Beeren besonders
*u empfehlen.

Yon alien Sorten, bei welchen kein besonderer Preis ange-
geben, kostet die kraftige Pfianze 7 kr. = 2 sgr., ein Sortiment
nach unsererWahl von 10 Sorten 1 fl. 10 kr., ein Sortiment von

20 Sorten 2 fl. 12 kr.

HocIiStaimiiige veredelte Johannisbeere.u 35 kr,—1 fl. = 10
bit 171/2 Bgr.

1. Rothfruchtige Sorten:

i. Grosse rothe HolIanSische. Bekannte rothe, grosse, sehr
fruchtbare Beere. 10 Stuck 1 fl.

8. Rotbe Gewohnliolie. Angenehm mildsauerliche Frucht.
4 . Kirsch-Jobannisbeere. Grosse, prachtvolle, doch etwas zu

sauerliche Frucht. 10 Stuck 1 fl.

Bothe Versailler. Yorziiglich gute, grosse, s. schone Beere,
sehr zu empfehlen. 1 St. 12 kr., 10 St. 1 fl. 45 kr.

11. Fruchtbare von Palluau. Sehr fruchtbar, gut und mild
sauerlich. 10 Stuck 1 fl.

12. Frtthreifende. Sehr gute friihe rothe Beere. 10 St. 1 fl.

13. Siisse beste. Aehniich der vorigen.

20. Langtraubige. Etwas spater reifende, gute, grosse, mild-
sauerliche Beere. 1 St. 12 kr.

22. Buby castle. Grossbeerig, ausserst fruchtbar, weinsauerlich.

23. Grosse Chenonceau. Spate, sehr Ian gtraubige, sehr grosse
schone und mildsauerliche Beere. 1 St. 12 kr.

24. Grosse friihe von Bertin. Friihr., delik., fast ohne Saure.
27. Caucasische Joliannisljeere. Sehr grossbeerige, ausserst

delikate Frucht. 1 St. 12 kr.
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30. Knights siisse. S. gut, grossbeerig, s. fruchtb. 1 St. 12 kr.

31. Schcne von St. Gilles. S. gute, schone, volUragendeBeere.

32. de Jonghe’s grosse rothe. Ausgezeichnet gute, langtraub.

rothe neue Sorte. 1 St. 21 kr.

2. Blassrothe und gestreifte Sorten:

10. Gestreifte Perl>Johannisbeere. Sehr zierliche, schon

gestreifte Beere.

14. Fleischfarbige Champagner. Sehr schone, doch etwas

saure Frucht.

15. Deutsche rosenrothe. S. schone, s. gute, mildsauerl. Beere.

3. Weissfruchtige Sorten:

2. Grosse weisse Kollandische. Ungemein fruchtbare, ror-

zugliche Sorte Ton mildsauerlichem Geschmack. 10 St. 1 fl.

8. Grossfriichtige weisse, (Macrocarpa). Sehr schone, grosse

Beere, Strauch mit weissgeranderten BJattern. 1 St. 12 kr.

19. Edle grosse weisse, (Improved large white). Sehr schone,

sehr fruchtbare, ausserst wohlschmeckende Sorte, 1 St. 20 kr.

25. Grosse weisse von Boulogne. Sehr gute, ganz weisse

schone grosse Beere, neu, 1 St. 14 kr.

4. Schwarzfruchtige Sorten (Cassis):

15. Schwarze Gewdhnliche. Bekannte Frucht, besonderi
zur Liqueurbereitung schatzbar. 2 St. 7 kr.

16. Victoria-Johannisbeere. Sehr grossbeerig.

18. Ambrafarbige. S. fruchtb. u. s. wohlschmeckend. lOSt, Ifl.

12. Himbeeren.

Es kostet jede Sorte, soweit nicht andere Preise notirt sind, 7 kr.,

1 Sortiment n. u. "W. von 10 Sort. 1 fl. 10 kr.

1, Fastolff. Ausgezeichnet schone, festfleischige
,

rothe, sehr
fruchtbare Himbeere. 10 St. 1 fl.

2. Kothe Merveille. Zweimaltragende, sehr zartfleischige, ge-
wiirzte rothe Beere. 10 St. 1 fl.

4. Brinckles Orange. Neue, sehr schone und delikate, orange-
rothe, grosse Himbeere; s. fruchtb.; eine besonders zu empfehl.
neue amerikanische Sorte. 1 St. 18 kr. = 5 sgr.

6. Weisse Merveille. Bekannte, sehr siisse remontirende
weisse Frucht. 10 St. 1 fl.

7. Neue weisse Merveille, (Surpasse Merveille). Neue delikate
sehr grosse, weisse, remontirende Himbeere. 18 kr., 6 St. 1 fl. 30 kr.

8. Paragon. Sehr grosse, schone, recht fruchtb. rothe Himbeere.
10. Vorsters grosse rothe. Sehr grosse, delikate rothe Beere.
18. Lemercier. Eine der besten weissen Beeren, sehr schdn,

wohlschmeckend, gross. 14 kr.
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20. Scli5ne von Orleans. Dunkelviolettrothe, grosse, der
Fontenay ahnliche, aber siissere Beere. 10 St. 1 fl.

21. Herrenlianser Konig^s-Himbeere. Sehr kraftige u. sehr
tragbare, sehr gute Beere. 18 kr.

23. O-elbe Antwerpner. Sehr gute, bekannte, gelbe, fruohtbare
Beere. 10 St. 1 fl,

28. Rivers’ Himbeere. S. gute, grosse, rothe neue Sorte 18 kr.

29. Prinz Mapoleosi. Kothe, sehr siisse Himbeere, wohl die

Bchmackhafteste von alien. 18 kr.

31, Scbone von Fontenay. Bek. grosse, remontirende, dunkel-
violettrothe, etwas sauerliche Frucht. 10 Stuck 35 kr.

82. Casar-Himbeere. Sehr gute, grosse, weisse Himbeere.
36. Hene Fastolff, (Surpasse Fastolff). Prachtvoller Samling

der gewohnlichen Fastolff. Sehr grossfriichtig
,

stark remon-
tirend u. ausdauernder als die erstere. 1 St. 18 kr., % St. Ifl. 30 kr.

13, Meu@ amerikanische Brombeeren. 14. Maulbeeren.

Es sind dieselben durchaus von sehr gutem, siisssauerlichem

Gesohmack und dienen sowohl als Dessertfriichte, wie zum Ein-
machen und zur Bereitung von Saften. Mehrere dieser Sorten
sind offenbar Hybriden von Himbeeren und Brombeeren.

Woodside, gross, schwarz, siiss, sehr gut und saftreioh;

American improved, gross, schwarz, siiss, saftreich mit Himbeer-
geschmack, vorziigliche Marktfrucht; Kirtland, hellroth, mittel-

gross, siiss mitHimbeergeschmack, Stengel fast stachellos, sehr trag-

bar; Golden Cap, gross, oval, dunkelgelb, siiss, saftreich, gewiirzt,

sehr gut
;
Seneca black, sehr gross, schwarz, ziemlich festfleischig,

sehr gut und tragbar; Dawisons Thornless (ohneDornen) ganz
in der Frucht wie American improved, aber 10 Tage friiher reiferd;

Lawton oder New Rochelle, sehr grosse delicate Beere, bei

gorgfaltiger Cultur sehr tragbar; American yellow, gelb, mittel-

gross, zum Einmachen. Ausser obigen Sorten sind noch folgende

eben so werthwolle Brombeeren in Yermehrung und konnen schone
Pflanzen abgegeben werden: Ohio black. Garden black, Hild-
reth, Gardener purple. Walker, Wilsons Early, Sammet,
Clarke. Einzelne Sorten a 18—24 kr. das Stiick, ein Sorti-

ment von 10 Sorten 2 Thaler.

Sobwarze Maiilb©ere. Delik. Dessertfrucht, hochst. 1 fl. 30 kr.

his 1 fl. 45 kr., hH. 1 fl. 20 kr., in Buschform 1 fl.

15. Wemreben.

Yon folgenden Sorten sind theils Ijahr.
,

theils 2jahr. kraftige

"Wurzelreben um beigesetzte Preise abzugehen. Nach unserer

Auswahl kostet 1 Sortiment friihreifender Tafeltrauben von 10

Sorten 1 fl. 24 kr.
,
von 25 Sorten 2 fl. 42 kr.

