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r nachdem sich das U nsser zeitig und weit genug

U zurlickgezogen und man die trockcncn Susswasser-

pflanzen zum Rehufe der Diingung weggcbrannt

hat; gcgen 20 SOraltige Frucht. Ebenfalls soil

der Weizcn in den Ebenen von Nauplia und Ar-

goa, den man Maurojamm^ d. i. den schwarz-

bUrtigen Johunn, nennt, Behr gut gedcihcn und

10—20faclie Frucht geben. — Auf den Ebenen

von Megara und Eleusis koramt der Weizen auch

sehr gut fort und nach den Beobaehtungeu der

Landleute ist Aschendiiiigung, das im Oriente

bekanute Perikauma oder das Verbrcnnen

der auf den Feldern sich findenden Dlstel-Pflan-

zen von grossem Xutzen; die Aschendiingung soil

auf lockerem Thonboden 18 20ni!tige Frucht

liefei-n. In den Ebenen von Tliessalien wird ehie

Art Weizen gebaut, die man auf deutsch Kameel-

futter nennt, welche unter giiu&tigen Umstiinden

giebt. Der Weizen ist im Oriente20f;iltige Frucht

dem Roste und dem Brande untorworfen,

ZeaMais, A rabischer Weizen, Arahu-

tison genannt. In alien Garten und auf alien

Feldern, wo die Sommerpflanzen cultivirt wer-

deu, firdct sich auch der Mais. Ueberall, wo

gute Fcldcr siud, die man von Zeit zu Zeit be-

wSssern kaini, kauu auch der Mais nut Vortheil

gepflanzt werden. In Griochcnland ^'ird derselbe

gesiiet, und auB diesera Grunde steht cr oft so

dicht neben einander, dass sich seine Kolben

nicht ausbilden kijnneu. Die armeren Leute be-

reiten sich aus dem Mehle derselben die ver-

schiedensten Speiseu, und auf gliihende Kohlen

gelegt, bis sie briiunlich geworden sind, werden

sie gegessen; solche frisch gebratene Kolben %ver-

den auf den Strassen verkauft,

Endlich ist des Reises, Oryza sativa,

zu erwahnen. Reis wird wenig in Griechenland

gebaut, und das zum Gliicke der Bewohner,

denn in alien Ge;;enden, wo sich Reispflanzun-

Der gne-

Iliil.

gen finden, grassiren Wechselfieber.

cbische Reis ist ein Sumpfreis mit rothen

sen, kocht sich nicht appctitlich und ist rait Sand

und Steinchen vermengt, so dass derselbe nur

von den Armen gegessen wird. Aus dera Relse

wird der so nuhrende Pilaw gewonnen, den man,

theils mit, theils ohne Fleisch auf die mannigfal-

tigste Weise zubereiten kann; auch wird der mit

Wasser oder Wein gekochte Pilaw mit einge-

kochtem Obste und Confitiiren gegessen.

Ceber den Honiglliau.

Von Dr. F. Alefeld zu Oberramstadt bei Darmstadt.

Dem Honigthau widmete ich zu Anfang der

fiinfziger Jahre, da ich ein eifriger Bienenzuch-

ter Wftfj eine g«n« besouJcre Aufmerlc^mkeit.

Ich unter^uchte ftolcheu M(»1i1 an hundcrt ver-

bcliledt'nen Stellou in der Abaicht^ die Ursaclu'

des&elbea zu ermittcln und konnte dieae auch

jedcsmal nicht sch^or finden. Obgloich icli mrine

Poobaclitungon, die, wie ich denke^ efn g«nz neurs

Liclit liber diesen Gegenstaud verbrcitotcn, schon

1S56 in meiner jpliionenflora Doutscblands und

der Scbweiz^ niocK'rlrgtCj so halfc* ich dir^clben

darin fiir zu sehr zerstreut und das Diichlcin fllr

zu wenig vcrbreitet, als d:iss es liberfliissig er-

scheinen kdnnte, die Resultate meiner Hcobach-

tungcn in einem Aufsatze UbcrsiL-litlioh zusamnion-

zufasscn und einem grossoren Publikum zugftng-

Hch zu machen.

Die bisherige Frkliirnng dcs Knt.stchcns des

s. g. Ilonigtiiaucs dor bei woitom mci.'^ten Schrift-

steller war die: Wcnn nach anhnltendor und

bcsondcrs trockenor Wiirme plotzlich kfllile und

feuchtc Tempcratur folgt, die dio Vcrdunstung

der Pflanzcnsufte in don durch die Warnie sehr

ansgedehnten Gcfiisscn vcrhindcrt, uiiisscn Ictz-

tere diirch das Ucbermaass dor aufgojiummenen

und nicht verduustbarcn SSfte plutzen (wenig-

steus an den zartcren, nur durch cine diinne Epl-

doniiis bcdcektea Thcllcn, ulc don lUiittcrn und

juugon Sprossen) und dann ihre Siifte ergicsscn.

