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schichten und kam'^dadurcTi aiif die liocli.st elu-

faclie Erklariing, Das mit organischen Substan-

zen geschwaugerte Meerwasser dringt in die wei-

cheu Steine ein und schwarzt sie bis zu be-

stimmter Tiefe. Fande man solche Steine fern

vom Meere, vielleicht gar in einem Conglo-

wiirde die Erklarung oline Zweifel

grosse Schwierigkreit verursaehen.

die

Wie der der

meratj so

Es giebt am
Mceresstrand Stellen, an denen nicht nur

weicheren Steine, sondern selbst der Sand durch

und durch von organischer Matcrie gefiirbt ist.

Tock, wclcher gewiss, gleich

Lettenkohle, eine Strandbildung ist, die inter-

essantesten Vergleiclie, namentlich fur die orga-

einer friilieren Epoche zulasst, so

ist bei anderen Gesteineu dasselbe nacli ande-

ren Richtungen der Fall, hier um Helgoland be-

sonders beim bunten Sandstein, welcher in man-

chen Schichten aufs Genaueste ahnliche Spuren

nische Welt

noch heutigen Tages aufwiedergiebty wie sie

dem festen Diinensand Wellen und Stromungen

zuriicklassen.
f '

IVeue Biiclier.

Herbarium norddeutscher Pflanzen fiir an-

geliende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde

der Botanik. In einzelnen Lieferungen heraus-

gegeben von W. Lasch und C. Baenitz. 8- u.

9. Lieferung : Baumc und Straucher. Gorlitz.

Selbstverlag: Lehrer Baenitz. 1862, 8.

Wer jetzt in Angelegenheiten des von den

Herren Lasch und Baenitz publieirten

Herbariums norddeutscher Pflanzen das Wort
C I

ergreift^ redet nicht mehr von etwas Unbe-

kanntem^ das sich efst Balm zu brechen hiitte,

sondern von einem erprobten und allgemein

anerkannten, der Gunst des botanisehen Pu-

blikums in reichem Maasse sich erfreuenden

Unternehmeu Er wird sich daher kurz

fassen und ohne Umschweife zur Anzeige

des Inhaltes der zuletzt erschienenen Liefe-

rungen schrelten konnen. Dieselben umfas-

sen in zwei zierlichen, am 25. Nov. 1861 aus-

gegebenen Fascikeln cine Reihefolge fast

sammtlicher bei uns einheimischer Biiume

und Straucher, Wenn einige der Haufigeren,

wie die Weiss- und Rothbuche etc. vermisst

werden so liegt der Grund davon, wie die

Herausgeber in einem Vorworte beraerken^

lediglich in den Witterungsverhaltnissen des

verflossenen Jahres, welche^ namentlich durch

die Kalte des Maimonats^ das Herbeusehaffon

bltlhender Specimina unmSglich machten. Sie

iiberlassen sich indess der IToffnung, nach-

dem die »Gift- und Arzneigewachsc** 1862

ausgegeben sein wcrden, cine Supplcra.cnt-

Lieferuns: zur AusfiillunG: dieser und anderer

Lucken veranstalten zu konnen.

Die vorliegenden ^Biiume und Striiucher**

vereinigen in sich alle Vorzuge der friiheren

Hefte. Ebenso trefFlich prt^arirt; als tadel-

los richtig benannt, wird von ihnen nicht zu

viel behauptet sein, Avenn man sagt, dass sie

den Dank des Publikums deti Bemiihungen

4er Editoren gegeniibcr verdienen. Moge

dasselbe in seinem eigenert' Interesse, durch

recht fleissigen Ankauf, dieser Ueberzeugung

Nachdruck geben. Der billige Preis (direct

vom Selbstverleger C. Baenitz a Fascikel

1 Thlr , im Buchhandel 1 Thlr. 24 Sgr.) er-

leichtert auf gemeinnutzigc Weise die An-

schafFung, und stellt das Werk in den Be-

reich selbst bescheidenerer Krilfte. 0. B.

Nord- und mitteldeutsche Graniineen. Ein

Herbarium mit Beitriigen von A s c h e r s o n,

Bolle, Grantzow, Lasch und 0. Rein-
hardtj fur Freunde der Botanik, wie auch fiir

Landwirthe herausgegeben von C. Baenitz. I.

und II. Lieferung. Preis: direct vera Selbstver-

leger Baenitz (in GorlitzJ : 1 Thlr. ; im Buch-

handel: IV4 Thlr. Gorlitz, 1861.

Die Gniser gehoren unbestritten zu den

Gewiichsen, deren Studium bei grossem In-

teresse und ausserordentlicher praktischer Be-

deutsamkeit, nicht nur dem Anfanger, son-

dern selbst Geiibteren die meisten Schwie-

rigkeiten bereitet- Zur Ueberwindung Letz-

terer diirften leicht zugangliche und weit

verbreitete Saramlungen trockener Exemplare

das geeignetste Mittel darbieten. Der hoff-

nungsvolle Beginn einer solchen liegt uns in

den neuerdings (der zweite im Novembei*

vorigen Jahres) ausgegebenen Fascikeln des

Herrn Lehrer Baenitz vor. Beide zusam-
h

men enthalten 68 Arten in befriedigend auf-

gelegten Exemplaren. Den bei derartigen

Untemehraungen obwaltenden Verhaltnissen

musstengemass,

den LandbaU; sowie iiberhaupt nach dem

die haufigeren Graser in

erster Linie Beriicksichtigung finden^^ und

zwar mit Recht; sind dieselben ja doch fur r-

s
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Maassstabe des Xiitzlichkeitsprincips gemessen^

die bei weitem Wichtigsten und ersclieinf

mlthin ihre Kenntniss als am Dringendsten

geboten* Nicbtsdestoweniger fanden jedoch

aucb manche seltnere Florenbiirger, deren

Besitz dem Samraler vninschenswerth erscbei-
i

nen muss, einen Platz in der Collection, z, B.

Poa laxa und sudetica, Agrostis rupestris,

Festuca silvatica u, a. m.

In oinem beigefiigten Prospectus giebt

uns dcr Herausgeber die erfreulicbe Ver-

sicherung, alle Gramineen Nord- und Mittel-

deutschlands mit ihren Varietaten, die Cultur-

griiscr nicht ausgcscblossen, nach und nach

Moge er bei diesem

Vorhaben beharren und dasselbe mit der

Tiicbtigkeitj die wir an ihm gewobnt sind,

211 Ende fiibren, was, wie er selbst sagt, ver-

ausgeben zu wollen.

mittolst 5

mem
—6 Lieferungen k 30 bis 40 Nuni-

1863 gescbehen sein kann. C. B.

Empfelilenswertlie oder neue Pflanzen

Cyrtandra pendula Bl. (Cyrtandreae.)
. Diese

Pflanze erhielt der botanische Garten zu Leiden im

Jahre 1857. Sie hat einen hiibschcn Habitus und ist

wie die Sinningia-.Vrten krautig ; die Blattstengel sind

4—6 Zoll langj 4—5 Zoll lange Blatter tragend; diese

sind lllngllch, zugespitzt, gekerbt, dunkclgriin auf der

Oberflache, matter auf der Unterflilcbe. Die BIu-

menstiele sind achselstjliidig, 3— 4 Zoll lang, anfang-

lich ganz niedeiliegead, biegon sie sicb jedocb, wenvt

sich die Bliitben offnen, mit der Eiidspitze nach Oben,

was der Pflanze ein eigenthiimliches Ansehen giebt.

Die Blumen sind weiss, gelblich verwaschen, der Schlund

ist roth. An jedem Bliithenstengel entwickeln sich

2—3 Blumen, oft auch 5—6, die Blumen erscheinen
f ^^

nach und nach w^hrend eines Zeitranmes von raehr
m

als einem Monat. Abgebildet in der Flore des Jardin

IV, 2 Liv.