Arfest, Scliwarzer. Sehr gute und friichtb. Art schwarzer

Clevner; Weinbergs- und Tafeltraube. 9 kr. — 3 sgr.
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Arbsty Blaner. Gute grosse mittelfruhe Tafel- und Wein-
bergstraube. 9 kr.= 3 sgr.

Basilicum, Geschlitztblatteriger. Yortreffliche, aehrsuMe
Tafeltraube. 24 kr. = 7 sgr.

Blnssard, Blauer. Fruchtbare, schone, fruhe, sehr siisse

Tafeltraube. 9 kr, = 3 sgr.

,y Weisser. Schone friihe sehr gute Tafeltraube. 9kr.=3sgr.
Bodenseetraube. Schone blaue Clevnerart, starkwiichsig und

tragbar; September. 7 kr.= 2 sgr.

Burg'nnder, Friiher. Sehr fruchtbare schwarze Traube.

Candolle Traube. Sehr grosse, oft 3—5 Pfd. sohwere, blass-

rothe Traube. 14 kr. = 4 sgr.

Calabreser. Sehr gute langbeerige, etwas spate, gelbe Traube,
vortrefflich zu Lauben; fiir gute Lagen. 14 kr. = 4 sgr.

Catawba. Yorz., hellrothe, amerik. Traube. 18 kr. = 5 sgr.

Clevner, Schwarzer. Bekannte, gute, friihe Weinbergs- und
Tafeltraube. 7 kr. = 2 sgr. 10 St. 54 kr.

„ Weisser. Gute, friihreifende kleinbeerige Weinbergs- und
Tafeltraube. 9 kr. = 3 sgr.

Cornelkirschtraube, Weisse. Sehr gute, gelbweisse, zottig

grosse, mittelfruhe Tafeltraube aus Ungarn. 24 kr.= 7 sgr.

Feig'entraube. Fine der kostlichsten Tafeltrauben, sehrfrucht-
bar, mittelfruh. 21 kr.

Friihtraube, Lucas’ (Glocker). Schone, grosse, weiase, mittel-

fruhe, sehr volltragende Sorte, mit sehr schoner Belaubung,
neu. 42 kr.= 12 sgr.

Gamay, Schwarzer. October, lange, lockere Traube, s. suss,

gute Weinberg- und Tafeltraube. 7 kr. = 2 sgr. 10 St. 54 kr.

Gutedel, Griiuer, oder Gewohnlicher Gutedel. Bekannte, sehr
fruchtbare und beliebte Tafel- undWeinbergstraube. 7 kr.= 2 sgr.

10 St. 54 kr.

„ Kaiser. Sehr fruhreifend, weisse grossbeerige, vorziigliclie

Tafeltraube. 18 kr. = 5 sgr.

„ Konig'S. Friihe, sehr gute, hellrothe Tafeltraube. 9kr.= 3sgr.

„ Krach-; Mittelfr., rotho, grosse, sehr aromatische, frucbtb.

Tafel- und Weinbergstraube. 7 kr. =2 sgr., 10 St. 54 kr.

„ Muscat-; Gelbe, mittelfruhe, kostl. Tafeltr., eine d. best. Tr.

;

will etwas Schutz in der Bliithe 9 kr., 10 St. 1 fl. 10., 100 St. 10 fl.

„ Pariser, Chasselas Fontainebleau. Die beste aller friiheren

Tafeltrauben, zeitigt fast in alien Lagen und ist sehr fruchtbar.
1 St. 7 kr., 10 St. 54 kr.

,, Bother. Friihe, sehr wohlschmeckende und allgemein be-
liebte Tafeltraube. 7kr. = 2 sgr., 10 Stiick 54 kr. JOOSt. 6fl.

„ Spanischer oder Geschlitztblattriger. Sehr decorativ;
Traube = Griiner Gutedel. 9 kr.

Isabella, Blaue. Schone, schwarzblaue, amerikan. od. Labrusca-
Traube, fruhreifend, vortreffl.zu Lauben. 14kr.=4sgr. lOSt.Vfl.

Jacobstraube, Friihclevner. Friiheste blaue, sehr ertragreiche
Tafeltraube. 7 kr.

Taschenbuch 1870. 9
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Kadarka, Blaue. Grosse, schwarze, sehr gute ungarisohe Traubo
fiir Tafel und Wein. 9 kr.

Iialintraube
,
Fruhe weisse. Sebr gute und sehr tragbare

Friihtraube. 9 kr.

Uadeleine Ang^evine. Sehr schone lockerbeerige goldgelbe
Traube von zuckersiissem Geschmack, Beere mittelgross, rund-
lich. Eine der friihesten aller bis jetzt bekannten edlen Tafel-
trauben. Neu 1 St. 42 kr.= 12 sgr.

SEag^dalenentraube
,

Kouig^liclie. Ausgezeichnet schone,
ziemlich grossbeerige, weisse, sehr edle Fruhtraube mit sehr
feiner Schale. Reift zu gleicher Zeit und oft auch friiher als

die Malinger. 1 St. 24 kr., 6 St. 2 fi.

SEaling'er, Friilier. Die friihreifste und eine der kostlichsten

weissen Friihtrauben; Mitte August—Anfang September. 1 St.

1.5 kr., 10 St. 2 fl. 30 kr., 100 St. 21 fl.= i2 Thlr.

Malvasier, Friiher weisser. Grosse, zarte, weissgriine, gute
Traube von sehr kraftigem Wuohs, eine der friihesten Sorten.

9 kr.= 3 sgr.

„ Italieuischer. Friihe, rothe, sehr siisse Tafel- und "Wein-
traube; ungemein fruchtbar. 9 kr.

Muscateller, Friiher weisser. Friihe, sehr delikate

Tafeltraube, die sehr zu empfehlen ist. 14 kr.= 4 sgr.

,, Gelber. Grossbeerige, schone edle Tafeltraube. 9 kr.

,, Grauer. Rothlich, sehr fruchtb. und delikat. 9 kr. = 3 sgr.

„ Bother. Sehr siisse lockerbeerige friihe Tafeltraube. 9 kr.

„ Bomischer. Mit langlichen Beeren, kostlich fiir warme
Lagen. 18 kr. = 5 sgr.

,, Bother. Bekannte, sehr delikate Tafeltraube; gute Lage,
Ende Sept.—Anfang October. 7 kr. = 2 sgr.

„ Schwarzer. Ende Sept., eine der besten Muscatellersorten,

sehr tragbar. 7 kr. = 2 sgr.

Uilllerrebe. Schone, ziemlich friihe, blaue Wein- und Tafel-

traube, heisst auch Schwarzer Rissling. 7 kr.= 2 sgr., 1 0 St. 54 kr.

Oraug^etraube. Sehr siisse, etwas kleinbeerige, vortreffliche

Tafeltraube. 14 kr. = 4 sgr.

Orlender, Gelber (Orleanstraube, Rheingau). Die edelste Tafel-

und Weinbergstraube des Rheingaus, Anf. October; verlangfc

eine warme Lage. 1 St. 14 kr.
,
10 St; 2 fl., 100 St. 10 fl.

Portug“ieser, Blauer. Bekannte, friihe, sehr volltragende,

grosse Sorte. 7 kr., 10 St. 54 kr.

Bulander, Grauer Clevner. Delikate, ziemlich friihe Wein-
und Tafeltraube a 7 kr,, 10 St. 54 kr.

Seidentrailbe, Griine. Sehr friihe, griinbeerige diinnschalige

Frucht; sehr zu empfehlen. 9 kr.

Bilvaner, Blauer. Sehr gute, fruchtb. u. wenig empfindliche

blassblaue Tafel- u. Weinbergstr. 7 kr. = 2 sgr., 1'.' St. 54 kr.

,, Griiner. Mittelfriih reifende, sehr gute und sehr fruchtbare

Wein- u. Tafeltraube. 7 kr. = 2 sgr., 10 St. 54 kr.
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St. Laurent, Blauer, 88. Gute, selir friihe, blaue 'Weinberi^s-

und Tafeltraabe, sehr zu empfehlen. 14 kr.= 4 sgr.

^raminer, Gewtirz-, 50. Eine der besten Wein- u. Tafeltraub in,

Behr siisB und sebr angenelira gewiirzt. 14 kr.= 4 sgr.

,, Bother, 26. S. gute Weinbergs-, auch Tafeltr. 7kr.= 2 8gr.