Nicht zu leugncn ist, dass dieser Lchr^afy^ allcr-

dings selir phuisibel, 80 dass ibn sclbst llcrr

Ratzeburg In seineni klassisduu Werke iiber

die ^Forstinsecten^ nach dem Ititzthin verttorbe-

nen beriihmteu }Irn. Forstrath und Prof. Pell
aufnahm. Aber gerade im Refentte des llcrru

Peil fiuden sich Stellen, die auf beobachteten

Blattlaushonig hinweisen; und am Schlusse sagt

er als Hauptbeweis : j^Blattlause ihind In der Aus-

dehnung nicht zu finden, am wenigsten bei der

Erie, komnien auch selten so urplotzlichj kon-
nen am wenigsten so schnell verschwin-
den, dass am Morgen, wo der Uonig*
thau da ist, wenig

s

tens nicht noch eine
zuriickgeblieben sein sollte." Dagegen

habe ich zu erinnern, dass gerade die Erie die

Aphis Alni oft in unglaublicher Menge ernahrt,

dicse aber eine der kloinsten und blas^esten Ar-

ten ist, die sehr icicht zu fiberschen; und habe

ferncr zu erinncrn, wie ausserordentlich schnell

sich die Blattlause bis ins Unendliche vermehren,

wie sie aber bei ungtinstiger, resp. kiihler und

feuchter Witterung eben so schnell wieder ab-

sterben, oder doch auf den Boden fallen.

Wieder Andere, und zwar die gefeiertsten

Manner der Wissenschaft, wie Sulzer, Schrank,
Bouch^ und, Menu ich mich recht erinnere,

V. Schleclitendal, lassen alien Honigthau

all ein durch Blattlause entstehen. Dass aber

die Blattlause wohl am haufigsten, aber durch-

aus nicht immer den Honigthau liefern, glaube

ich sogleich zeigen zu kouaen.

Endlich giebt es seltet Manche, die ihn di-

rect vom Himmel triinfeln lassen und gar nicht

begreifen, wie man daran zweifein konne, da sie

,^
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selbst dabei wareii, es auf ihre Kappon tropfen

Ii'lrten und darnach rait eigenen Augcn den Ho-
nigthau sahen. Diesen kann ich aber vorlaufig

sagen, dass ich selbst mehr als einmal Honig-
thauregen sah, immer aber von Baumen, die mit

Massen von Blattlaiisen bedeckt waren, und dass

der Regen oft viele Schritte weiter ging, als die

directe Beschattung des Baumes es glauben liess;

sei es, dass dcr Wind es veranlasste, oder das
Wegsprutzen der Honigfliissigkeit durch die Blatt-

iHuse selbst.

Einen llonigthau also, aus den Blattem der
Pflanzen herausgeschwitzt, rein durch atmospha-
rlgche Eiuflusse, oder gar vom Hinimel gefallen,

resp. in der Luft sich bildend und auf die Erde
niederregnend, muss ich vor der Hand, belehrt

durch viclfache Erfahrung, rund ablaiignen.

Ich selbst konnte alien von mir beobachte-
ten llonigthau auf vier verscliiedene Entstehuno;s-

weisen zuruckfiihron. Am haufigsten war er
allerdings dnreh Rlattlause erzengt. Oder besscr
gesagt die haufigsten Beobachtungen zeigten Blatt-

laushonig^ da die Blattliiiise vorzugsweise Garten
u. 8. w. lieben und dem Mcnschen am oftesten

begegnen. Seltener, aber in viel grosscrcn Mas-
fien, fand leh den Honigthau durch Scliildlause

erzeugt, oder durch die Anbohrung der Eich-
blfitter von kleinen Kiifern (Orchestes) veraiJasst,

oder endlieh durch die ersten Stadien des Mut-
lerkorns entstanden. Von mir nicht beobachtet,
weil nur in slidlichen Laudcrn vorkommend, aber
hierher gehorig, ist noch der Honigthau der
Mannaiische, der durch den Stich der Manna-
cicade erzeugt wird. Aller mir bekannter Honig-
thau ist demnach:

I. Animalischer Natur: 1) Schildlaus-

honigthau; 2) Blattlaushonigthau.