Phyllagathis rotnndifolia BL (Melastoma ro-

tundifolium Jack.) (Melastomaceae.) Die Herren
>

Groenewe;ren & Co. in Amsterdam fiihren in dem

Katalog Yon 18G0 ihres jjEtablissements neuer Pflanzen"

diese seltene unA zugloich schone Pflanze zuerat auf.

Herr Lispector Wi t te giebt in dem von ihm redjgirten

Jouraale „Aiinales d'Hortic. et de Botan." IV, Liv. 12
L

r

eine Abbildung dieser Pflanze, die in jedem feuchten

Warmhause einen Platz verdient. Sie stammt aus Su-

matra und empfiehlt sich namentlich durch ihre grossen

schonen Blotter.

Centradenia grandifolia Endl. (Plagiophyllum

grandifoliura Schlecht.) (Melastomaceae.) Diese,

namentlich durch ihre auf dcr unteren Seite puvpurroth

gefarbten, liber V2 ^^^^^ langen und 3—4 Zoll breiten

Blatter auszeichnende Art wurde zuerst durch Herm

Director Linden vor ein paar Jahren eingeffihrt und

verbreitet, und verdient wohl als Blattpflauze beachtet

zu werden, zumal sie sich hiibsch baut und einen scho-

nen Effect macht. Das Bot. Mag. bringt auf Taf. 5228

eine Abbildung. Die Vermehrung geschieht leicht durch
L

Stecklinge. . ,

Tillandsia pnlchella Hook. (Pourretia Surina-

mensis hort, Amstelod.) (Bromeliaceae.) Eine nied-

liche, parasitisch wachsendc Art, die viel Aehnlichkeit mit

der Tillandsia stricta Soland. hat und bereits vor 17Jah-
^

ren aus Westindien in England eingefuhrt worden ist.

Das Bot. Mag, giebt davon eine Abbildung auf Taf.

5229. E. Otto fand diese Art sehr oft in West-

indien und Siidamerika , wo Baumstamme hliufig mit

ihr vollig bewachseu sind.

Pentagonia Wendlandi Hook. (Pentagonia ma-

cropbylla H. Wendl. [non Benth.]) (Ilubiaceae.) Diese

schone Pflanze wurde von Hrn. H. Wendland aus

Centralamerika in den Garten zu Herrenhausen einge-

fiihrt uud von ihm hat sie Sir W. Hooker als Pen-

tagonia niacrophylla Bentham erhalten. Hooker halt

sie jedoch hinlanglich verschiedeu von der Bentham-
schen Art und da sie auch mit keiner andereu Art (iber-

einstimmt, so hat er sie als neu Herrn Wendland zu

Ehren benannt. Die Pflanze empfiehlt sich nament-

lich durch ihre schonen grossen Blatter, die oft eine

I^nge von 1^/2 E- erreichen, selbst schon bei kleinen

Pflanzen. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5230.

Chenopodinm purpurescens Jacq. (Chenopodium

Atriplicis L. ^ lanceolatum, ^ punctulatum, Ch. puuctu-

latum Scop., Ch. leucospermum Schrad.) Nnr wenigc

Ai'ten dieser Gattung haben Anspruch auf Schonheit

;

diese Art jedoch macht eine Ausnahme und verdient

wohl einen Platz auf den Blumcnbeeten. Sie empfiehlt

sich durch die purpurroth gefarbten krautigen Stengel,

wie durch die gleichfarbige Inflorescens. Sie ist in den

deutschcn Giirteu eben keine seltene, einjahrige, Pflanze

Abgebildet Bot. Mag. Taf. o23i.

Cuphea JoruUensis H. B. K. (Cuphea eminens
r

Planch, et Lind.) Diese schon friiher in mehreren bel-

gischen und deutscheu Gartcnschriftcn abgebildete Pflanze

ist im Bot. Mag. auf Tafel 5232 als C. JoruUensis ab-
I

gcbildet und bemerkt Sir W. Hooker, dass diese Art,

obgleich in alien Sanimlungen als C. eminens bekannt,

dennoch nicht verschiedeu Ist von der C. JoruUensis,
^

welcheu Nanien sie auch als den iilteren fiihren muss.

Calopetalou ringens J. Drum. (Pittosporaceae.)

Herr James D r u m m o n d entdeckte zuerst diesen nied-

lichen Ranker im siidwestlichen Australien. Spater

fand ihn Herr Burges im Schwanenfluss-Gebiete, dcr

auch Samen davon nach Kew sandte, aus dem mehrere

Pflanzen erzogen wurden, von denen eine im November

18G0 zum erstenmale ihre brillant goldgclben Bluthen

entwickelte. Die BluthensEengel sind endstandig und

tragen eine Menge kleiner glockenrormiger Blumen*

Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5233.
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Portulacagrandifl. caryophylloides Van Houtte,

Eine sehr hiibsche Vurietiit xnit grossen rosa uud weiss

uelkeuartig gestreiften Blumen. Sle jst wie alle Varie-

taten der P. graudiflora eiujiihrlg; liebt eineu aunnigeu

irockeneii Standort , wo sxe wiilirciid dcs ganzen Soni-

mera bliiht. Die Vermehrung gescliieht theils durch

Samen , tbeils durch Stecklinge , welcLe sich im Kalt-

hause au eincin irockuen Standorte nahe deiu Glase

iiberwintern lassen. Abgebildet in der Flore des Serres

Taf. 1389,
H

Begonia daedalea Lem. Es ist diese Art eine

der berrliebdtea Begonien, sowuhl, wie llerr L e lu ai r c

bemerkt, aller bekauiilen als auch viclleicbl aller noch

bekaiiiU werdenden- Eine Abbilduag davon fiiidct aich

in der Illu.str. Hortic. Taf. 269. Hr. Aiiib. Ver-^cbaf-

f e 1 1 hat diese reizende Art von Ilrn. Ghiesbregt
> M

aus Mexico erhalten.

Stanhopea radiosa Lem. Diese mexlcanidChe

Art, von der Lem aire eine Beschrclbung und Abbil-

duug in der Illustr. Hortic- Tat'. 270 giebt , zcicbnet

sich durch rciches Colorit , biibscbe Zeicbnung uud

zarten Geruch au3. Hcrr Amb. Verschaffelt ist iin

Besitze dieser Art.

Puya grandiflora Hook. Wie man aus der Ab-

bilduug iiu Bol. Mag. Taf» 523-4 ersicht, iiit diese Art

cine der aufTallendbica uuter den Bromeliacecu. Der

Garten zu Kew erhielt sie vbr mehreren Jahren von

Real del Monte in Mexico, Der Bliithenschaft, den sie

im Kew-Garten getrieben, hat eine Hohe vou uugefahr

12 Fuss (engl.) erreicht. Diese Art sleht der Pitcairnia

ferruginea R. & P. in einiger Beziehung nahe, naraent-

lich in dem Charakter ^floribus falcata recurvis und

pedicellis calycibusque ferrugineo-tomentosis", die Pe-

talen sind jedocb purpurfarbig und schuppenlos und

die Blumen nur 2— 3 Zoll lang , dennoch halt Sir

Williaia Hooker beide Pflanzen als nahe verwandt

und meint, es sei schwer , die Bromeliaceen ohne

Hiilfe von Abbildungen geuau zu unterscheiden. Der

Stamoi der Pflanze ist 2 — 3 Fuss hoch und so

stark wie das Bein eiues Mannes- Er ist mit den an-

teren Theilen der vei'gangeuen Blatter dicht besetzt.