Trolling^er, Blauer, Black Hunibro, Frankenthaler, 50, S«?br

Bchone, grossbeerige, schwarze Traube fiir Tafei u. Weinb. 7 kr.,

10 St. 54 kr., 100 St. 6 fl.

„ Gelber, (Golden Harabro), 10. Sehr grosse und grossbeerige
spate, sehr edle Tafeltraube. Eignet sich besonders zum Treibea
sehr gut. 24 kr.

„ Grauer, lO. Eine sehr schone und vortreffliche Varierat
des Blauen Trollinger, friih. 24 kr.

,, Muscat-
,

36. Grosse, schone, langlich dunkelblaue Traube.
24 kr. (Muscat Harabro.)

Vanille-Trauhe, 18. Eine der edelsten u. kostlichsten Tafel-
trauben, sehr zu erapfehlen, mittelfruh. 14 kr.= 4 sgr,

Ausser diesen sind noch etwa .oO Sorten Tafeltrauben in schwacherer
Vermehrung vorhanden, namentlich auch sehr werthyolle amerik.

und ungarische Sorten.

17. Erdbeeren.

Die Preise der Sortimente siehe vorn pag. 5.

Wir besitzen ein namhaftes Sortiment, woriiber ein besonderes
Verzeichniss ersohienen ist, welches aufVerlangen fr. zugesohickt
wird. Nachst. Sorten aus deras. konnen wir ganz bes. empfehlen.

Director Fiirer, 239. Early prolific, 247. Ferdinand
Gloede, 243. Graf Bismark, 250. Germania, 249. Yon
diesen Sorten kostet das Stiiok 54 kr. = 15 sgr., Ceres, 246,
k 42 kr., Abraham Lincoln, 207. Ascot Pine apple 2i2.

Avenir, 54, Belle Lyonaise, 224. Cliarles Downing,
217. Her Majesty, 23 1. James Veltsoh, 254. Flora
216. Mistress Wilder, 240. Prasident Wilder, 2>2.

Triomphe de Paris, 242. Das Stiick 35 kr. = lo sgr. Baron
Deman de Llnnik, 195. La Chatelaine, 218. Jean
Hachette, 223. La petit Marie, i<io. a 28 kr. = 8 sgr.

Boule d’or, 222. Goldfinder, 197, Green prolific, 209.

Madame Elisa Vilmorin, 134. Monitor, 208. Sir Joseph
Paxton, 229. Wilsons Albany, 220. a 14 kr. == 4 sgr.

Ananas perpetual, 205. Duo de Maiako.^, 31. Duke
of Edinburg^ii, 248. Garibaldi, 151. Gweniver, 202.
Louis Vilmorin, 190. Lucas, 4. Marg;uerite, i. Newton
Seedling, 230. Sir Harry, 19. Asa Gray, 221. White
Pine apple, 192. Von diesen Sorten 1—2 Stiick 7kr.= 2sgr.,
6 St. 14 kr. = 4 sgr., 10 St. 21 kr. = 6 sgr. Monatserd-
beeren: Janus, 238. Von St. Gilles, 188. Versailler,
111. Yon jeder 6 St. 14 kr.
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18. Baume und Zierstraucher zu Gartenanlagen.

Acer Neg^nndo fol. varieg^.
,

Eschenblattr. Ahorn mit weiss
paDachirten Blattern, sehr schon. 21 kr.= 6 sgr.

Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie. Hochst. 24—36 kr.

„ rubicUDda, rothbliih Kastanie. Hochst. 36—48 kr.

Aesculus macrostachya, Grossahrige Eastanie, sebr scboner
Zierstraucb, im Juni und Juli bliihend. 18 kr.

Ailanthus glandulosa, Gotterbaum. (4—5'hoheExpl.) 18—24kr.
Ampelopsis hederacea wilder Wein. 6 kr. 12 St. 42 kr.

,, ,, var., selbstrankend, haltsich anMauem
selbst fest, wachst sehr stark, und bedeckt in kurzer Zeit grosse-

Flachen, sebr empfehlenswerth. 1 St. 9 kr.
,
12 St 1 fl. 30 kr..

Ampelcpsis hederacea hirsuta, weichhaar. wild. 'Wein. 9 kr.

Amyg^dalus chiuensis alba pL, weissgef. chinesische Zwerg-
man del. 21 kr.

„ ,, rubra pi,, rothgefiillte Zwergmandel,.
sehr schon. 21 kr.

Aralea spinosa, als Einzelnpflanze sehr zu empfehlen. 18—30 kr.

Aristolochia Sipho, Ulmerpfeifenstrauch, sehr schone Schling-
pflanze. 18—30 kr. (nach der Starke der Pfl.)

Bignonia grandiiiora, grossblumige, prachtvolle grossblumige^
Bignonia, neu, 1 St. 24 kr.

„ radicans, sehrschone, orangerothe, bliihende Ranken-
pflanze. 12 kr.

Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum, s. sch. 18 kr.

Buxus arboresceus, baumartiger Buchs. 18 kr.

Calycanthus fioridus, Gewtirzstr., b. zu empfehlen. 24 kr.

„ macrophyllus
,
sehr schoner, neuer Zierstraucb. 30 kr.

Catalpa syringaefolia
,
Syringenbl. Trompetenb. 18 kr.

Clematis azurea grandiflora
,
Waldrebe, blaue, gr.-bl. 24kr.

„ Sophia, blassblau, grossblumig. 30 kr
Colutea arboresceus, Blasenstraucb. 7 kr.= 2 sgr.

Coruus mascula, Comelkirsche, Diirlitze. 12—18 kr.

,, alba, weissfriichtiger Cornelstrauch. 7 kr.

Coronilla Bmerus
,
strauchartige Coronilla. 7 kr.

Crataegus oxyacautha, ii. albo pL, Weissd., weissgef. 18 kr.

„ „ il. roseo pi., „ rothgef. 18kr.

„ ,, ii. coccineopl., 9 scbarlachroth
gef. 18 kr.

Cydonla japonica, Japan, scharlacbrotbe Quitte. 18 kr.

,. ,, mehrere sehr schone neue YarietateiK-

a 24 kr.

Cytisus alpinus, Alpenbohnenbaum, Goldregen. 9 kr.

,, capitatus, Kopfbliithiger Cytisus. 9 kr.

,, elongatus, Langahriger. 18 kr.

„ sessilifolius
,
Sitzendblattriger. 9 kr

„ Xiaburnum, Gemeiner Goldregen. 9 kr.

„ purpureus, Purpurrotber Cytisus, bocbstammig 28 kr.-
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Deutzla crenata fl. pi., gekerbte, gefiilltbluhende Deutzia,

sehr schon. 14 kr. = 4 sgr.

„ gracilis vera, zierliche Deutzie, weissbl. 14 kr.

„ scabra, scharfblattrige Deutzie, schon. 9 kr.

Sleagnns angustifolia Oleaster, schoner silberglanzender
Strauch 9 kr.

Evonymus japonicus fol. varieg.
,

buntblattriger Strauch
fiir immergriine Geholzgruppen sehr geeignet, verlangt
wahrend des Winters bedeckt zu werden. 18 kr.

Forsythia suspensa, sehr schoner Zierstr., rankend. 12 kr.

„ viridissima
,
schon, gelbbliihend. 12 kr.

Frazinus excelsior pendula, Traueresche, hochst. 36—42 kr.

,, ,, aurea pendula, hochst interessant durck
die goldfarbige Rinde. Sehr schoner Baum 48 kr.

Olycine chinensis, Chines. Glycine, Schlingpflanze. 18 kr.

Hedera Helix marmorata, Marmor. Epheu, s. schon. 9 kr,

„ hibernica. Irischer oder schott. Epheu. 7—9 kr.

Hibiscus syriacus fl. pL, Syrisch. Eibisch mit gef. Bl. 18 kr.

Hippophae rhamnoides, Sanddorn. 15 kr.

Jasminum nudiflornm, Nacktbliith. gelber Jasmin. 14 kr.

Keria japonica, Gelbgefullter Corchorus. 7 kr.

„ „ fol. var. Panaschirter Corchorus. 14 kr.

XiOnicera brachypoda fol. aureo varieg., sehr zierl. Schling-
pflanze. 18 kr.

„ Caprifolium, Je langer, je lieber. 7 kr.