IL Vegetabilischer Natur: 3) Or-
chesteshonigthau; 4) Cicadenhonigthau; 5) Mutter-
kornhonigthau.

1) S child] a ushonig than.
den Entomologen schon lange bekannte That-
saclie, djiss die Schildhxusweibchen der meisten
Artea am hintern Korperende eine siissschmeckende
kiebende Fliissigkeit aiissondern. Das Ausschwitzen
dieser Ilonigfliissigkeit ist bei der einen Art star-

Es ist eine

ker, bei der anderen schwacher, bei wenigen gar
uicht. Ich untersuchte darauf drei Arten. Die
eine auf Zwetschen-, Birn- und Apfelbaumen vor-
kommende, hochgewolbte Art mit gelbweissen
Eiem, wahrscheinlich Coccus Pyri, zeigte nur
ausserst wenig. Dagegen die auf dem Purgir-
dorn vorkommende, flache, rosaeierige, vielleieht

Coccus Persicae, bedeutend mehr und die auf
der Rothtanne (hier schlechtweg Fichte genannt)
nistende Lecanium racemosum, die den Forstleu-
ten berfichtigte Traubenschildlaus, bei weiten am
meisten. In starkster Potenz scheinen die in

Ostindien, besonders auf Croton lacciferum sitzen-
den Lackschildlause (Coccus Lacca) zu secerniren,
da diese von ihrera Secrete zuletzt uber und iiber

so bedeckt sind^ dass dieser so beriihmte bei uns

so vielfach verwendete Lack, noch trocken, eine

Dicke von 1—4 Linien hat, da doch das Tliier-

chen nur Lausgrosse besitzt. Von der beriihm-

testen aller Schildlause, der Cochenille (Coccus

Cacti) und den Aspidiotus - Arten ist nicht be-

kannt, dass sie secerniren* Ob diese Honigfliissig-

keit aus dem After kommt^ also die Excremente
vorstellt oder durch Driisen oberhalb des Afters

ausgeschieden wird, ist selbst bei den Entomolo-
gen noch unentschieden* Da mir das Secret, wie-

wohl am Afterende, doch zu sehr auf dem Riicken
hervorkommt, zu sehr an die Riickenrohren der
nahe verwandten Blattlause erinnert und keine
der nachst verwandten Insecten so klare Excre-
mente bildet, so bin ich der Ueberzeugung, dass
es nicht die Excremente vorstellt.

Was die Traubenschildlaus der Rothtanne an-

belangt, so sah ich hier selbst mehrmals ausge-
breitete Ilonigthaue von ilir und denselben von
Massen von Ilonigbienen einsammelu. Am besteli

kann man das an Waldrandern und an niederen
kriippelhaften Rothtannen sehen, die die mensch-
liche Hohe nicht viel iibersteigen. Wer da diese

wichtige Schildlaus finden will, brauclit nur an
etwas schwachlich aussehenden Zweigen nacli d
Basis der vorigjahrigen Triebe zu sehen. Sieht
er hier braune, ofter etwas schmutzige Knopf-
chen von Hirsekorn- bis Hanfsaraengrosse, an
dem untern Rande mehlig bestaubt, so hat er

unsere Coccus -Weibchen vor sich. Driickt er

diese anscheinenden Knospchen !os, so wird er

sich erst vollends iiberzcugcn, dass sie dies nicht

fiind, indera sie sich leicht unter Saftausfluss zer-

driicken lassen. Wahrend der Begattung, die zu
Ende Mai oder zu Anfang Juni stattfindet, ist

das am Zweige fest gesaugte und angeklebte
Weibchen schon ziemlich angeschwollen, Nach
derselben schwillt dasselbe aber noch bedeutend
mehr auf und sind dann die Honigtropfchen auch
im Verhaltniss grosser. Nach etwa aclit Tagen
aber verliert sich die Ilonigabsouderung und das
Thierchen legt seine rosenrothen Eierchen in
grossen Massen. Unmittelbar darauf stirbt das
Thierchen ab, beschutzt aber durch seinen todten
angeklebten Korper noch die unter ihm liegen-
den Eierchen bis zum Ausschliipfen der kleinen
Larven, die nach etwa 3—4 Wochen darunter
hervorkriechen. Langsam zerstreuen sich diese
nun tiber die benachbarten Nadeln und biciben
an ihnen alle bis zum Herbste. Alsdann gehen
die weiblichen Larven an die Basis der diesjah-

rigen Triebe, meist unter die obersten Schuppen,
unter denen sie sich hinein zu gewendet ansetzen,
oder in die benachbarten Nadelachseln und sind
von Fleischfarbe; wahrend die mannlichen Larven
an den Nadeln auch da noch iiber Winter sitzen

bleiben und ihre Yerwandlung im Friihjahre da-
selbst abwarten. Die Flugzeit der nur allein ge-
flugelten, eine halbe Linie langen und l^/j Linie
breiten^ zweifliigelichen Mannchen fallt alsdann
in das Ende des Mai. Da die jungen Larven
ebenfalls wieder Honig sondern, so sind gleich-

c^Q..
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testen

seines Werkes:

(lass

sam zM-ei Honigtelten fiir Schildlaushoiiigtiiau;

und wie enorm in manchen Gegeuden^ in denen
die Traubenschildlaus iiberhand genommen bat,

die Yon ihr ausgesonderteu Honigmassen sind,

kann ich durch mebrere Stelleu aus den beriihm-

Bienensebriftstell ern belegeu. So sagt

Frhr. V. Ebrenfels, der lu Wieu lebte, p. 15

jjDie Tauue liess Ira zweiten Safte

urn Jobauni oft so viel Ilonig ausfliessen,

er tropfelud in grdsseren Portionen am Fuss der
Bauuie zusammenfloss und von Holzbaucrn zum
Brod zusammeiigelesen ward. Und p, 13
er: „So wie in Littbaiien die grossen Tannen-
wSlder nach Boden, Klima, Ilohe des Erdstricbs

vielleicht die ergiebigsten Honigpflanzen der AVelt

sind." In ganz ahnlicher Weise spricbt sich Herr
Pfarrer Dzierzon in Scblesien an.?, der erste

jetzt lebende Bienenziichtor, der bestandig 300
bis 500 Dionenstocke commandirt, *) Er beobach-
tete den Coceus-TTonigthau an der Hothtanno ini

Jiini, Juli, aber einmal selbst noeh durch den
ganzen October bis

Aucb Dzierzon

sagt

zu Anfang

sagt

;

n

des rsovember,

^
Keine Wcide ist so

ergiebig, als wenn die Fiehte auf diese Weise
Ilonig schwitzt. Nur ist leider diescr llonig von
sebr scblccbter Qualitat, bei grosser KUlte fest

und zahe wie Harz, also fast uageniessbar, aucb
sonst ungesund und Ursache der liubr iui Friib-

jahre.^

Was die Qualitat des Honigs von Schildluus-

bonigthau betrlfft, so muss ich Hrn. Dzierzon
vollkommen beistimmen, da ich selbst einmal eine

grossere Partie reinen s. g. Tauuenbonig (von

der Tanneuscbildlaus^ vielleicht gemiscbt mit Blatt-

lauslionig der Tanne) zur Untersuchung bekara,

der im Jahre vorber in eine aufgesetzte Kappe,
wabrend der Zeit der Tanneuhonigtbaue, in un-

glaublich kurzer Zeit eingetragen worden war.

Er unterscbied sich vom Bliithenhonig durch drei

Merkmale in auffallender Weise. Er war nam-
lich 1) obgleich seit sieben Monaten ausgelassen,

noeh im aniorphesten Zustande, also obne die

geringste Spur einer Krystallisation, wabrend der

Bliitbeuhonig schon nach

kandiren anfangt.

einigen Wocben zu

Bei normal bniunlicber Farbe
war er noeh so klar, dass man durch einen ZoU
hoben Honig noeh feinen Druck batte lesen kon-
nen, 2) war derselbe so zahe und fadenziebend,

wie ich nie welcben sab; noeh auf drei Fuss zu
den diinnsten Fiidcn ziehend, wie wenn Schuh-
pech eingemiscbt ware. 3) war der Geschmack
so auffallend wenig suss, dass ich glaube, er

mochte nur ^/^ der gewohnlichen Traubenzucker-

Ausser der geringen
Siisse empfand man auf der Zunge noeh etwas
Herbes und Klebendes. Slit einem Worte, der

war so , dass der Producent es nicbt

glaubte wagen zu durfen, seine Bienen Im Friih-

menge enthalten haben.

Honig

*) Hr. V. Ehrenfels hielt selbst bis zu 1000 Bie-
neustocke. A.

Huge damlt zu fiittern und efi orzog, andfrn

Honig anzukaufen.