Die Blatter sind zahlreich, endstandig an dem Stamme,

2—3 Fuss lang, zuriickgebogeu , breit an der Basis,

sich nach der Spitze zu allmiihlig verjiingend und in

eine scharfe t>pitze auslaufend, die Oberfliiche ist dun-

kelcrriin, die untere ist weisslich, behaart die Render

sind mit grossen harten , schwarzen , sehr scharfen

Stacheln besetzt. Der Bliithenschaft ist 5—6 Puss

lang, stark im Verh^ltniss zur Lllnge, mit blattartigen

Bracteen besetzt. Die Blumen, in KnospeD , sind fast

pfriemformig, nach unten gebogen, dem Schnabel eines

Vogels nicht unahnlich. Aufgebliiht sind sie fuuf und

mehr Zoll gross. Die Sepalen sind 2— 21; 4 Zoll lang,

lanzettlich , zugespitzt nnd wie die linienformigen,

stumpfen, griinlich weissen Petalen, gerade abstehend,

alle herabgekrummt. An der Basis der Petalen befin-

den sich zwei grosse Schuppen. Gewiss eine inter-

essantc Art,

Impatiens Walkeri Hook. General Walker,
nach dem sie benannt, hat sie zwischen Eambodda und

Neuri-Ellin auf Cevlon entdeckt; auch Hr. Thwaites

hat sie seitdem daselbst gefuuden , durch den b!c auch

in Kew einirefiihrt warden ist. Ain niiclisteu slcht dl

Art der so hiibschenund hinlanglich bekauntcn Impaticnfl

Jerdoniae. Der Stamm der L AV^ilkeri ist einfach oder

nur wcnig T^rHstelt, 1—2 Fuss hoch, aufrccht, fluischig^

tief dunkelviolet. Die Blatter sind 3—4 Zoll lang, ge-

stielt, oval, odcr lanzettlich, zugespitzt, tief griin, vieU

nervig, an der Basis verschmalert, an den Riindern go»

ziihnt und mit weichen
j

griinen Furchen bi&selzt , von

denen die nahe der Basis der BlJltter hefindlichen klcine

Die Blumen sind 1

—

I'/i ^oH ^^^Sf

scharlachroth bis auf die zwei klcincn griinen, Itupsercn

Petalen. Eine allerliebste Art, abgebildet im Bot. Mag,

Taf. 5237.

Drusen tragcn.

^

Veriniscliles.

Krappbau und Krappcultur in Griechenland

und im Orientc. Eine der wichtigstcn nnd cintrilg-

lichsten Pllanze ist der Krapp, dcsscn Wurzel, unter

dem tiirkischcn Namcn Alisare-Rissari, tmd Erythro-

danon von den altcix Griechen genannt, als ausgczcich-

netea Furbe-MUtel In dem europiiischen Handel vor-

kommt, Der Orient ist das V'aterland dieser Pflanze.

Nicht jcder Boden ist geeignet fiir die Krappcultm:,

deuu wenn sie auch in dem verschiedenartigsten Boden

fortkomincn kann, so erlanp;t dieselbe vorzugsweise

einen guten, fetten, schwereu Buden mit einer Unter-

lage von Sand uud Thon, um das Was*er zuriickhalten

zu konuen. Auf die Diingung ist nicht so sehr zu

hen, indessen ist der Ziegemmet den Krappptlanzungen

immer zutraglich; auch feuchtes Sumpfland ist ibnen

angenehm und forderlich, daher sie in den sumpfigen

Gegenden von BSotien, von Livadien, nun auch am

Piraeus, in der 2\ahe des Kopais-Sees sehr gut fortkom-

men. Die Insel Negroponte ist jedocb das bestc Krappland

und Tausende von Ccntnern dieser Wurzeln werden nur von

Euboa ausgefiihrt. Um nun Krapppfianzungen anzulegen,

muss dasFcld gut bcarbeitet, von allem Unkraute, beson-

ders den Disteln gercinigt werden ; im Friihjahrc, Ja-

nuai- auch Februar, wii-d der Same eingesSet, gewohn-

lich in Keihen, so dass dazwischcn brcite Wege bleiben.

Eegeu oder auch Bewasserung dcs Bodens sind VO0

grossem Nutzen. Nachdem die Pflanze die Hohe von

3 Fuss erreicht, wird die sie umgebende Erde, wie bei

den Kartoffeln, aufgehauft, um dadurch alle Feuchtig-

keit der Wurzel zuzufiihren. Gegen den Herbst sam-

melt man den Samen von den Pflanzen, welcher entwe-

der wieder zu neuen Pflanzungen verwendet, oder aber an

Andere, die den Krappbau betreiben wollen, sehr theuer,

namlich die Okka zn dem Preise von 1 Drachme, ver-

kauft wird. Nach 3 bis 6 Jahren schreitet man zum Ein-

sammeln der Wurzeln, die ans der Erde ansgerissen, und

von dem Kraute, das theils zu Viehfutter, besser je-

docb als Diingmittel fur die n^mlichen GewSchse sich

verwenden liisst, befreit werden. Sind dieselben so gut
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als nioglich von deni ihnen anliangeuden Sande gerei-

nigt, so laast man sie lufttrocten "vverden, was unter

Scheuern geschehen muss, well das Trocknen an der Sonne

der farbenden Kraft des. ^ Krapps schjidlicli sein soil.

Um 2U erkenneHj ob der-selbe hinreichend trocken ist,

nimmt der Kaufer 20 Wurzeln in ein Biindel ziisamraeit

und (Jrebt dasselbe kraftig um ; bei geniigender Trockeu-

heit zerbrechen die Wurzeln und sind demnach trans-

portabel ; im entgegengesetzten Falle jedoch niussen

sie noch l^ngere ^eit der Luft ausgesetzt bleibeu, well

dieselben, wenn sie noch feucht iu Ballen verpackt und

Tcrsendet werden, leicbt vom Schinimel befallen war-

den. Der Krappbau gehort, wie schon gesagt, zu dem

eintraglichsten Geschaftszweige im Orient und audi in

Griechenland, da nanilich die in der Erde bleibende

Wurzel von Jahr zu Jahr an Werth zunimmt ; so dass

z. B. eine von 6 Jahren theurer ist, als die des vier-

ten oder dritten Jahres. Bleibt eine "VYurzel jedoch 8

bis lOJahre in der Erde, was freilich selten oder nicht

gesehieht, so verliert sie an der Farbekraft ; man konnte

daher auch hier eine Art der Bestnnnmng des Farbe-

stoflFes in wi.ssenscliaftlicher Beziehung einfiihien, Welche

Chromogenometrie oder Alizerinometrie zu nennen ware,

gleichwie man die Bestimmung des Gerbestoffes Tauo-

nietrie nennt. Um ein Stremnia Land mit Krapp zu be-

pflanzen, hat man 40—50 Okkcn Samen nothwendig und

dieser Bedarf entspricht einem Geldwerthe von ebenso

viel Drachmen. Im vierten Jahre ist der Ertrag an

Wurzeln 20 bis 25 Centner und wird der Centner zu

^em Preise von 40 Dr. angenommen, so ergiebt sich

ein Gewinn derselben von 800—1000 Dr. Die Kosten

der Bearbeitung sind unbedeutend, indem letztere nur

in der Ausjiitung des Unkrautes und dem Aufwerfea

der Erde um die Wurzeln der Pflanze be.steht. Gegen

4—5000 Centner Krappwurzeln werden jHhrlich allein

aos Griechenland ausgefiihrt, die mithin einem Geld-

wei-the von 150,000 bis 200,000 Drachmen entsprechen.