„ sempervirens, rothbliihendes Gaisblatt. 9 kr.

,, tartarica, Tartar. Gaisblatt. 7 kr.

Uahonia Aquifolium, s. schoner, griinblattr. Zierstr. 18 kr.

Slalus ^ribunda
, schonbliihende Zierstrauoher

” die Fruhlingsfiora

.
Torfngo ' ^

USespilus pyracantha, Feuerdorn, sehr schon. 18 kr.

Paulownia imperialis, Hochst. 48 kr.

Fhiladelphus coronarius, gem. Pfeifenstr.
,
Jasmin. 7 kr.

,1 ,, nanus, sehr schoner nur li/a'

hoher Strauch. Einzelnpflanze fiir Rasen 9 kr.

„ Gordonianus, sehr stark wachsender schom
bliibender Strauch 9 kr.

Frunus Avium fl. pi., Gefiilltbl. Siisskirsche 18 kr., hook-
stamraig 35 kr,

„ Cerasus fl. pi., Gefiillte Weichsel. 18 kr.

Iiaurocerasus, Kirschlorbeer. 18 kr.

,, caucasica, s. schon u. empfehlensw., neu. 30 kr.
„ triloba fl. pi., Dreilappiger gefiillter Prunus, einer

der schonsten Ziersraucher. 18 kr., hochstammig 42 kr.

„ Padus aucubaefolia, Traubenkirsche mit geflecktea
Blattem. 18 kr.= 5 sgr.
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Qnercns pednnculata atropurpnrea, sehr scbone purpnr*
blattrige Eiche. 1 fl. 10 kr.

„ pyramidalis, Pyramiden-Eiclie, sehr schon und zie-

rend. 24 kr.

Rhus Cotixms, Periickenbaum, Sumach. 9 kr.

Ribes aureum, Goldjohannisbeere, wohlriechend. 7 kr.

y, fioridiim, reichbliihende Johannisbeere. 7 kr.

ty missuriense, Missuri Johannisbeere. 9 kr.

„ sang^iiineum, Bluthrothe „ 9 kr.

,, ,, fl. pi.
,

Gefiillt bluhende. 18 kr.

Robinia Bessoniana, die schonste Art Kugelakazioy sehr
dauerhaft. Hochstaramig 48 kr.

y, Becaisneana, Pracht voile neueAcazie, st.Pfl. 35 kr...

H. 48 kr, jiingere Pflanzen 3—5 24 kr.

y, hispida, Kothbluhendc Acazie. 18 kr. = 5 sgr.

,y pyramidalis, Pyramiden-Acazie. 24 kr.= 7 sgr.

Rosa pomifera, Friichte zum Einmachen. 14 kr.

yy Mauetti, Manetti Rose. 14 kr.

Rubus laciuiatus, Geschlitztblattr. Brombeere. 24 kr.

,y odoratus, Wohlriechende. 7 kr,

Saliz americana pendula, Amerik, Trauerw., sehr dauer-
haft. 18 kr., hochstaramig 48 kr.— 1 fl.

„ annularis, Lockenweide. 9 kr.

,, argentea, Silberweide. 9 kr.

„ babylcnica, Baron Salomo, sehr starktriebige, ffir

grosse Anlagen geeignete Trauerweide. Hochst. 42—48 kr,

„ COeruIea, blaue Weide sehr zierlich. 12 kr.

y, laurifolia, Lorbeerblattrige
,
sehr schon. 9 kr.

„ rosmarinifolia, Rosmarinweide. 9 kr.

„ nig'ra pendula, sehr schonbelaubte neue, sehr aus-'

dauernde Trauerweide. Hochst. 48 kr.

y, uralensis, Spagatweide. 12 kr.

Sambucus nigra laciniata, Geschlitztblattr. Hollunder. 9 kn
yy ,, fol. var,, Buntblatteriger „ 18 kr*

,, ,, racemosa, Traubenhollunder 9 kr.

Sophora japonica, Japanesische Sophore. 18 kr.— 35 kr.

Spiraea ariaefolia, die schonste aller Spiraeen. 18 kr,

„ Billardi, Billards Spiraea. 9 kr.

„ callosa, Schonrothe Spiraea. 7 kr.

alba, neu, weisse, sehr zierlich. 14 kr*

kr.

14 kr.

Candida, glanzend weisse 7

Bouglasi, sehr schon. 9 kr.

Bortunei paniculata, sehr schoner Strauch.

prunifolia fl. pi., gefullte weisse. 15 kr.

Heveesii fl. pi., neue, sehr schon rosenroth. 14 kr.

„ Thunbergii, sehrfeinblattrige,zierlicheSpielart. 14kr*
Staphylea pinnata, Pimpernuss. 12 kr.

B3Tinphoricarpus racemosa, Schneebeere, Peterstr. 7 kr.

„ „ flor. rubr. 7 kr.
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Syringa chinensis, Chinesischcr Flieder. 7 kr.

„ vulgaris, Gemeiner spanischer Flieder. 7—9 kr.

,, ,,
’Verschiedere neue Sorten. 18kr.= 5sgr.

„ persica, Persischer. 9 kr.

Tamarix gallica, Franzosische Tamariske. 9 kr.

Tazus baccata, Beerentragender Taxus, Eibenbaum. 18 kr.

Thuja aurea, schone, starke Pflanzen von 36 kr.— 1 fl. 30 kr.

,, cccifientalis, Abendlandischer Lebensbaum. 12— 18 kr.

„ orientalis, Morgenland. Lebensbaum. 18 kr.—30 kr.

,, Warreana, furnordl. Lag. d.schonste Lebensbaum. 24 kr.

Thujopsis borealis, Japanischer Lebensbaum, schone unsere
Winter ohne Schutz ertragende Conifere. Kl. Pfl. 12 kr.

Tilia argeutea, Silberlinde. Hochst. 48 kr.

„ missisippiensis, MissisippiL. . sehr grossbl. Hochst. 42 kr.

Ulmus pyramidalis, Pyramiden-Ulme. 24 kr.= 7 sgr.

Viburnum Opulus li. pi., Schneeball. 9 kr.= 3 sgr.

Vitis laciniosa, Schlitzblatterige Schlingart. 9 kr.

,, vulpina, 7 kr. / sehr schone Rebenarten zu

„ Labrusca, 9 kr.
\

Laubengangen.

Weigelia amabilis, sehr schon. 14 kr.

„ ,, alba, weissbliihende. 21 kr.

,, rosea, Rosenrothe, einer der schonsten und dauer-
haftesten Schmuckstraucher. 9 kr.

,
10 St. 1 fl. 10 kr.

Bindeweiden.

Salix viminalis cannabina, Hanfweide, stark wachsende und
fast ganz unverzweigte 10— 15' lange Schosse bildende
Weide,’ 1< 0 Stecklinge 24 kr., 100 Pflanzen 1 fl.

Silix vitellina, Goldweide. lOO Stecklinge 24 kr.

Salix uralensis, Spagatv^eide. 100 Stuck Stecklinge 24 kr.

,

10 Pflanzen 1 fl. 10 kr.

Gardasee Weide, ausgezeichnete Binde- und Flechtweide.
50 Stecklinge 35 kr.

,
10 Pflanzen 1 Thlr.

19. Hochstammige Rosen.

Von solchen ist ein schones u. ausgewahltes Sortiment in Cultur.

Hochstammige 4— 5' hohe a 36—42 kr.
;

21/2—4' hohe a 24 bis

30 kr. Ein Sortiment nach unserer Wahl in erstgenannter Hohe
Ton 10 Sorfen 6 fl

,
von 25 Sorten 12 fl. Riedere verhaltniss-

massig billiger. Rieder veredeke a St. 18kr., 10 St. in 10 Sorten

2 fl. 30 kr., 25 St. in 25 Sorten 4 fl. 30 kr. Monatsrosen starke

Srecklingspfl. 10 St 1 fl. 12 kr. Ein Sortiment von 25 St. ver-

•chiedener Hohe aus den schonsten Sorten zusammengestellt, zur

Anlage von Gruppen geeignet, iO fl.
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Remontant-Rosen: Alphonse Demaisine. Capitain Charpin.
Charles Crappeiets. Charles Lelebre. Claude Million. Comtesse
de Chambrillant. Doct. Arnal Duchesse de Cambaceres. Geant
de Batailles. General Jacqueminot. Gloire de Santenay. H.
Laurentius. La Keine. Laurent de Montmorency. Le Lion de
combats. Lord Raglan. Madame Boutin. Madame Victor Verdier,
Maurice Bernardin. Oriflamme von St. Louis. Prince Camil de
Rohan. Princesse Marie von Wiirttemberg. Rosa superba. Sena-
tor Favre. Senator Vaisse. Souvenir de Prasident Lincoln.
Therese Appert. Viridissima. Yulkrain. "Wilhelm Pfitzer. Thea;
Devoniensis. Gloire de Dijon. Triomphe de Luxemburg, Le
Pactole. Bourbon: Baron Gonella. Louise Odier. Madame
Charles Baltet. Madame de Stella. Paxton. Souvenir de la

Malmaison. Noisette: Aime Vibert. Celine Forestier. Coquette
des Alpes. Lamarque. Moosrosen: Madame Ed. Ory, Salet.