2) Blatt laushonlgthAU. Auch yon dett

Blattliiusen ist es mindestens ebeiiso bekannt,

dass viele Arten am blutern Korperouib* eine

siisse Flussigkeit au^ondern. Ob diese Fliisfilg-

keit aus dein After^oderden Uiickenrohren kummt,

, ak TTr. Ratzeburg 1844 sein groS8e«

h unent-

Wi

Werk iiber Forstinsecten scbrieb,

sebicden. Doch liielt er letzteres fur unwabr-

schelnlich, da mnti iifter mit Sicberbeit den Ho-
nigsaft aus dem After treten seben konne und

viele Blattlause obne Roliren gerade den meisten

Honigsaft giiben. Ich meinerseits bin trutr diescr

grossen Antoritiit und des V'ertrauens, das Ilerr

liatzeburg verdlent, der festen Ueberzeugung,

dass die Ru<kenrohren, oder wo diese fdilon,

liuckendriisen den Saft aussondern, da ich ibn

zu deutlich an den Riickenrohren, oder gerade

auf dem Riickcu entstehen sah; wfihrend alle mir

bekannten Insccten ihre Excrcmente raseh ent-

fernen. Wo ist liberhaupt ein Thier zu findcn,

dem normaliter seine Afterexcrete lange Zeit an-

haugen miissen? Aucb crlimere ich hiei-mit daran,

dass ja auch unsere allbekanntcu lionigbienen

das AVachs an DrUsenfacottcn des T.oibes ausson-

dern. Mag die Eutselieidung diescr Streitfrage

sein wie sie will, gewiss ist jedenfalls so viel,

dass der Ilonigtliau iu unzlibligen Fallen von Blatt-

lausen erzeugt wird. Zuerst lATirde mir dies an

meinen, von Blattlausen bcfallenen Kirschbaura-

chen einer Baumschule klar. Die Blattlause

sitzeu da, wie in den moisten Fallen, auf der

Unterseite der Blatter und bespriitzen mit ihrem

Safte die darunter befindliche obere Seite der

Blatter, zuerst in ganz feinen Tiipfelclien. Nach

und nach werden diese breiter, laufen wie Fir-

zusammen, so dass an den Blattrandern sich

endlicb schwere Tropfen ansammeln. Bei den

Kirscben sind nun die schwarzen Blattlause so-

wohl durch Farbe und Grcisse, als auch durch

die monstros werdenden Blatter und Triebe leiclit

zu finden, aber bei den griin oder gelb aussebeu-

den Arten und da, wo die Blatter und heurigen

Triebe sich nicht verandern, wird selbst ein ge-

wissenbafter Beobachter zu leicbt getauscht, wenn

er nicbt gerade die einzelnen Blatter aufs ge-

naueste und bei kleinen Arten mit der Loupe be-

trachtet. Die Vermehrung ist, wie oben angege-

ben, enorm, Man sieht plotzlich alle Blatter und

andere Gegenstande einer grossen Strecke mit

Ilonig kleben*}, wo dies einige Tage zuvor nicht

der Fall war, man sieht keine Blattlause, fiber-

haupt keine sichtbare Ursache dieses Phanomens

und sagt dann: Seht den Honigthau! Die Baume

haben ihnausgeschwitzt oder er muss direct vom

Himmel gefallen sein. Wie die Schildlausarteu,

*) Nie wird man an eiuera durchaus freistehenden

Strauche die Oberseite der oberstea Blatter mit Honig-

thau bedeckt finden, waa der Fall sein inf.aste, wenn
er sich in der Luft bildete. A.
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Alle Honigbla-

so secerniren auch die Blattlausarten sehr ver-

schieden. Von den von mir untersucbten Arten
sonderte die, freilich anch sehr grosse Pemphi-
gus Bumeliae der Esche bei weitem am starksten.

Was die Qualitat des Blattlaushonigs anbelangt,

so kann ich diese nicht loben.

sen von mir mit der Pincette gefangener Bienen,

die ihn gesammelt batten, waren sehwach gelb-

lieh, ohne alles Arom und von geringer Siissig-

keit. Oefter versuchte ich auch die in feinen

Spinuweben hangenden weissHcben Kiigelcben,

die durch getrockneten Blattlausbonlgtbau ent-

standen waren. Auch diese batten mebr die

Eigenschaften des Gurami arabicura als die eines

Zuckers. Sie waren zwischen den Zahnen klebend,

lapsch-suss. Am besten kann man den Blattlaus-

honig bei den Gall - Blattlausen kennen lernen^

da alles Secret in der Galle beisammen bleibt.