Krapp-Pflanzungen finden sich auch in Klein-Asien und

auf den turkischen Insein, und eine besonders feine

Sorte, deren Wurzeln beinahe durchscheinend sind, wird

uiFiter dem Namen Ijevanti^cher Eissari in der Nahe von

Smyrna gebaut, welche man hauptsilelilich zum Fiir-

ben d^ turkischen Eaumwolleugariies verwendet. Der

Name der Pflanze Rubia stamnit von dem Worte Ruber

ab, wegen der rothen Farbe derrielben, X. Landerer.

Chemisches Siirrogat fiir F^rberrothe, Xach-

dem es sich herausgeatellt hatte, dass das Alizarin die

farbende Substanz des Krapps sei, sind von dem Fran-

zosen Russin mit Erfolg Versuche gemacht worden,

aus Naphthalin, resp. Steinkohlentheer Alizarin zu ge-

winnen, so dass man auf diesera Wege den Krapp er-

setzen konnte. In der Franzosischen Akademie nahra

Dumas den angezweifelten Erfolg in Schutz, und man

wablte zur naheren Priifung der Sache eine Commission,

welche aus den Herren Balard, Chevreuil und

Dumas selbst besteht. (Mgdb. Z.)

A^ americana als ffegen

iwunden. Die fleischigen und voll von Baft strotzen-

dqn Blatter von Agave americana, cine in ganz Grie-

chenland auf dem diirraten Boden fortkommende Pflanze,

die zur Zeit der Bliithe zu deu scht>Hsten Zierden der

Garten und Gartenanlagen gehort, werden im Orient

von dem gemeinen Volke als ein ausgezeichnetes Mit-

tel bei Brandwunden gebraucht. Man zieht von den-

selben die Epidermis der Bllitter ab und legt diese saf-

tige Masse auf die Wundstellen, die ausserordentlich

kiihlend und entziindung^widrig wirkt. Dieses Aufle-

gen muss fleissig wicderholt werden. Bei einer star-

ken Verbrennung mit Phosphor fand ich an mir selbst

diese Behandlungsweisc als die ausgezeichnetste und

leistete rair mehr Hiilfe, zeigte sich mehr schraerzstii-

lend, als andcre Mittel X. Landerer. (Gleiche

Wirkunar zeifjen die Blatter der Aloe succotrina und
^ ^ ^

der sogenannten Brandaloe ; vergl. Bonpl. IX, p. 86.

Red. d. Bonpl.)

Asphodelus-Verbraucli bei den alten Griechen.

Dic^e in Griechenland sehr haufig vorkommende Pflanze

gehorte ihrer Bestimniung nach der Trauer und deu

Todten an und wurde in den altesten Zeiten auf die

GrSber Verstorbener gepflanzt. Auch jetzt findet man

die Asphodelus-Arten auf den griechischen und tiirki-

schen Kirchhofen, und werden von den Leuten nicht
r

ausgerottet, da sich diese alte Sitte bis auf die heuti-

gen Griechen fortgeerbt zu haben scheint. Das Ge-

wilchs war der Persephone heilig und gehorte zu den

Pflanzen der Thesmophorien, welche bei diesen Festen

deshalb in Gebrauch waren, weil man sie zu denHeroicis

oder zu den Wunderkiautern zahlte und die auch we-

gen ihrer Wirkung gegen Schlangenbiss und Skorpio-

nenstich im Rufe standen. Desgleichen wurde dieser

Pflanze besondere Kraft gegen Zauberei und Gift zu-

geschrieben. Ebenso gait dieselbe fiir ein Heilmittel

bei Augenentziindungen und bei Entziindungen der

Briiste und der Testikeln. Auf den Insein des gricchi-

schen Archipels wird die Wurzel der A.sphodclen SpJio-

delen gcnannt, gegen die angefiilirten Leiden von den
r

Leuten theils in Form von Absuden, als auch in Cata-

plasmen angewendet und grosse Heilwirkungen davon

angegeben. Auch die beereniihnlichen Friichte, in Oel

eingemacht, werden gegen rheumatij^che Krankheiten

verbiaucht. X. Landerer.

Maulbeerbaumpflanzungen Oesterrelclis, in den

Jahren 1856—1860 wurden im Erzherzogthnrae Oester-

reicli outer der Enns durch die Yermittelung der Land-

wirthschafts-Gesellschaft in Wien 78^017 Maulbeerbilume

aagepfianzt. Bedeutende Maulbeerbaumpflanzungen be-

finden sich in Felixdorf mit 7583 Stuck, in WienQr-Neu-

stadt mit 8130 8tiick; am Theresienfelder Bahnhofe mit

4200 Stuck; am Badener Bahnhofe mit 17,000 Stuck,

in Atzgersdorf mit 118,687 Stiiek ; in Ilalnburg mit

22,578 Stiick; bei Sauerbrunn mit 31,800 Stiick und in

der Baumschule der Gutsverwaltung Margarethen am
Moog mit 9000 Stiick. (Oestcrr. bot. Z.)

Land- und Gartenbau-Statistik Frankreichs.

Man zUhlt Jetzt in Frankreich 141 gros.se landwirth-

schaftliche Gesellsehaften (societes d'agriculture), 50 Gar-

tenbauvereine, 9 Gesellsehaften, die sich gleichzeitigfiir

Land- und Gartenbau interessiren, 5 tbieriirztiiche Ver-

eine und 569 kleinere Ackerbauvereine (cornices agri-

coles) Dieselben haben zusammen im J. 18G I fiir

1,750,000 Fr. aufraunternde Belohnungen in Preisen und

Medaillen vertheilt, also ungcfllhr 2200 Fr. durehschnitt-
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(AUg. Hild. Z.)

Papier aus Pflanzenfaser. Man hat in Frank-

reich mit dem besten Erfolge cin dauerhaftes schones

Papier aus den Fasern des sog. spanischen Ginsters ge-

maeht, welcher in dcr Provence, in Italien, in Portu-

gal und Spanieu an diirren Stellen in Masse wachst.

Der Ginster ist bekaunt unter dem Namen SparthiantLus

junceus Lk. (Genista juncea DC, Spartium L.)- — Auch

hat bei der letzten Gewerbe-AusstelluDg m Metz em Fa-

brikant Meyer aus Cusset Papiersorten ausgestellt, die

obne Beihiilfe irgend eines andern Materials als Heu aus

Seegras (Zostera) erzeugt sind. Der Erfinder verkauft za

75 Fr. 100 Kilogr. Papier, das zur Hiilfte aus Heu und zur

Halfte aus Hadern angefertigt ist; zu 98 und 108 Fr.

solches, dessen Stoffe bloss 25 pCt. Heu beigemisclit

sind. (Vgl. Bpl. IX, p. 233.) Dicsen gdnstigen Er-

folgen in dcr Papierfabrikation ist noch die hesonders

wichtige Notiz beizufugen, da.ss es dem Professor Dr.

Schultze in Rostock vollsliindig gelungen ist, aus

alien Arten von Stroh durch cine Auflosung des-

selben verraittelst cbeinischer Eeliandlung ein Papier

herzustellen, das denijenigen aus leinenen Lumpen in

Nichts nachstehen soil. Diesc Erfindung wlire daher

von nicht geringcr Bedeutung fiir diesenlnduslriezweig.

(Vgl. Verb. d. Vers, d. Forst- u. Landw. in Bonpl. IX,

p_ 374.) Ferner findet in der neuesten Zeit die in den

Gerbereien in bellistigenden Quantitiiten sich aufhaufende

ausgenutzte Lobe erne vielversprecbende Anwendung als

Rohstoff in der Papier- und Pappdeckel-Fabrikation.