Marschall Niel: neu, sehr schon, hochst. 4$ kr.

23. Schonbluhende Staudengewachse fiirs freie Land.

Ausser den Sortimenten (pag. 5) 10 Sorten 1 fl. 12 kr. = 20 sgr.

25 Sorten 2 fl. 40 kr. = IV2 Thlr empfehlen wir noch besonderg
folgende reichbluhende und schone Staudengewachse;

Achiller Clavennae, sehr zierlich, silberblatterig. 9 kr.

„ ptarmtca fl. pi., gefiillte Sumpfgarbe, zierlich. 7 kr.

Amsouia salicifolia, sehr hiibsche blaubluhende Staude. 7 kr.

Anemone japonica, reichbliihend, rosenroth. 7 kr.

Arabis alpina, eine der werthvollsten Pflanzen zur schnellen

Bedeckung von Mauern, bliiht im Marz weiss, ist eine sehr

gute Bienenweide und zugleich eine schatzbare Einfassungs-

pflanze. 2 Pfl. 7 kr., 10 Pfl. 35 kr., 100 Pfl. 5 fl. 15 kr.

Aster cricoides, vortreffl. zu Bouquets, 7 kr., 10 Pfl. 1 fl.

Campanula carpathica, schon und reichbliihend. 7 kr.

„ rotundifolia soldanelli flora, reizende Varietat

der Giockenblume, I4 kr.

„ „ fl. pleno, sehr hiibsch. 14 kr.

,, turbinata, neu und sehr schon, nur 1/2 hoch,
sehr reich und grossblumig, vortreffl. zuEinf. 14 kr., 10 St.2 fl.

Convallaria majalis fl. pi., gefiilltes Maibliimchen 9 kr.

„ „ foi. striat. ,
Maiblume mit gestreifcen

Blattern, sehr schon, 14 kr.

Delphinium formosum, sehr schon, dunkelblau. 7 Icr-

Dianthus caryophyllus fl. pi.
,

sehr schone gefullte Topf-
nelke aus einem der besten Sorti-

mente. 10 Pfl. I Thlr.

„ „ Souvenir de la Malmaison ,
eine

prachtvolle Varietat mit grossen, chamoisfarbenen,
duftenden, regelmassig aufbliih. Blumen, welche
von Anf. Mai an in grosser Menge erscheinen. 35 kr.
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Dianthus hybridus atropurpurens, sehr schoneVar. 7kr.

„ chinensis imperialis fl. pL, sehr schone u. ausserat

mannigfaltige Einfassungsnelke. 7 kr.. 10 St. 1 fl.

Dicentra (Diclytra) spectabilis, Frauenherz, sehr aohon.

7 kr., 10 St. 1 fl.,

Dig:italis purpurea g^esneriaeflora, sehr schon. 7 kr.

Drythrina crista g'alli, s. schon, verl. im Wtr. Schutz. 14 kr.

Farfugfium g^rande, prachtvoll geflecktes Blatt. 14 kr.

Farnkrauter, versohiedene, zu Felsengruppen. 7 kr., 10 Pfl. 1 fl.

Geum COCCineum, scharlachrothes Gruni. 7 kr.

Gladiolus g’andavensis, in mehr. schonen Farben. 10 Pfl. 28 kr,

Gypsophila paniculata, zierlioh, zu Bouquets. 9 kr.

Hepatica triloba fl. pi., btau und roth. a 9 kr.

Iris gi'ermanica, Schwertlilie, in vielen Nuan^en. 10 Pfl 35 kr.

Opuntia Raffinesquiana, schone Cactusart fur Felsparthieen,
den Winter vollig ertragend. 14 kr.

Oxalis tetraphy11a
,

vierblatteriger Sauerklee, schon zu Ein-
fassungen. lOo Zwiebeln 28 kr.

Papaver bracteatum, Prachtvoller Scharlachmohn. 14 kr.

Paeonia fragrans, angenehm duftend. 9 kr.

Penstemon gentianoides, in versch. sehr schonen Varietaten:
Schiller, hellroth mit weissera Schlund. Saint Paul, dunkel-
roth mit weiss. Schlund. Mrs. Perret, Violett mit gestreiffc.

Schlund. a 14 kr
,
10 Pfl. 2 fl.

Phlox omniflora und paniculata, in den schonsten Varie-
taten wie Ajax, Job und Nell, Jac. Schmitz, Mad. Lemoine,
alba striata u. a. a 7 kr., 10 St. 1 fl.

Poa trivialis fol. var, zierlich zu Einfassungen. 7 kr.

Primula curiaula, Samlinge von den btsten Blumen. 10 Pfl. Ifl.

Pyrethrum roseum, einfach 7 kr., gefullt in mehreren Pracht-
sorren a 24 kr.

Salvia pratensis gesneriaeflora, sehr hubsch. 9 kr.

„ Devilleana, sehr schone dunkelblaue Art fiir die
Herbsiflora. 14 kr. *

Saponaria ocymoides, sehr zierlich zu Felsparthieen. 15 kr.
Saxifraga crassifolia, dickblattriger Steinbreche. 9 kr.

« pyramidalis, schon und reichbliiliend. 14 kr.

Aizoon, Felsenlaub, sehr hubsch. 7 kr.
Sedum spurium roseum, allerliebst fiir Felsen. 7 kr.

Statice, verschiedene Grasnelken-Arten
,

zierliche Immortellen
a St. 9 kr.

,
ein Sortiment von 10 Sorten 1 fl. 20 kr.

Trifolium repens fol. atropurpureis
,

Trauerklee, sehr
zierliche Einfassung. 7 kr.

Vernonia novaeboracensis, sehr schon, spatbliihend. 7 kr.

Vinca herbacea, kleines Sinngrfin, zu feinen Kranzen. 7 kr.
minor fol. aur. var., gelbgeflecktes Sinngriin. 9 kr.

Viola odorata fl. pi., gefiilltes Veilchen. 4 kr. 10 Pfl. 28 kr,

ft » grandifiora, Eussisches grossbluhend. V. 7 kr.
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Viola odorata Brandyana fl. pi., seiner zierlichen, bunt ge-
fiillfcen, ungemein stark duftenden Bliithen
wegen sehr empfehlungswerth. 12 kr.

„ „ fl. pi. alba, weissgefiilltes Y. 7 kr., lOPfl. iThlr.

24. Georginen Oder Dahlien.

Das Sortiment enthalt nur tadellose Blumen. Die mit * bezeichn.
ind Musterblumen allerersten Ranges und kosten per St. 24 kr.

= 7 sgr., 10 St. 3 fl. 30 kr. == 2 Thlr Die iibrigen kosten das
Stuck 12 kr.

,
ein Sortiment von lO Sorten IThlr., von 23 Sorten

4 fl. = 2 Thlr. 8 sgr. Die nachgesetzten Zahlen bedeuten die
gewohnliche Hohe der einzelnen Sorten. Ausser den hier aufge-
ffihrten Sorten sind noch eine bedeutende Anzahl anderer Sorten
TOrrathig, welche wegen Mangel an Platz und kleiner Yermehrung

nicht mit Namen aufgefiihrt sind.

Neue Zwergdahlien.
Dieselben eignen sich durch ihren gedrungenen "Wuchs, ihre

Bluthenfiille und geringe Hohe ausgezeichnet zu Gruppen und
Einfassungen. Sie bediirfen nur kurzer Pfahle und sind von Juni

bis Frosteintritt reichlioh mit Blumen bedeckt.