So sagt Ratzeburg von der Riisternbaargallen-

BlattlauSj Schizonema lanuginosa: ^^Es findet sich

in den Gallon wohl ein Fingerhut voll eines in-

sipiden und zwischen den Fingern stark kleben-

den Saftes, der seine gummiige Natur dadiirch

verrath, dass er gegen den Winter wie Gummi
arabicum eintrocknet.^ Wahrscheinlich wird der

Blattlaushonig in deu Gallen von Bienen nie ge-

sammelt, obgleieh es moglich ware, da er durch

Einbeissen derselben gewonnen warden konnte,

wie bei vielen Honigsporneu von Blumen. Die
wichtigsten der Pflanzen, die Honig sondernde

Blattliiuse ernahren, sind in Deutscbland: Esche,

Linde, Kii-sch-, Pflaumen- und Zwetschenbaum,
Hartriegel, Hopfeu, Welde, Pappel, Erie, Blrke,

Johannistraubej Ulme, Eiche, Erbse, Ahorn etc.

3) Orchest eshonigthau. Schon die alten

Romer erwahneu ofter der honigtropfenden Eich-

baume. So sagt Virgil; ^Dass auch starren

Eichen enttropft der thaaige Honig,^ So singt

Ovid; ^Tropft herab goldfarbiger Seim vom
griinenden Eichbaum." Doch findet sich keine

Andeutung, wie der Houig entstehe. Erst zu
Anfang dieses Jahrhunderts kam der treffliche

Frhr, v. Ehrenfels der Wahrheit etwas nabcr,

wenn er sagt: „Die Eiche honigt zweimal, einmal

durch Honigthau und gewohnlich auch durch
Blattliiuse." Dieser alien Bienenziichternbekannte

und voa ihnen geschatzte Honigthau der Eich-

baume kommt allerdings in seltenen Fallen und
in geringer Meuge von der Eichenblattlaus, Aphis
Quercus, und zwar zu Ende Mai oder Anfang
Juni, Am haufigsten aber und in unglaublichen

Massen von einem kleinen rothen Riisselkafer,

Orchestes Quercus. Ich entdeckte dies 1854 in

den ersteu Tagen des Mai, also vor der Blatt-

lanshonigzeit. Als ich da namlich Morgens durch
eiaen Kiefernwald ging, bemerkte ich plotzlich

auf aiedrigen Eichbiischen ^eine wahre Pracht"
des achonsten klarsten Honigthaues. Als ich ge-
nauer nachsah , um die Entstehung desselbeu
kennen zu lernen, fand ich, dass jedesmal auf

1 der untern Seite der, zu der Zeit zarten halb-

^ ausgebUdeten Blatter, an der Blattrippe ziemlich

Menge anderer soldier

in der Mitte, wie ein Biss war, aus dem
Honig in grossen, klaren, honigsiissen, kleben-

den Tropfen ausfloss. Der frisch auslaufende war
wasserhell, der schon langer gequollene gelblich.

Der Biss konnte, dem Ansehen nach, nur in der

verflossenen Nacht gemacht sein, Denn eine

gebissener Stellen waren
schwarz und ohne den Honigausfluss. Diese wa-

ren friiher gemacht und batten ihren Honigantheil

schon geliefert. Das Blatt krummte sich durch
einen solchen Biss jedesmal etwas nach unten.

Ich forschte iiberall, den Thater auf frischer That
zu ertappen, es war mir aber unmoglich.

ich nach etwa 14 Tagen wieder

W
Als

an diese Stelle

kam, siehe, da bemerkte ich, dass

in die Bisswunde ein Ei hineingelegt sein musste,

denn nun zeigten sich im Parenchym des Blattes

kleine Larven, die ihren ersten Gang sehr sicht-

bar von der Bisswunde des Blattes

batten. Anfanglich glaubte ich^

genommen
es mochte eine

Diptere sein, wie ich solche schon aus Lar-
ven im Bilsenkrautblatt und anderen Pflanzen
erzogen hatte, allein als ich das hornige feste

Kopfgestelle der Larve wahrnahm, konnte ich

schon wissen, dass es eine Kaferlarve sein miisse,

was sich in der Folge bestatigte. Ich
turlich eine Partie Eichenastchen mit

genen Blattern zur Beobachtung mit

dass sich die Larven schon nach 14

nahm na-

angegan-

und fand,

Tagen in

zwischen den beiden

sprmĝende Rus^elkaferchen liervor-

in einer Note alsRatzeburg

hanfsamengrosse, rundliche

Blattepidermen befindlichen Tunnchen einpuppten,

aus denen nach weiteren 10— 12 Tagen kleine

fuchsrothe

hiipften, deren

nicht sehr gefahrlicher Waldverderber gedenkt.
Er nennt den Kiifer Orchestes Quercus.

Dieser Orchesteshonigthau ist also, obwohl
durch den Kafer veranlasst, doch ein rein veere-

tabilischer und der Honig davon muss ein sehr
guter sein, da der von mir gekostete Honigthau
eine angenehme nicht unbedeutende
besass.