Eine Fabrik in Sachsen und in der Eheinpfalz produ-

cirt aus Lohe bereits einen sebr festen wenig hygro-

skopiscben Pappdeckel. Eine Papierfabrik ira Elsass

liefert Tapetenpapiere, mebrere Fabriken in Frankreich

und Siiddeutschland verfertigen Pack- uud Druckpa-

piere aus Lohe.

sucbe gemacht -worden, graue Concept-,

verscbiedenfarbige Schreibpapiere aus reiner Lobe und

einigen Procenten Thon darzustellen. Die Bastfaser

Kiirzlich sind auch gelungene Ver-

weisse und

lich fiir jeden Verein. Die Zahl derer, welche Belohnun-

gen erhalten haben, beliiuft sich auf 35,000. Von der

Totalsumme der vertheilten Preise komnien 350,000 als

Subvention aus der Staat:?kasse ; 1,400,000 wurden durch

Departementalgclder und personlicbc Beitragc dcr Ver-

einsmitglieder aufgebracbt, (W. Z.)

Kartoffelkrankheit durch Drainage verhindert-

Di« giinstigen Erwartungen vora Einflusse der Drai-

nage auf die Milderung der Kartoffelkrankheit werden

neuerdings bestatigt. Ueber das Ergebniss der ange-

stellten vergleicbenden Veri^uche wird Folgendes niit-

getheilt. Obgleich ungiinstige Witterungsverliiiltnisse

eintraten, welche machlen, dass allerdings das Kraut

der Kartoffeln auch auf drain irtem Felde abstarb, so

gab letzteres doch cincn doppelt so hohen Ertrag, wio

das undrainirte von gleicher Beschaffenbeit. An anderen

Orten hat der Unterscliied zwar einen so hoben Grad
i

nicht erreicht, sehr bemerkbar aber war die Mehrpro-

duction von drainirtem Felde iibcrall. Diese Erfahrun-

gen weisen mithin sehr bestimmt darauf hin, so weit

als moglich iiberall, zumal Jedoch in klimatisch raube-

ren Gegenden, vorzug.sweise nur drainirten Boden als

Kartoffelland zu benutzen.

Prilparatlon gelost, Ao dass sic \rie Flacha aussieht

;

alsdann wird sie durch ein zwcites Mittel gcbartet, cin

drittes Mittel stuutpft eine dem Bleichen &ich wider-

setzende Siiure ab , Jann folgt das gcwobnlJche

Bleichungsveifahren und endlich eine kurzc Bearbeitung

der Masse ini llolliindcr. Das Vorfahren ist so billlg,

dass der Centner fertiges Ganzzeug kelne 2 TliaK-r zu

stehen konnnt. Das auf diese Weise bereitete Papier

aus Lobe ist fest und glatt, Ijisst sich eben so gut als

jede andere Papiersorte zu Schreibzwecken benutzen

und wird von dem Erfinder dieses Vcrfahrens, nachdem

die ini Grosscn bcgonnenen Versucbe mit gutcm Er-

folge beendet sind, wahrscbeinlich von Frankreich aus

in den Handel gelangen. (Mgdh. Z.)

Der Rieseiigarten Newyorks, dcr Centralpark

gcnannt, ist cine der grossten t>L'lienswurdigkeiten der

Welt. Er wurde 1858 in Angriff genommen, misst 850

Acker, befindet sich im Herzen der Stadt und das fiir

ibu bisher verau-gabte Capital vcrschlingt tilgHcli ISOO

Dollar Zinsen. Seit dem 1. Juui 1858 arbeilen tiig-

lich 500—3000 Arbeiter inNewyorks Riesengarten ;
selbe

werden beaufsichtlgt von 32 Beumten und 50 Polizei-

dienern, die ihre eigenen Stationcn im Parke babeti-

Im vierten Jahre wird die Anlagc in Ordnung sein.

Die vom Slaate bewilligte Sunini.', um den Garten in

Ordnung zu hulten, bctragt jabrlich 150,000 Doll. Dcr

Schlittschuhteich ist im Winter tiiglich von ca. 12,000

Menschen frequentirt. Die Fahrwege haben tjine 6e-

samratlilnge von 9 englischen Meilen (fast vier Stun-

den), die Fusswege von 38 Meilen und sind rait einer

so gliicklichen Benutzung des Terrains und mit so vie-

lem Geschmack angelegt, dass man halbe Tage ihrea

Windungen folgen kann, ohne in Bewunderung der Au-

lagen zu ermiiden. Der Schopfer dieses Centralparkes

ist Hr. Frederic Law Olmstedt, wahrscbeinlich deut-

scher Abkunft, jetzt in Washington Minister des Medi-

cinalwesens (Seeretair der Sanitiitscommission) ; er hat

mebrere Werke, hesonders iiber die siidl. Staaten ge-

scbrieben und sein letztes Buck fiihrt den Titel: Jour-

nejs and Explorations in the Cotton Kingdom (Reisen

und Forschungen im Baumwollenkanigroiche ; Beobach-

tungen eines Reisenden iiber Baumwolle und Sklaverei

in den amerikanischen Sklavenstaaten). (D. A. Z.)

Zeilungs-i\acluicliten

Deidschland.

Haunover. lu Bonpl- IX. p. 375 wurde nacb den

,D. Bl.« mitgetheilt, dass im Sept. 1861 in Coburg die

erste Generalversammlung des allgemeinen deutschen

Apotheker-Vereins stnttgefunden babe. Diese Angabe

bedarf einer Bariehtigung. Der allgemeine deutscbe

Apotheker-Verein ist durch Zusammentreten des nord-

und des suddeutschen Apotheker-Vereins am 12 Sept.

1848 in Leipzig gestiftet und halt alle 3 Jahre eine

der Lohe wird zu dem Zweckc durch eine chemische Generalversammlung beider Vereine, wiihrend jeder em-

4
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Mitgliedern

eelne in den 2 folgenden Jaliren seine besondere Gene-

ralversammlung veranstaltet. Die ersto genieinschaft-

liche Generalversammlung fand 1852 in Frankfurt a. M.,

die zweite 1855 in Bonn, die diitte 1858 in Wiirzburg

ttnd die vierte 1861 in Coburg statt. Der Vorsitz

wechselt jedesmal zwiscben den Oberdirectoren der bei-

den Vereino. Von den zur Bearbeitung eines Entwurfs
m

der Pbarmacopoea gernianica erwiililten

lieisst das in Stuttgart wohnende Dr, Haidlen, nlclit

Ilaedler, das in Dresden wohnende nicbt Dr. M a li-

re r, sondern Friedr. Meurer, Medic. Dr- und Ehren-

director des norddeutscben Apothekervereins. B.

Bonn. (Naturhistorischer Verein der prenss. lUiein-

lande und Westphalen.) Derselbe batte auf der Pfingst-

venanimlung 1861

ordentlicbe Generalversammlung am 7. Oct. zu Bonn

abzuhalten, vorzngsweise, iim das vom Verciue erwor-

bene und fiir die dauernde Aufbewabrung der Bibliothek

und der Saminlungen

und

zn Trier besehlossenj eine ausser-

bestimmte Haus za besicbtigen

von des.sen Einrichtung Kenntniss zu nehmen.

Linige SO Mitglieder batten sich daber zu dieser Ver-

Der President des Vereins,banmilung eingefunden.

Hcrr Ober-Bergbauptraann v. Dechen, eroffnete die

iSitzung, indem er sich freute, die Gesellscbaft in dem
eigenen Locale begriissen zu konnen und theilte in

Kurzem die Gescbicbte der Erwerbung des Ictztern mit;

es sei besondcrs der Uinstand, dass das erworbene Haus
einen so geruumigen Saal darbiete, in welcbem auch

die Versamnilungen des Vereins binreicbenden Platz

filnden, fCir den Ankauf entscbeidend gewesen. In die-

sem Raume sei zugleicb die Bibliotbek in der Weise

aufgestellt worden, dass aucb fiir die klinftigen Erwer-

bungen Platz genug bleibe. Von den dem Vereine ge-

borigen Summlungen sei das dureb mebrfacbe Scben-

kuiigen zu eiaem sebr ansehuiicben und vollstandigen

angewacbseue Herbarium in einem der obern Eaume
des Gebaudes fiir die Benutzung passend und bereits

voUstandig geordnet untergebracht. Aucb ein Theil

der grossen Mineruliensammlung babe bereits aufge-

stellt werden konnen, wahrend ein eben so grosser Theil

cinst\vcilen no eh eingepackt gelassen werden mnsste.