60. A. Kelles, dunkelbr. schoner Diittenbau, lichte Ruckseite. 2*

61. Agathe
,

gro-sblumig, prachtvoll, weisslich mit fein rosa

gestrichelter Ruckseite. V.

62. Andreas Goden, sclrwefelgelb, schbngebaut, reichbluhend. 2'.

63. Barbara Bauer, weiss, mit vielen braunen Streifen u. Band.

64. Berthold Auerbach, dunkelrosa, purpur gefleckt, II/2 '.

65. Carl Gerhard, rosa purpur. P.

66. Director Hitzig', rosa, Blumenblatter gediittet, scbon.

67. Doctor Derbein, violett rosa, sehr scbon gebaut. II/2 '.

68. E. G. Henderson, dutenformige Blumenbl., carminpurpur,

Ruckseite gunz hell. 2'.

69. Eduard Gaus, hellrosa, purpurgefieCkt. 1'

70. Ernst Bahniel, lichtbraun, sehr grossblumig. IV2 '.

71. Frau Dct. Beinach, zart, weissrosa, sehr effectvoll. II/2 '.

72. Freund Pflster, braunr. Blurae, sob kugelf,, gedutet. l^/z'.

73. Friederike Hock, wachsweiss, spater rosa, sehr grosse
Blume, ausserordentlich reichbluhend, sehr zu empfehlen. 2'.

74. Gustav Menges, tief dunkelbraun,s.prachtvollegr. Blume. 2'.

75. Isabelle, weiss, mit schon rosa Schimmer, grosse Blume. 1'.

76. Princessin Alice, zarrrosa, inn. weiss, schongeb., reichbl.2V2'.

77. Perle
,
rein weiss, sehr schon und reichbluhend.

Yon diesen neuen Zwergdahlien kosiet das Siiick in kraftigen
Stecklingspflanzen 24 kr. 10 Stiick in 10 Sorten 2 Thaler.

Grossblumige hohe Dahlien.

1 . Beauty of Bath, reinweiss. H. 4*.

2. Beelzebuth, ockergelb, hraun punkt. u. gestrich., s. reichhl. 4'.
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4, Cosack, Dunkelpurpur. H. 5'.

6.

£rust Senary, Dkl. braunv.
,
m. hellen Spitzen. 3'.

6. Emm Capenclii, Hellkirschroth mit weissen Sp. 4'.

7. Felicia, Kirschroth mit weissen Sp. 4'.

8. Freund Hebkes, Dunkelviolett, grossbl., schongebaut. 4^
9. Freund Schneider, dunkelcarmin, oft mit weissen Spitzen,

Behr veranderlicb. 5'.

47. Blondine von Eisterthal, ziegelroth. 5'.

50. Charles Brouillard, sclmeeweiss, grossbl., s. reichbliih. 4'*.

66. Deutscher Fiirstenschmuck, grossblumig, dunkelbraun-
roth mit hell violetten Spitzen. 4'.

14. Glory, leuchtend kirschroth, extra schon. 3'.

2f*. Eose V. Osterland, rosa violett, grossbl. H 6'.

2k. Scuders§;leichen, gelb, sehr grossblumig, ausgezeichnet. 6'^

Liliput Georginen.

31. Gartnerfreude, dunkelcarmin, mit hellen, ins Weisse iiber-

gehenden Spitzen, gut gebaut. 4'.

27. *Dr. Schwebbes, leuchtend zinnober. H. 31
/2

'.

30. *Gelb Zwerg', weisslich gelb, sehr schon. -21
/2

'.

36. Sleine Eosenbrailt, hellrosa, mit leucht. Carmin. H. 3*^

38. Orlearius, weiss mit dunkelviolett gestreift. 21
/2

'-

41. Scharlachzwerg
,
dunkelponceau. H. 31

/2
'.

42. *Ut2, braunviolett, sehr schon. 3V2'.

43. *Zarte Nelke, weiss mit rosa purpur gestreift. 2V2'.

44 . *Zwerg'k6nigin, Carminp. mit weissem R. H. 11/2—2*,

25. Blumen-, Gemiise & Landwirthschaftl. Samen.

Sortimente yon ersteren siehe yornen in der Preisiibersicht;^

fiber die yerkauflichen Gemiise- und Blumensamen wird jahrlich
im Januar ein besonderer Catalog ausgegebeu, welcher auf Yer-
langen gratis zugeschickt wird.

Spargelphanzen, 2jahrige sehr schone, 100 St. 1 fl. 45 kr.

26. Werkzeuge, Gerathe, Hodelle und Materialien

fiir Obstbau, Gartenbau und Weinbau.

(Auszug des Empfehlenswerthesten aus unserem Gerathekatalog.)

1 . Messer: Sehr gute Gartenmesser je nach Grosse und Elegans
von 48 kr.= 14 sgr. bis 1 fl. 38 kr =28 sgr. Neues Garten-
messer mit yollstandig yersenkter Sage 1 fl 54 kr. = 1 Rthlr..

3 sgr., AVeingartnerhape mit schliessbarer Klinge 48 kr. = 14 sgr.

und 1 fi = 171/2 sgr.

2. Baum- und Eebscheeren: Neue Baumscheere yon Troyes
(Secateur Cornu) 2 fl. 48 kr =1 Rthlr. 18 sgr., dieselbe doppel-
schneidig 3 fl.= 1 Rtblr. 21 sgr.

;
die letztere mit stellbarer Feder

3 fl. 30 kr,= 2 Rthlr. Secateur Yigier, zum Pfirsichschnitt sehr
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*u empfehlen, 2 fl. 20 kr. = 1 Rthlr. 10 sgr, Amerikanische
Baumsclieere, sehr praktisch und gut zu handhaben, 2 fl. 54 kr..= 1 Rthlr. 20 sgr.

3. Pincirzange (zumAbzwicken krautarfcigerZweige): 2fl. 34kr.= 1 Rthlr. 13 sgr. Neue Spalierzang^e, sehr praktisch zum
Cassement und sehr zu empfehlen, 2 fl. 6 kr. = i Rthlr. 6 sgr.

4. Rlng'elzang^e
,

besonders zum Ringeln der Reben, kleinere

2 fl. 12 kr. = I Rthlr. 8 sgr. und grossere 2 fl. 54 kr. = 1 Rthlr.

20 sgr., Kiegerlsche Ringelzange 1 fl. 36 kr. = 28 sgr.

6.

Veredlung^smesser: Hohenheimer V. 42 kr. = 12 sgr.;

iiiebenfreud’sches V. einklingig 42 kr = 12 sgr., zweiklingig
54 kr. = 16 sgr. Neues Reutlinger Oculirmesser 1 fl. =
171/2 sgr. Gewohnliches Oculirmesser 42 kr. = 12 sgr. Eng-
lisches Oculirmesser 35 kr. = 10 sgr. Oculir- und Copulir-
messer 49 kr. = 14 sgr. Neues franzosisches verbess. Oculir-
messer 1 fl. 36 kr = 28 sgr. Goers Veredlungsmesser zweiklingig,

1 fl. 24 kr.= 24 sgr., einklingig 1 fl. 10 kr. = 20 sgr. Oais-
fuss 1 fl. 6 kr. = 19 sgr. Dr. SiedhofiTs Oculirmesser
1 fl. 24 kr. = 25 sgr. Metrogreff 1 fl 24 kr.= 24 sgr.

6. Baumsag^eu: Bogensage nach Lucas 1 fl. 27 kr = 25 sgr.

und 1 fl. 34 kr. = 27 sgr. Neue franzosische Taschensage
1 fl. 10 kr. = 20 sgr.; beide sehr zu empfehlen.

7. Baumscharren: Reutlinger 35—42 kr. = 10— 12 sgr. Wellen-
formige B. 42 kr. = 12 sgr Neuer Mooskratzer oder Emoussoir
35 kr. = 10 sgr. Astputzer 1 fl. = 171/2 sgr. Wundenreiniger
35 kr. = 10 sgr. Schropfeisen 48 kr. = 14 sgr.

8. Baupexischeeren : Comu-Baumscheere als Raupenscheere
eingerichtet, aber auch als Handscheere zu gebrauchen, 3 fl. 30 kr.

= 2 Rthlr. Gewohnliche Raupenscheere 2 fl. 20 kr = 1 Thlr.

10 sgr. und 3 fl 30 kr. = 2 Rthlr.

