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in unzähligen vom zartesten Weiß bis zum tief-
stee Rot blühenden Spielarten einen bevorzug-
ten Schmuck unserer Gartenanlagen.

Schon der Umstand, daß sie seit jeher ein

sorgsam betreuter Pflegling unserer Bauern-
gärten war, beweist, daß sie eine seit alter Zeit
bekannte Zierpflanze ist; denn der Bauer zeigte
hinsichtlich seines Gartens schon immer einen
gesunden Konservativismus, hing am Altüber-
nommenen und zeigte wenig Neigung, seinen
Garten einer jeweils gerade herrschenden Mode-
Strömung anzupassen. So blieb sein Garten,
auch wenn in ihm vielleicht nicht immer alles
auf das Peinlichste zugestutzt war, während
langer Zeit der Ort, wo zu ihrem Glücke so
manche Zierpflanze, in den Städten längst ver-
gessen und vom Gärtner wegen Mangels an Ab-
satz daher nicht mehr gezüchtet, noch erhalten
blieb. Später kam dann die Wandlung. Der
Bauerngarten wurde in seiner unberührten
Schönheit mit seinem pflanzlichen Reichtum
neu entdeckt, und so manche Zierpflanze nahm
nun von ihm aus wieder den Weg in die Weite
und wurde, weiter gezüchtet, zum Allgemeingut.

Dazu gehörte auch unsere Pfingstrose. In
ihren Stammformen in Mittel- und Ostasien be-
heimatet (Himalaya und Japan) und von da bis
in das mediterrane Gebiet sich erstreckend —
wild kommt sie als einzigem Standort in der
Schweiz in fast meterhohen Büschen am Monte
Generoso und S. Giorgio im Tessin vor — kam
dieses Kind des Ostens und Südens jedenfalls
schon sehr frühe in unsere Gärten und ist auf
alle Fälle in ihren Heimatgebieten eine uralte
Bekannte der Menschheit, — So war sie schon
den alten Griechen bekannt, worauf auch ihre
wissenschaftliche Bezeichnung Paeonia hin-
weist; denn die Sage erzählt, daß diese Bezeich-
nung von dem legendenhaften griechischen
Arzte Paeon stamme, von welchem uns am
Schlüsse des fünften Gesanges der Ilias des

Homer berichtet wird, wie er im Olymp den
Kriegsgott Ares heilte, der vor Troja von dem
Helden Diomedes durch einen Lanzenstich ver-
wundet worden war. Nach einer andern Aus-
legung soll die Bezeichnung Paeonia von der
Landschaft Paeonien, dem heutigen Mazedo-
nien, sich herleiten, weil die Pfingstrose dort
besonders häufig gewesen sein soll.

Sei dem wie es wolle, auf alle Fälle beweisen
diese Auslegungen jedenfalls, daß die Pflanze
schon im Altertum bekannt war, und ebenso
wissen wir auch, daß sie von den Alten begehrt
und verehrt wurde. Begehrt war sie wegen der
angeblichen Heilkraft ihrer kurzen, knollig ver-

dickten Wurzeln und wegen ihrer Samen, wo-
bei die Wurzeln besonders gegen die Gicht Ver-
Wendung fanden. Sie durften nur bei Nacht und
unter Beachtung besonderer Riten ausgegraben
werden. Auch der Philosoph und Naturkundige
Theophrast (390—305 v. Chr.), ein Schüler des

großen Aristoteles, war dieser Meinung, wenn
er schrieb: ,,Es wird aber nicht ohne Grund vor-
geschrieben, man solle die Paeonia bei Nacht
ausgraben; denn, wenn man bei Tage danach
grübe und dabei von einem Spechte gesehen
würde, so erlitte man ein Unglück." Verehrt
aber war bei den Alten die Pflanze, weil sie
ihnen als Schutzmittel gegen die Fauna galt,
jenen Wald- und Flurgöttern, welche die Men-
sehen zu schrecken liebten, sie auch des Nachts
in ihren Häusern beschlichen, um sie mit Alp-
druck im Schlafe zu stören.