Am wenigsten voUstS-ndig seien die Samnilungen der

Thiere, von welcben nur die ornitbologische etwas

So bleibe nocb

fur die Folge genug zu tbun iibrig , und da das Haus

fiir die niiehsten Jahre Raum genug darbiete, so diirfe

der Vorstand wobl mit Eecht auf allseitige und freund-

liche

iiber die ersten Aafange hinuusgebe.

Unterstiitzung Seitens der Mitglieder recbnen,

deren Thatigkeit sich namentlich der Vervollstiindigung

der Sammlungen zuwenden moge. Wenn demnach wie

bisher die Pfingstversammlungen als Wanderversamm-

Inngen zwischen den verschiedenen Hauptorten der bei-

den Provinzen wecbseln wurden, so boffe der Vorstand,

kunftigbin die Geaellschaft in jedem Herbste in dem
eigenen Hause begriissen zu durfen, damlt dieselbe Ge-

legenheit babe, sich von dem Fortschritte des Instituts

2U iiberzeu;ren.

Prof. Treviranns eroffnete sodann die Reihe der

Vortrage mit folgenden Worten iiber das Einschliessen

jeder Pflanzenspecies in eine Papierhiilse als Mittel,

Herbarien gegen Insecten zu sicbera. 1st ein Herba-

rium dem Pflanzenforscher unentbehrllch, und ist die zweck-

miissige Anlage oderBescbaffung eines solchen bescbwer-

lichj zeitraubend und kostbar, so ist es die Erhaltung der

Ptianzen in einem fur die Uiitcrsuchung geeigneten Zu-

stande nicht minder. Nachst der Feucbtigkcit ist es

vorziiglich der AugrifF von Insecten , was hier zersto-

rend einzuwirken vermag, und bekannt ist, dass von

den kos'.baren Herbarien, welcbe im Local der ost-
F

indischen Coinpagnie zu London seit sehr langer Zeit

aufgespeichert wurden, ein Drittbeil bei Aufbebung der

Gesellschaft vor etlichen Jahren sich zerstort zeigte.

Um hier nur von den JiTacbtbeilen durch Insecten

-

frass zu reden, so hat man, seit das Aufkleben der

Pflanzen-Exemplare durch vergifteten Leim ausser Ge-

brauch gckomraen , oder doch in der Anwcndung
sehr beschrankt worden ist, auf andere Mittel godacbt,

sie dauernd dagegen zu sichern. Ein im Bulletin der

Soc. botan. de France von 1858 durch Lenormand
enipfohlenes Mittel, namlich Sulphure de Carbone, des-

sen Diimpfcn man die Pflanzen in einem Kasten fiir

etliche Tage aussetzen soli, bat keine Anerkennung ge-

funden: indem es , wiewobl wirksam , niclit auf die

Dauer scbiitzt und die Anwcndung desselben nicht ge-

fahrlos ist. Weit mehr Beifall hat das zuerst, soviel

ich weiss, von J. E. Smith vorgcschlagene Verfahren

(Introd. to Bot. II. Ed. 510), nilmlicb das Bestreichen

mit einer Auflusung von Sublimat in Weingeist
,

ge-

funden, und wird dermal en bei mehreren grossen Pfian-

zensammlungen des In- und Auslandes angewandt, obne

dass mir jedoch iiber den Eifolg nach vieljiihriger An-

wcndung Kunde zugekommen ware. Bedenklich ist,

dass Prof. Lin die y, der eines der grossten und best-

erhaltenen Herbarien in London besitzt, das Mittel be-

schwerlich anzuwenden, kostbar und dabei, versteht sich

auf die Dauer, unwirksam nennt (Introd, to Bot. III.

Ed. 541). Eben so wenig wird Anwcndung davon ge-

maoht in dem, gegenwiirtig vielleicht, wo nicht grossten,

doch bedeutendsten Herbarium, namlich dem von Sir

Will. Hooker in Kew, indem man hier durch sorg-

filltige Verschliessung der Schranke und Fiicher, sowie

durch fieissiges Durchsehen der Pflanzen, wofiir ein

eigener Conservator angestellt ist, den Zweck zu er-

reicbcn sucht. Auch wird in der an Compoaiten der-

malen, wie ich glaube, reichsten Sammlung, namlich

der des Dr. Scbultz-Bipontinus in Deidesheimj

nur die genannte Vorsiehtsregel in Anwcndung ge-

bracbt, obne dass man sich der Infection durch Subli-

mat bedient. Es war zu Rostock im Jahre 1815, als

ich in meiner Sammlung an werthvoilen Arten von
Scorzonera, Tragopogon , CrepFs und anderen Cicho-

r

raceen, welcbe ich friiber studirt batte, bedcutende Zer-

storungen von Insecten wahrnahm und die mir geblie-

benen Exeraplare desfalls mit der Sublimat-Auflosung,

genau nach der Angabe von Smith zubereitet, be-

strich. Nachdem einige Jahre vertiossen , sab ich mit

i?cbrec,ken und Verdruss meine Pflanzen, die ich vollig

gesichert glaubte, theilweise durch Insectenfrass zer-

stort, und ich erklarte mir dies duicb eine Verfliichti-
j

gnng des angewandten Sicherungsmlttels. Zugleicb

oahm ich wahr, dass vorzugsweise solcbe Exemplare
angegrifFen waren, die durch Dicke der Wurzeln, der

Stengel, der Blumenkopfo den Insecten das Eindringen

erleichtert batten. Ich versuchte also das Einschliessen
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jo des Exemplars in eiiie genau anliegende Hiilse von sehr

(J diinnem Papier und hatte nach einigcn Jahren das Ver-

gnugen, zu sehen, dass die so behandelten Pilaiizen

vollig frei geblieben waren. Desbalb dehnte ich den

Gebraucb aucb auf aiidere Gattuugen aus , welcbe die-

sem zerstoreuden Einflu^sse am meistcn ausgesetzt sind,

als Compositen, Canipanulaceen,Uiubellifereu, Cruclferen,

Eupborbiaceen u. a. und kann versicbern, dass diesel-

ben bis diesen Augenblick, also nacb 20—40 Jabren,

im Allgemeinen unbeschiidlgt geblieben sind, da es

sonst unaufhorliclier Erneuerung des Abganga bednrfle.