9. Bodenbearbeitungsg^erathe : Baumschulspaten 1 fl. I4kr.
= 21 sgr., 1 fl. 24 kr. = 24 sgr., 1 fl. 34 kr. = 27 sgr. Schaufel-
spaten 1 L 24 kr. = 24 sgr. Reihenhacke 1 fl. 10 kr = 20 sgr.

Krail 42 kr. = 12 sgr. und 49 kr. = 14 sgr. Eiserne Hand-
hacke 52 kr. = 15 sgr. Pflanzhacke 28 kr. = 8 sgr. und 1 fl. lO kr.

= 20 sgr. Pfahleisen 1 fl. 24 kr. = 24 sgr. Neuer Gartenrechen
35 kr. = 10 sgr Pflanzenstecher 35 kr.= 10 sgr. Jateisen 35 kr.

= 10 sgr Spargelmesser 42 kr.= 12 sgr. und 52 kr, = 15 sgr.

I7eue amerikanische Gerathe: Rundes Rasenmesser
2 fl 36 kr. = I Thlr. 15 sgr. Rasenschaler 2 fl. = 1 Thlr. 41/2 sgr.,

Oonklings Unkrauthacke 2 fl. 12 kr = 1 Thlr. 8 sgr., Hexamerg
Zinkenhacke 2 fl. 36 kr. = I Thlr. 15 sgr., RechtwinkUge
Schaufelhacke 1 fl. 48 kr. = 1 Thlr. 1 sgr., Zickzack Schaufel-
hacke 2 fl. 6 kr. = 1 Thlr. 6 sgr.

10. Obstbeuutzung’Sg^erathe : Neuer englischer patentirter

Obstbrecher 56 kr. = 16 sgr Obstbrecher, verbesserte 1 fl. =
171/2 sgr. Obsthakchen 42 kr.= 12 sgr. Obstschalmascliinen 1 fl.

30 kr.= 25 sgr., polirt 1 fl. 45 kr. = 1 Rthlr. Amerikanische
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TOn GusBeisen 3 fl. 48 kr. = 2 Kthlr. 5 sgr. Obstschnitzmaschinen

1 fl. 30 kr.= 25 sgr.
,
polirt 1 fl. 45 kr. = 1 Rtblr. Kernhaua-

bohrer 28 kr.= 8 sgr. Obstmesser von Horn 15 kr., 10 St. 2 fl.

20 kr.= 1 Rtblr. 10 sgr. Kernhausloffelclien, zum Ausschneiden
des KernhauBes 18 kr. = 5 sgr.

11. Modelle: Neue Gemeindeobstdorre von Lucas, natiirliche

Grosse nebst Bescbreibung. 8 fl. 45 kr.= 5 Rtblr., kl. Dorre,
Schnelldorre f. Haushaltungen, von Lucas, 4 fl. 30 kr.= 2 Rtblr,

17 sgr. Tableau der 12 besten Veredlungsarten 1 fl. 24 kr.

= 24 sgr.

12. Obstnachbildnng^en: Arnoldi’s Obstcabinet in natur-

getreuen Abbildungen, die Lieferung zu 6 Friichten, 3 fl. 30 kr.

= 2 Rtblr. Bis jetzt sind 35 Lieferungen erschienen.

13. Schleifsteine, be88erel8kr.=5sgr., ge'w6hnliche7kr.= 2Bgr.

14. Nnmmerholzer und Bindematerialien. Rummerholzer
a) zum Anhaug'en 21

/4
'' lang a 14 kr. = 4 sgr., 4'^ a 21 kr.

= 6 sgr., 41
/4
" 25 kr.= 7 sgr., 9'' 1 fl. 10 kr =20 sgr., 12''

k 1 fl. 24 kr.= 24 sgr.; b) zum Steckcn 4" k 14 kr. =4 8gr.
6" k 18 kr. = 5 sgr. Die Nummerholzer Bind Bammtlich mik
gelber Oelfarbe angestrichen und die zum Anhangen mit Bind-
faden versehen. Unverloschliche Etiquettentinte 21 kr.= 6 Bgr,

Rnssischer liindenbast perPfd. 21 kr.= 6sgr., 10 Pfd.
zuBammen 3 fl.= 1 Thlr. 22 Bgr.

, Palmfaaer 1 Pfd, 7 kr.=
2 Bgr., 10 Pfd. 1 fl. = 171/2 sgr.

Praparirte Lederstreifen in 4 Kummem, kleinste zum
Anbinden von Etiquetten 100 St. 35 und 42 kr. = 10— 12 sgr.^

zum Anbinden von Baumen 100 St. 1 fl. 30.— Ifl. 36kr.=26—28 sgr.

WOllg^arn, zum Binden beim Oculiren, IPfd. 1 fl. 20 kr.=23 Bgr.

Banmwollg'arn
,
grobes, zum Veredeln mit Reiseni, 1 Pfd.

1 fl. 20 kr.= 23 sgr.

15. Bamnwachs
,
kaltfliissig'es

,
in Blecbbiichsen, a) Ober-

dieck’sches, b) Lucas’scbes, beide das Pfd. 35 kr.= 10 sgr,,
1/2 Pfd. 24 kr.= 7 sgr.

16. Obstmahlmuhlen, FrankfnrterundObstweinpressen
in bester Construction, erstere 75—100 fl., letztere 130—150 fl,

27. Bucher iiber Fomologie, Obst-, Gemuse- und
Weinbau.

ninstrirte Monatshefte fiir Obst- und Weinbau. Org^an
des Deutschen Pomologen-Vereins und des Pomologischen Insti-
tuts. Redaction: Oberdieck und Lucas, Monatlich 1 Heft
2 Bogen und 1—2 Abb. 1865—1870. Bezug durch Post, Buch-
handel oder das Pomol. Institut. Der Jabrgang 4 fl. 12 kr,= 2 Thlr. 12 Sgr., ausserhalb des Deutsch-Oesterreichischen
Postverbandes 4 fl. 48 kr.= 2 Thlr. 22 sgr.
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Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Auf Veranlas-
sung der zweiten Versammlung deutscher Pomologen uud
ObsDziichter, unter Mitwirkung von mehreren Herausgebem
von F r. Jahn, Dr. Ed, Lucas und J. Gr. C. Oberdieck.
I. und IV. Band Aepfel, II. und V. Band Birnen, III. & VI. Band
Sfceinobst .a Band Thlr. 2. 10 Sgr, = fl. 4. Wird fortgesetzt
und sind bis jetzt 20 Lief, a 12Bogen ausgegeben a 1 ft. 20 kr.

= 24 Sgr. Zusatze und Berichtigungen zu Band I. uud
IV. von Oberdieck a 1 fl. 12 kr. = 20 sgr.

3>as Beorenobst von Maurer. Separatausgabe der
17. Lieferung des Illustr. Handbucbs. 1 fl. 30 kr. = 28sgr.

Pomologische Tafeln zum Bestimmen der Cbstsorten,
besonders fiir Lehranstalten. Systematische Zusamraenstellung
aller Abbildungen des Illustr. Handbucbs der Obstkunde nebst er-

lauterndem Text in Tableauform von Dr. E d. Lucas. JedeTafel
auf halb Carton aufgezogen u. jeder Band mit besonderer Mappe.
L Band Aepfel, Tafel 1— 15, nebst Text 4fl. 36 kr.= 2 Thlr. 20 sgr.

II. Bd. Birnen, Tafel i—22, nebst Text 6 fl. 36 kr.=3 Thlr. 22 ^/2 sgr,

III. Band Steinobst, Taf. 1— 8, nebst Text 3 fl.= 1 Thlr. 25 sgr,

Colorirte Ausgabe: I. Band 13 fl. — oder 7 Thlr. 25 sgr., II. Bd.
19 fl. 12 kr. Oder 11 Thlr. 71/2 sgr., III. Bd. 13 fl. 36 kr.

Oder 8 Thlr.

Xieitfaden zum Bestimmen der Gbstsorten von Ed.
IiUCas. Zunachst fiir die Besitzer des Illustrirten Handbuchg
der Obstkunde. 1863. 35 kr. = lO Sgr.

Die Iflelne vom Baumsclmitt. Fti.r die deutschen
Garten bearbeitet von Dr. Ed. Lucas. Mit 6 lithogr. Tafehi
und 106 Holzschnitten. 1869. 2. verm ehrte Auf1 age. 2 fl. 12 kr.