Ihre weitere Bezeichnung als Gichtrose zeigt
sodann deutlich, daß vieles von dem Glaubens-
gute der Alten um diese Pflanze auch später
noch lebendig blieb, um so mehr, als sie auch
gegen das Alpdrücken Verwendung fand und
auch der große arabische Arzt Avicenna (980
bis 1037) des Glaubens war, daß sie Gespenster
und Geister vertriebe und daher auch Geistes-
Krankheiten heile. Überdies erweist auch ihre
weitere Benennung als Benediktenrose, „weil
mit vielen Tugenden begabt", daß späterhin sich
ihre Wertschätzung noch um ein bedeutendes
vermehrte; denn nach den Pflanzenkundigen
der früheren Jahrhunderte war sie sogar im-
stände, die kommende Witterung zu bestimmen,
Hagelwetter zu bannen und den Getreiderost
zu vernichten. Kein Wunder also, wenn man, sie
in rückhaltloser Bewunderung selbst mit dem
Gehirn des Menschen verglich: „Es ist dies eine
sehr schöne Blume, ihr Purpur ist sehr ansehn-
lieh und ihre Blätter sind sehr prächtig. Die
Knospe der ganzen Blume haï, wenn sie noch
verschlossen ist, eine Gleichheit mit dem Hirn-
Schädel des Menschen in Ansehung der Nähte
und Ädergen, die in den Hirnhäutgen gehen.
Wenn die Blumen bald aufgehen wollen, so öff-
nen sie erstlich das äußere Häutgen, welches
die Hirnschale vorstellet und zeigen also eine
besondere Übereinstimmung mit demselben."

Heute hat die Pfingstrose solchen Ruhm ein-
gebüßt. Aber, wenn sie auch dieses Jahr wie-
der blüht und uns mit ihrem reichen und färben-
frohen Blütenflor wieder erfreut, so möge sie als

richtige Pfingstrose uns die baldige Ausgießung
eines wahrhaft neuen und reinen Geistes über
die Menschheit verkünden.

Dr. Edmund Scheibener
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in. un^äbliZen vom Tsrtesten Meill bis TUM tiek-
stsn Kot blübendsn 8pisl.artsn einen bevorTUZ-
ten 8cbmucb unserer Os.rtsns.n1s.Zen.

8cbon der Umstand, daö sie seit jsber ein

sorZss.ni betreuter kkleZlinZ unserer Lauern-
Zärten war, beweist, dall sie eine seit sltsr 2ieit
bebsnnte ^ierpîlanTs ist! denn der Lauer TsiZts
binsiebtlieb seines Oartens sebon immer einen
Zesundsn Konservativismus, binZ sm /cltübsr-
nommsnen und TsiZts weniZ ksiZunZ, seinen
Oartsn einer jeweils Zsrads bsrrscbendsn Node-
strömunZ anzupassen. 80 blieb sein Osrten,
suek wenn in ibm vielleicbt nicbt immer sllss
sut das Lsiulicbste TUZestutTt wsr, wäbrend
IsnZer ?isit der Ort, wo TU ibrsm Olüclcs so
msncbe ÄerpklsnTS, in den 8tädten länZst ver-
Zessen und vom Oärtnsr wsZen NsnZels sn /ì.b-
satT dsbsr niobt msbr ZSTÜcbtet, nocb srbsltsn
blieb. 8päter Icsm dann die V^sndlunZ. Der
LauernZarten wurde in ssiner unberübrten
8ebönbeit mit seinem pllsnTlicbsn keicbtum
neu sntdscbt, uncl so msncbe ^ierpklanTe nsbm
nun von ibm sus wieder den MeZ in clis Visite
uncl wurde, weiter ZeTÜcbtet, Tum ^.llZsmsinZut.

OaTU Zebörte sucb unsers LIinZstross. In
ibren 8tsmmkormsn in Mittel- uncl Ostssisn be-
beimstst jkimslsys uncl dapanj und von äs bis
in clss mediterrane Osbist sicb erstreclcsnd —
wild bommt sie sls sinTiZem 8tandort in clsr
8cbweiT in ksst mstsrbobsn Lüscben sm Nonte
Oensroso uncl 8. OiorZio im Osssin vor — bsm
dieses Kind clss Ostens uncl 8üclsns jsclsnkslls
scbon sebr trübe in unsers Oärtsn unà ist suk

alle Lälls in ibren bleimstZebistsn eins urslts
Lebsnnts der Nenscbbeit. — 80 wsr sie scbon
clsn alten Oriecben bsbannt, worsuk sucb ibrs
wisssnscbaktlicbs LeeeicbnunZ Laeonia bin-
weist! clsnn clis 8sZe erTäblt, clsll diese Le?.sicb-
nunZ von dem IsZsndenbakten Zriscbiscbsn
à^te Laeon stsmms, von welcbein uns sm
8cblusss des künkten OessnZss der Iliss des

blomsr bericbtet wird, wie er im Olymp den
krisZsZott T^res beilte, der vor Lroja von dem
Idelden Oiomsdes clurcb einen banTSNsticb ver-
wundet worden wsr. blacb einer andern ^.us-
IsZunZ soll die LsTsicbnunZ kasonia von der
Landscbakt Lssonien, dem beutiZen NaTsdo-
nien, sicb berlsiten, weil die LkinZstross dort
besonders bäukiZ Zswsssn sein soll.