Sussigkeit

Diese meine Entdeckung macht es mir auch
wahrscheinlich, dass das in Siideuropa, aber auch
in Istrien, also auf deutschem Boden oft gesam-
melte Eichenmanna (Manna quercina) von der

Kermes-Gallapfel- und Knoppereiche, eine ahn-

liche Entstehung hat. Man hat es bisher von
der Kermesschildlaus abgeleitet; aber wie wir

oben geseheu haben, konnen Schildlause kein

Product von der Sussigkeit des Manna liefern.

4) Cicadenhonigthau. Das bei uns allein

officinelle und allein gekannte Manna wird von
der Manna-Cicade (Cicada Orui) an der Manna-
Esche (Ornua rotundifolia) erzeugt. Das Weib-
chen des ansehnlichen einen ZoU langen Thieres
durchbohrt mit dem Legestachel die Zweige bis

aufs Mark und legt die Eier hinein, weil die aus-

schlxipfenden Larven fast bis zur Verpuppung
darinnen leben. Durch diese Stichc nun fliesst

der Saft aus, der Anfangs wasserdiiun und schlei-

mig-siisslich ist, aber nach und nach zu
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/-"V^—
r scharfsiissen Manna eintrocknet. Honigthaue der

J Mannacsclie des Sudens werden also woUl auch
diesen Ursprung haben, von dera ich nochmals

bemerke, dass icli Ihn nie selbst beobaclitcn

konnte.

Viele Bie-

auf

5) M u 1 1 e r k o r n li n i g t b a 11.

desnenscbriftsteller enviilinen

Koggen
Honigtbaiies

iind andereu Grasarten, aber Nieiaand

gab an, wie dieser llonigtbaii entstanden "war,

leh entdeckte dies zu meiner Freude am 12. Juli

1852, als icb einen reichlichen Honigtbau an

eineui etwa seit vxer Wochen abgebliihten Roggen-
acker traf und konnte seltdem ofter meine da-

mals gemachten Beobacbtimgen controlircn. An
einer Menge von Aebren, jedesmal nur an einer

oder mehren Spelzen, hingen grosse, salzigsiisse,

klebrige, schmutzige Tropfen. An Manchen war
der Tropfen, der aiis der Spelze zu quellen schien,

frisch, an andern halb vcrtrocknet, wieder an

andern ganz vertrocknct, indem or die Umgegend
der Aebre firnissartfg, aber

Aufs Bestiinmteste konnte icb niich tiberzeugen,

scbmutzig xiberzog.

dass dieser Kornhonigtbau weder vom Himmel
gefallen, noch von Bkttlausen oder einem sonsti-

gen Schmarotzcr crzeiigt war, sondern einen pil-

zigen Ursprung hatte. Aus jeder Spelze,
a u s der der H o n i g floss, w u c b s e i n M u t-

terkorn. Dazu konnte ich alle Stadien beob-

acbten. Der Honig fliesst aus der Spitze des

Ovariums iiberreieb und erst wenn der Saft ver-

siegt, waclist das Ovarium und bildet sich zum
Mutterkorn um, Der Gescbmack des Ilonigtiiaues

hatte einen bestimmt ausgesprochencn Schwamm-
Beigeschmaek und babe ich daher die Ueber-
zGugung, dass dieser s. g. Honigtbau seine Sussig-

keit allein durch Scbwammzucker erbalt, den be-

kanntlich W i g g e r s zuerst gerade im Mutter-

korn fand, Ob Mutterkorn selbst ein Pilz ist,

oder ein umgewandeltes Ovar, dariiber wurde be-

Leider babe ich

mich mit Pilzen seit meiner Studienzeit nicht

mehr beschaftigt, da mich die

mehr anziehen, sonst wiirde ich diesen

stand w^eiter verfolgt haben. INIeine Ueberzeu-
ist indess, dass dieser Pilzhonigthau

kanntlich schon viel gestritten.

Pbanerogamea
Gegen-

g^ng
selbst ein Schleimpilz ist und das Mutter-

koz'n das verwandelte Ovar. Ich empfehle diesen

Gegenstand den Pilzforschern aufs Angelegent-

lichste. Da ich etwa 10 Kornahren bewahre,
die mit Pilzhonigthau bedeckt waren und an de-

nen man das beginnende Mutterkorn in den jiin-

untersuchen kann, so stehe ichgeren Stadien
damit einstweilen zu Diensten. T u 1 a s n e zog
in neuerer Zeit, wie ich irgendwo mich erinncre

Mutterkorn aus Sporen,das

seine Originalbeobachtunp;eno
Meinun

gelesen zu haben,
indess kenne ich

nicht und bleibe ich immer noch der
dass man, urn dariiber ins Klai-e zu kommen, vor

Allem denfrischen das Mutterkorn veranlassen-

den Mutterkornh on ig than untersuchen
m ii s s e.