Die Iiehre vom Gbstbau, auf einfaclie Gesetze zurilck-
gefiihrt. Ein Leitfaden fiir Vortrage iiber Obstcultur und zum
Selbstunterricht von Dr. Ed, Lucas und Dr. Fr. Medicus,
Mit 99 eingedruckten Holzschnitten. Vierte vermehrte Auflage.
19 Bogen. 8. 1 fl. 24 kr, = 1 Thlr. 10 sgr.

Die Gemeiiidebaumscliule. Eine gemeinfassliche Dienst-

anweisung fiir Gemeindebaumwarter von Ed. Lucas. 3. Auf-
lage. 1 fl. 8 kr. = 20 Sgr.

Der Gbstbau auf deni Bande. Eine gemeinfasslicbe
belehrende Dienstanweisung fiir Gemeindebaumwarter von
Ed. Lucas. 4. Auflage. 54 kr.= l6 Sgr.

Populare Anleitimg zum landlioben Gartenbau, als
Mittel zur Erhohung des Wohlstandes und der Landesver-

schonerung. Mit 3 Taf. Abb. Von Ed. Lucas. 54kr, = i6Sgr.

Die Gbstbenutzung*. Eine gemeinfassliclie Anleitung
zur wirthschaftl, Verwendung unserer wichtigeren Obstsorten.

2fl. 12kr. = 1 Thlr. 71/2 Sgr.

Der Cider oder Gbstvrein. Kurze Zusammenstellung
der verschiedenen Bereitungsarten. Mit 1 Tafel Abbildungen,

Von Dr. Ed. Lucas. 30 kr.= 9 Sgr.
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Kurze Anleitung zum Obstdorren u. zur Mussbereitung^.
Mit 1. lidiogniphirten Tafel von Ed. Lucas. 21kr. = 7V2 Sgr,

Beitrag^e zur Hebung der Obstcultur von Oberdieck und
Lucas. Mit 1 Plan. I fl. 12 kr.= 21 Sgr.

DieKernobstsorten Wtirttembergs, eine systematischd
XJebersicht derselben nebst kurzer Bescbreibung u. s. w. von
Ed Lucas. 1 fl. 30 kr. = 26 Sgr.

Ueber die Blangcl imd Hiudernisse unserer Obstkultiir
von Ed. Lucas 30 kr. = 8V2 Sgr.

Taschenbuch fiir Pcmologen, Gartner und Garten-
freunde. Herausgegebe^n vom Pomol. Institut in Reutlingen.

Mit zablreicben Holzschnitten. Jahrg. I.—YII. St 28 kr.

= 8 Sgr. VIII. bis X. Jahrg. ( 1 868, 1 869, 1870) A, 36 kr.= 1 0 Sgr.

Volistandiges Begister zu den X. Jahrgangen der
Monatsscbrift fiir Pomologie und praktischen Obstbau von
Th. Belke. 54kr. = 16Sgr.

Der Gemitsebau. Anieitung zur Cultur der Gemiise
in Garten und Feld, liir Landwirthe, Gartner und Gartenfreunde

von Ed. Lucas. 3. Aufl. 1 fl 45 kr.= 1 Thlr.

Praktisciie Anleitung zur Baumzucht von Cb. Baltet
in Troyes. Mit einer Einleitung von Generalconsul Lade.
Mit dem Portrat des Aulors und 44 Abbild. 1 fl. 36 kr.= 28 Sgr.

Fomologische Notizen. Hack langjahrigen Erfak-
rungen zusammengestellt von J. G. C, Oberdieck. 1 fl. 36 kr.

= 28 sgr.

Verhandlungen der V. Allgemeinen Versammlung
Deutscher Pomologen

,
Obst- und Weinziicbter in Reutlingen.

2 fl. = 1 Thlr. 6 sgr.

Die Gartenbolmen. Hire Verbreitung, Cultur und Be-
niitzung. Von Georg v. Martens. 2. Ausgabe. Mit ISTafeln
in Farbendruck nebst Text. carr. 3 fl. 36 kr. = 2 Thlr.

Kurze Anleitimg zur ©bstkultur. AIs Eeitfaden bei
Vortragen iiber Obstbau an Seminarien, pomologischen und
Gartenbau-Instituten, Landwirtbscbaftlichen Lebranstalten und
Fortbildungsschuleii, wie aucb, zum Selbstunterricht von Dr.
Ed. Lucas. 2. verm. Aufl. Mit 4 Tafeln Abbilduugen 54 kr.

= 16 sgr. In Parthien billiger.

Beitrage zur Forderung der Obstkultur und Obst-
kunde in Deutschland von L. Muller. 1 fl. 30 kr. = 26 sgr.

Abbiidungen wtirttembergisciaer Obstsorten. Eine
Sammlung vorziiglicber Aepfel- und Birnerisorten, ausgewahlt
bei der vaterlandischen Obst- und Traubenausstellung in Cann-
statt 1857. Von Ed. Lucas. 12 Tafeln in Farbendruck nebst
Text. 4 fl. = 2 Thlr. 9 Sgr.

Die Beschadigimg der Obstbaume durch Sclmeedruck,
die nothwendigen Hilfsmittel und die nothigeu Vorbeugungs-
mittel. Vortrag, gehalten im Gewerbeverein in Reutlingen am
17. November 1868 von Dr. Ed. Lucas. Mit 1 Tafel Abbil-
dung. 16 Seiten. Preis n. 4 ngr, oder 12 kr.
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Abbildnn^en wdrttembergiscber Obstsorten. Zweite
Abtheilung. Eine Sammlung vorzuglicher Steinobstfriichte.

Yon Ed. Lucas. 6 Tafeln in Farbendruck mit Text. 2fl. 12kr.= 1 Thlr. 71/2 Sgr.

AbbildTtxigen der Traubensorten Wtirttcmbergs von
Christian Single. 19 Tafeln in Farbendruck mit Text,
fl. 4. Oder 2 Thlr. 9 sgr.

Ueber das Veredeln des Weinstocks von Korn, 3kr.=l sgr.

Die BepHanzimg der Eisenbabndamme n. Boschungen
von Ur. Lucas, 2. Aufi., mit 2 Taf. Abb. 2lkr. = 6sgr.

Pfirsiche und Nectarinen. Systematische Beschreibung und
Abbildung von 88 der werthvollsten und interessanfesten Sorten
derselben, nebst einer kurzen Anleitung zur Pfirsicbkultur in
Deutschland. Yon Dr. Ed. Lucas. 1 fl. 36 kr. = 28 sgr.

Abbandlungen liber Pomologie, Obst- und Weinbau.
Yorgelegt der Y. Allgemeinen Pomologen-Yersammlung in

Reutlingen. 1 fl. oder 18 sgr.

Martens, Dr. G. v., Die Crartenbohnen. Mit 13 in Farben-
druck ausgefiihrten Tafeln. 3 fl. 30 kr. oder 2 Thlr.

Systematische Uebersicht der Obstsorten der ersten
fiinf Bande des Illustr. Handbuchs der Obstkunde. 1 fl. 12 kr.

Oder 21 sgr.

Abbildung von Beutliugen und Umgebungen in Ton-
druck (mit dem Pomol. Institut). 42 kr.= 12 sgr.

Aoiiang.

1)

Neue amerikanische rosenrothe Fruhkartoffel.

Diese Sorte verdient die allgeraeinste Empfehlung; sie hafe

gich hier als die beste, feinmehligste und ertragsreichste Prijh-

kartoffel in nicht gediingtem Boden bewahrt und einzelne Sfucke
gaben mehr als den 25fachen Ertrag. Die Kartoffel ist langlich,.

hat eine fein-rauhe rosenroth angelaufene Schale, weisses, sehr
fein-mehliges Fleisch, flach liegende Augen und wird ziemlich
gross. 1 S’ 14 kr. = 4 sgr., 10 S 1 Thlr., 25 S 2 Thlr.

2) Als sehr lange haltende, im Juni noch vollkommen gut
brauchbare und mehlig bleibende Kartoffel, hat sich die Patter-
sons Victoria-Kartoffel bewahrt. per g 6 kr. = 1^/4 sgr., lO^

42 kr. = 12 sgr.

3) Ein Sortiment vorziiglicher Kartoffelsorten von 20 Sorten
A 2—3 Knollen 2 fl. 20 kr. = 1 Thlr. 10 sgr.
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