Ich sage. im Allgemeinen; denn einige Male babe ich

aneb bei dicsem Vcrfuhi-en Zerstbrungen erlitten

:

es

sei, dass im Extmplare scbon Brut war, als ich es ein-

schloss, oder dass die Papierbiilse cine Liicke haben

wodurch es dem Thiere moglicb ward, einzu-

Jedenfalls ist nur im erstea von diesen bci-

mocbte,

dringen.

den Fallen, nicbt im zweiten, der Scbaden von einiger

Erheblicbkeit gewesen. Gegen dieses Mittel , welches

begreiflich nur fiir gro&se Sammluiigen ohne eigenen

Conservator sich empfiehlt, da bei kleineren der fleissige

Gebrauch vom Besitzer geniigt, liisst sich eimvenden,

dass es viel Zeit zur Anwendung erfordere, betracbtlich

mebr Kosten mache und den Gebrauch des Herbars er-

schwere. Die ersten beiden Nacbtheile aber hat es nut

dem Gebraucbe von Subliniat geniein, und die etwas

welcher Tage lang darin ver-

erschwerte Henutzung kommt , wie ich glaube , nicht

gegen die Vortheile des Mittels in Betracht, unter dcnen

nicbt der geringste istj dass das Exemplar auf eine

dauernde Weise nicht bloss gegen Insecten , sondern

auch gegen Staub und alle raechanischen Yerletzungen,

mehr als auf jede andere Weise geschiitzt ist. Hierzn

kommt, dass nicht alle Pflanzen dieses Schutzmittel be-

diirfen, z. B. nicht Graser, Halbgrascr, Caryophyllaceen,

Farnkrliuter, Moose u. s. w. Vor Allem aber ist zu

erwagen, dass dasselbe keinerhd IS'acbtheile fiir die Ge-

sundbeit mit sich fiihrt^ was von der Vergiftung durch

Sublimat nicht gelten kann : denn dass in einem Raunie,

wo Tausende Ton Pflanzen ibr empfangenes fiiichtiges

Gift der eingeschlossenen Atmosphare immerfort wie-

dergeben konnen , der,

weilt, keinen Nachtheil davon fiir seine Gesundheit

empfinden sollte, kann ich nicht glauben. Gleichwohl

darf man im Kriege gegen die nnablUssige verderbliche

Tbatigkeit des Insectenhceres, meiner Meinung nach,

es nicht beim blossen Schutz der Pflanzen dagegen be-

wenden lassen, sondern muss auf Todtung imd mog-

lichste Ausrottung des Ungeziefers bedacht sein. Da

es nicht kann vermiedcn werden, dass man aus anderen

Sammlungen Exemplare in die seinige aufnehme, so

scheint es noting, alle in solchen etwa vorhandene Brut

durch Impragniren derselben mit Sublimat zu todten,

bevor man sie einkapselt und einrcihet. Sollte man

indessen dieses Mittel , auch sparsam angewandt , dcn-

noch fiirchten, so diirften die neu erworbenen Pflanzen

ein Jahr lang von der Sammlung getrennt, in einer

Art von Quarantaine zu halten sein. Ferner aber ist

die Lebensart der verderblichen Insecten genauer, als

bisber meines Wisscns geschehen, zu beobachten, um
dadurch die Mittel zu ihrer Vertilgung sicherei kennen

zu lernen.

fast allein zu fiirchtende der kleine braune Kafer, den

Nach meiner Erfabrung ist von solchen das

Smith a. a. 0. Ptinns Fur, Lindley aber a. a. O.

Anobium castancum ncnnt ; mir nannte ein ausgc-

zeichnetcr Entomologc ihn Anobium paniccum. Dieses

Insect ist in scincm vollkommenen Zustande leider Samm-

leru so bekaunt, dass ich nicht nuthig huben werde, es

zu beschrcibon ; allein in selnem unvullkommencn Zu-

staude, als Larve, verdieut es die xnelste BeriickHJcb-

tigung. Es hat die Gcstalt eines klcincn welsacn,

schwachbehaarten Wurmes mit brauiiem Kopfe, der

nur am vorderen Theilo seines Korpers drei P

unvoUkommencr Fiisse besitzt, mit denen er sich sehr

miibsam und langsam fortbewcgt. Erst gegen das Ende

ilires zweiten Lebensjahres wird diese Larve zur Puppc,
F

namlicb im Anfange Mai, nachdem sie wiihrend zweier

Winter in einer Art von Gehause , welches »ie sich

mittelst eines klebrigen Saftes gcmacbt hatte, einge-

schlossen gewesen war. Aus der Puppe geht dann am

Ende Mai oder ini Anfange Juni des nrunlichen Jabres

der vollkommenc Kilfer hervor, der eben so agil ist,

als die Larve trage gcvvcsen , die Zwischenrilume der

Sammlung rasch durcbschliipft, im Zimmcr unihcrflicgt

und sich begattet, worauf er in der zweiten Ilulfte des

Sominers zwar noch die Pflt benagt, oder in Stiicke

zerfribst, aber die Lebendigkeit der Bcwegung immci*

mehr verliert und endlich im Ilerbste stirbt, so dass

man im Winter und ersten

Jahres nur todte Kiifer findet , keine Icbcnden. Aus

dem Ei, das ich jedocb niemals sah , eutsteht, wann,

vermag ich nicht anzugeben, der Wurra als ein weisses

Piinktchen, und dieser kleine Korper, der im Mai des

folgenden Jahres die Grosse von einem Stecknadel-

knopfe hat, ist erst im zweiten Friihjahre ganz ausge-

wachsen, wobei er seine weisse Farbe in ein Gelblich-

weiss andert. Es kilme nun darauf an, die erstaunlich

multiplicative ThiUigkeit dieses Insects, die allein wah-

rend seiner Schwlliinzeit im Juni, oder um sicher zu

gehen, von der Mitte des Mai bis zur Mitte des Juli

zu fiirchten ist, unwiiksam fiir die Sammlung zu

macben. Vorschlage dazu lassen sich nur von Ento-

mologen, die mit der Lebensweise dieser kleinen Thiere

bekannt sind, erwaiten, und dazu erlaube ich mir, die

in dieser verehrten Yersammlung etwa gegenwartigen

ergebenst aufzufordern. So viel darf ich sagen, dass

starkriechende Substanzen , auf welche namentlich

Lindley a. a. O. grosses Vertrauen setzt, mir nicbts

geholfen haben, eben so wenig geschwefeltes Queck-

fiilber, sogenannter Mercurial-Mohr , in Papierkapselu

zwischen die Bogen des Herbars vertbeilt, indem ich
r

die Thierchen munter in dem schwarzen Pulver laufeu

sah, Aber mehr, und das Meiste, wis ich glaube, ist

davon zu erwarten, dass man die Pflanzenpakete wiib-

rend der gefiihrlichen Zeit in eine freie, der Sonne und

vor Allem einem durchziehenden lebhaften Winde bloss-

gestellte Lage versetze, indem die an stete Dunkelbeit

und nie sich erneuernde Luft gewohnten Thiere Hellig-

keit und Luftzug sehr scheuen. Eine dazu geeignete

Einrichtung jedoch anzugeben, muss von vorabgchender

Kenntniss der LocalitlUen abhangen. Ich schliesse also

hiermit meine unmassgeblichen Vorschliige, uudbemerke

nur noch , dass dabei die kleinen hellgrauen Milben

nicht berucksichtigt sind , welche die Blumenbl^tter, />

z, B. der Panunkeln , Cruciferen , zu benagen pflegen j

. .^ c^^ji^y
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und manchmyl ganz aufzehren. Gegen diese schiiizt

das von mir vorgeschlagene Mittel iiichtj und icli weiss

kcin anderes anziigeben , als wiederholtes Bestreichen

mit SuLliniat-Auffosung. Der Schaden ron ihnen ist

aber auch unbedeutend, nnd zudem glaubc ich bemerkt

zn haben, dass nur Exemplare, die erst ganz kiirzlich

getrocknet aind, davon betroffen werdeu. — Mit Bc-

zielumg auf diesen Vortrag legte Prof. Tre v ir anus
spater zwei Pakete seines Herbars aus Fauiilicn , die

ganz besonders von den AngiifFen des genannten Kiifers

^u leiden liaben, nanilicli Cichoraceen und Umbelliferen

vor, theils um die MetLode beiin Einschliessen in die

Papierliiilrienj theiljj die schutzende oder nicht sclmtzende

Wirkung davon zu zeigen
, indem er die Versicherung

gab, dass er diese Pakete scit etwa einem Jahie nicht

geoftnet babe.*j

Der Viceprasident Dr. Mar quart sprach sodann

iiber Flechtenpurpur. Die Familie der Flechtenj Liche-

nes, hat ihre Vertreter in alien Gegenden der Welt;

dieselben steigcn auf die hochsten Berge , bis zum

Ich zog diese Flechten in den Bereich meiner Utiter-

suchung auf diesen Farbestoff und freue mich, mitthei-

len zu konnen. dass wir in Dcutscbland Material Grenu^r

besitzen, um diese Farben selbst bcreiten zu konnen.