CoiTcspondciiz.
(Alle unter (!ie>er Rubrik erscheinen sollendeu MUtlieiluugeu

tnlUsen mit NaiJieiisunterschrift der Einsender versehen sein ^ da
sie nrr iinter der Bedingung unbedingte Auftiahme finden. Red,
d, Boupl.)

Jacob Storck anf den Viti-Inseln.

Dem Redacteur der Bonplaudia.
Nukumoto (Viti-Iudehi), am 24. Januar 186-.

Sie dacliten wolil mid ticlimeicbelteu sich mit dor

Erfiillung Ibrer auygesprochenen Befiirchtung', dass icii

eiugeschlafen sei. Dieser Vorwurf kann mich jedocli

nur insoweit treffcn, als ich noch nichts von ma* huren

liess. Durch Hrn. Piitchard habeu Sie vielleicht er-

fahreu, dass ich iiJcht nach Moturiki gegangen biu,

sonderu jctzt am Rewa-Flusde wohne uud arbeite. So

laiige ich in Lado wohnte (bis Anfang ilarz), inachte

ich mituuter eiuen Marsch auf Ovalau oder Moturiki,

was, da wlr zur Zeit kein Boot da batten, auch nicht

oft sein konnte. Ich babe nach und nach einige 40

neue Species zusamniengehracbt, worunter, ich bin iiber-

zeugt, einige ganz neue Sachen/) Ihr werther Brief fand

mich in Eewa, und dass ich da ganz abgeschnitten bin,

irgcnd etwas fiir Botanik zu thun, ohne AVochen darauf

zu verwenden, werden Sie bei Ihrer Ortskenntniss ein-

sehen. Wenn ich dies Jahr raeinen jilbrlichen Yorrath

an Yams kaufe, werde icb selbst mit in die Berge ge-

hen und vielleicht eine Woche lang umberlaufen, und

wenn unsere erste Baumwollenernte gehanst ist, nebme
ich einen grossen Feiertag, und werde suchen, alle die

Ibnen fehlenden Pflanzen und Vulgo-Namcn zusammcn
zu bringen. Einige von den letzteren werden Sie schon

zwiscben den Sachen finden. Gegenwartig babe ich we-

der Zeit noch Mittel etwas zu thun. Von der Voi-Voi

weiss ich noch nichts Bestinimtes. Ich kam hierber

im Marz, konnte wegen wiederholter Plackercien in

den ersten sechs Wochen nichts thun, und dann war
ich allein bis Ende August, wo T i k e 1 e und Ben mit

ilireu Weibern kamen, die gegenwartig noch bier sind

und leidlich arbeiten, so dass jetzt 8 Acker gepflanzt

sind nebst iiber 500 jungen Tabackspflanzen. Ich bin

seit einem Jabro sehr gesund gewesen, wofur ich mcl-

ncm Schopfer danke ; das im Eelde Arbeiten hatte noch

koine bosen Folgen fiir mich. Ea ist zwar hart, aber

mit gutem Willen und gesunden F^usten hofife ich mich

hindiircbzuschaffeu. Trotzdem ich meinem Vater untcr-

sagte, unter irgend R-elchen Umstlinden einen mehr als

personlichen Gebrauch von dem kuxzen Reiseberlchte,

den ich ihm schickte, zu machen, hat ihn doch die

Jahres^chrift des Gartenbau- Vereins in Darmstadt be-

niitzt. Mir erwachsen daraus keine Vortheile, sondern

bin ich gewiss, blamirt zu werden in ahnlicher Weise,

^vie das ^Ausland", das ^Turtelfat** im SomosoraoSee,

Turteltaubenfett genannt hat

,

ich zufallig aus

seiuem Briefe gewahr wurde- "^Vcnn Ihneu daher eine

Lacherlichkeit ahnlicher Ait unter die Augen kommen

sollte, do for pitys sake spare me! — Ich babe bisjctzt

weder von Hrn. Moore noch Dr. F. Miiller eine ein-

*) Die rfianzen sollen bereits in Sydney angekom-
men sein. Sobald ich sie empfange, werde ich ein

Verzeichiiiss derselben in der Bonpl. veroffentlicben.

B. S e em a n n.
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