8ei dem wie es wolle, suk slle bälls beweisen
diese àsleZunZen jsdenkslls, dsll die LklanTS
scbon im Altertum bslcsnnt wsr, und ebenso
wissen wir sucb, dall sie von den ^.Iten beZebrt
und vsrebrt wurde. LsZsbrt wsr sie wsZen der
snZeblicbsn Ideilbrskt ibrer burden, bnolliZ ver-

cliclcten XVurTsln und weZsn ibrer 8smen, wo-
bei dis V/urseln besonders ZeZsn die Oicbt Vsr-
wendunZ lsndsn. 8ie durkten nur bei blscbt und
unter LeacbtunZ besonderer kiten susZeZrsbsn
werden, ^.ucb der Lbilosopb und ksturbundiZs
Obeopbrast j390—Z05 v. Obr.), ein 8cbüler des

Zrollsn Aristoteles, wsr dieser NsinunZ, wenn
er scbrisbl ,,Ls wird aber nicbt obne Orund vor-
Zescbrisbsn, msn solle die Lasonia bei blscbt
susZrsben! denn, wenn msn bei LaZs dsnscb
Zrübe und dsbsi von einem 8pscbts Zesebsn
würde, so erlitte msn sin OnZIücb." Vsrebrt
sber wsr bei den ^.Iten die kklsn^e, weil sie
ibnen sls 8cbut2mittsl ZeZen die bsuns Zslt,
jenen ^iVsld- und blurZöttsrn, welcbs die IVlen-
scbsn 2U scbreclcen liebten, sie sucb des blscbts
in ibren Häusern bsscblicben, um sie mit ^.Ip-
druclc im 8cblsks ?u stören.

Ibre weitere Ls^sicbnunZ sls Oicbtross ?siZt
sodsnn dsutlicb, dsll vieles von dem Olsubens-
Zute der ^.Itsn um diese kllsn^s sucb später
nocb IsbendiZ blieb, um so msbr, sls sie sucb
ZeZen das ^.lpdrüclcen VsrwendunZ ksnd und
sucb der Zrolls srsbiscbs V^.r?t ^.vicenns j98O
bis Uld?) des Olsubens wsr, dsll sie Oespenster
und Oeister vertriebe und dsber sucb Oeistss-
lcrsnbbeitsn bsils. Überdies erweist sucb ibre
weitere LsnennunZ sls Lenedilctsnrose, ,,wsil
mit vielen VuZenclsn bsZsbt", dsll späterbin sicb
ibrs ^Vertscbst^unZ nocb um ein bedeutendes
vsrmebrts! denn nscb den kklsn^enbundiZsn
der lrübersn dsbrbunderte wsr sie soZsr im-
stands, die Icommends MitterunZ ^u bestimmen,
ldsZslwettsr ^u bannen und den Oetrsiclsrost
^u vsrnicbten. kein Wunder also, wenn msn, sie
in rüclcbsltloser LewunderunZ selbst mit dem
Oebirn des ?denscben verZlicb' ,,bs ist dies eins
sebr scböne Llums, ibr kurpur ist sebr snssbn-
licb und ibre IZIättsr sind sebr prscbtiZ. Ois
knospe der Zangen Llume bsî, wenn sie nocb
verscblosssn ist, eins Olsicbbeit mit dem Hirn-
scbäclsl des l^snscbsn in ^.nssbunZ der bläbte
und XderZen, die in den HirnbäutZen Zsbsn.
Vi^snn die Llumen bald sukZsbsn wollen, so ölk-
nsn sie erstlicb das äullers OäutZen, welcbes
die blirnscbsle vorstellst und ^siZen also eins
besonders ÖbereinstimmunZ mit demselben."

Idsuts bat die kkinZstross solcben kubm ein-
ZsbülZt. ^.ber, wenn sie sucb dieses dsbr wie-
der blübt und uns mit ibrem reicbsn und ksrbsn-
kroben Llütsnklor wieder erkrsut, so möZe sie als

ricbtiZs kkinZstross uns die baldiZs ^.usZieüunZ
eines wabrbskt neuen und reinen Oeistss über
die l^snscbbsit verbünden.

Dr. bdiuuud Lebeibener
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