Meine Nachforscbungen beziehen sick einstweileu auf

eine Flechte, welche die Fclsea am Oberrhein in grossen

Massen bedeckt. Es ist die Umbilicaria pustulata, Hoffm.

(Scherer) oder auch Nabelflechte genannt. Nach neuern

Forschern heisst sie Lasallia pustulata. Die gemahle-

nen Flechten konnen durch Alkohol oder durch heisse

Essigsilure oder durch eine Mischung von Alkohol

und Annnoniak oder durch irgend ein Alkali oder

Kalkwasser hehandelt werden. Aus dem Alkohol oder

gewinnt man die rohe Flechtensaureder Essig!=iiure

durch Verdunsten des

ewigen Schnce empor uiid vermitteln glcichsam die

Cultur auf dem oden Felsen. Sie sind seither Lieb-

lingrikinder der Bot.mikcr gewesen , wcnn auch ihr

Studiuni mit vielcn Schwierigkeiten verbunden ist, weii

ihr Aeusseres in den verschiedenen Lebensaltem sich

sehr ilndert und ihr Wachsthum zlemlich laiigsam fort-

schreitet. In technischer Beziehung waren sie hochst

nnbedeutend und auch die Chemiker hatten sie nur we-

nig in den Bereich ihrer Untersuchung gezogen. In

friiheren Zciten "wurden einige Flechten als medicinisch

wichtig betrachtet, z. B. die Herba pulmonariae arbor,

und Lichen islandicus Jetzt ist die medicinische An-

wendung nur noch auf das isUlndisehe Moos beschriinkt,

Losungsraittcl

kaiischen Losung durch Yerseizen mit

au5 der al-

Salz- od^r

JSchwefelsaure, Die auf die eine oder andere Art ge-

wonnenc Flechtensllurc wird lu Ammoniak gelost, zum
Kochen erhitzt und der Luft bel 15—-^0 C. ausgesetzt.

Die Farbe andert sIch allmalich und wird zuletzt leb-

baft roth, Ist dieser Zustand eingetreten, so gitbt man
die Faibe in flacbe Gefasse, in welchen dieselbe 10— 12

mm. hoch steht und der Luft eine verhrdtnissmassig

grosse Oberflache darbietet. Diese Gefasse werden all-

nuilich auf 40—60 <> erwarmt. Nach einigen Tagen ist

die beabsichtigte Umiinderung des Farbestotfcs einge-

treten, welche sich dadurch zu erkennen glebt , dass

die Fliissigkeit purpur-violet gewordcn ist uud sich

gegen schwache Jsauren unempfindiich zeigt, Seide und
Wolle ohne andure Beihulfe luftecht fiubt. Der frau-

zosische Handels-Artikel ist ein Product, welches durch

FaUun der amnioniakallschen Aufiosuug der Flechten-

saure mit Chlorkalium entsteht. Es sollte mir lieb

dieses aber mit Recht ein sehr geschiltztes Aizueimittel. ' sein, wenn ich durch die vorgeleglen Muster uud diese

Ausserdem warden aus den Flechten Farbestoffe bereitet

und zvvar das Lakmus , ein Product Hollands, die Or-

seille uud Cudbear. Zur Fabiikation dieser Farben
L

holte man die Flechten von Inseln des atlantischen

Oceans und namentlich dienten hierzu Koccelle- Arteu

und eine Krusteutiechte Lecaiiora tartarea, welche auch

an unseren Felsen wachst. Friiher uud auch jetzt

ward die Laknius-Fabrikation als ein Geheimniss be-

trachtet- Wir verdanken dem verstorbenen Xe es von
Eseubeck dem Jiingern nilhere Nachrichten liber die

angewandten Flechten, da es ihm wiihieud seines Auf-

enthaltes in Leyden gelang, das importirte Pohmaterial

zur Latmus-Fabrikation zu erhalten und botanisch zu

bestimmen. In neuererZeit bereiten nun die Franzosen

eine sehr schone Purpurfarbe aus Flechten, welche Le-

canorsaurCj Orselsilure und Erythrinsaure enthalten und

welche sie ebcnfalls zu Schiffe importiren. Diese neue

Farbe, welche unter dem Nanicn Pourpre francais ver-

kauft und sehr theuer bezahlt wird, machte mieh auf

Untersuchungen aufmeiksam , welche ich in friiheren

Jahren mit eiuheimischen Flechten unternomuien hatte.

O'O

Audeutungen Yeranlassung gegeben hatte, dass ein bis-

her unbenutztes deutsches Landesproduct Gelcgenheit

zu einer gewinnreicheu Fabrikation gjlbe und uns in

diesem Artikel wieder von Frankreich unabhaiiiriir

machte.

Endlich legte Dr. Mar quart s^xn Kiistchen mit

Cocablattern vor und iiusserte sich ilber dieses Mittel

in folgender Weise: In neuester Zelt ist wieder auf

eine durch die Arbeit des Herrn Geheimenraths Woh-
ler (Liebig, Ann. B. 114 p. 213) bekannte Thatsache

aufmerksara gemacht worden , welche darin besteht.

dass einige Volker Peru's und Siidamerika's Coca
kauen, welche man daher Coc[ueros nennt. Ueber die

Wirkung dieses Kaumittels werden die wunderbar-
sten Angaben gemacht. Die Coca soil, miissig ge-

nossen, aufregend wirken, die Nahrung auf langere Zeit

ersetzen konnen und fahig machen, die grossten An-

Der unmassige Genuss derstrongungen zu ertragen.

*) Mittel gegen Insecten in Herbarien siche Bonpl.
Ill, p. 251; Vll, p. 184. {5o viel wir wissen, bat Dr.

Schlotthauber in Gottingen nach einem ueueu, bis

jetzt nicht bekannt gewordenen Verfahren ein wirk-
sames Vertilgungomiitel in seinem Herbarium in An-
wendung gebracht, iiber welches wir wohl spiitcr be-
ricbten werden. Ked, d. BonpL

Coca soil, ahnlieh dem Mlssbrauch des Opiums, haurig

zumLaster werden uud alle die schadlichen Wiikungeu
der narkotischen Gifte , rauschartigen Zustand mit
Visionen, friihes Altern, Stumpfsinn uni Blod^inn her-

vorbringen. Dass diese Angaben im Allgemeiuen auf
VVahrheit beruhen, bestatigen alle Keisenden, welche
Peru bcsuchten, wo die Mutterpflanze der Coca, Ery-
throxylon Coca L, angebuut und als Haudels-Artikel

ausgefiihrt wird. Unwahr ist es aber, dass die India-

ner beim Kauen der Coca die Nahrung liingere Zeit
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entbchven kounen, Der Indianer ist iiberliaupt, wie

alle Bewonuer der Tropen , ein massiger Esser mid

vermag mit einem Silckchun gciosteten Mais uiid eiiiem

Packchen Coca ucbst dem uiieiitbelnlichen StiickcLcn

Erde mit ungeloschtem Kalk vermiscbt allevdings Tage

lang die starksten Marache iiber die bucbstcn Berg-

passe auszLifiibren, was unter unseren Verbahnissen ua-

uioglieh scheint. Das Cocakauen scheint bei den India-

nern aucb seit den altesten Zeiten im Gebraucbe zu

sein. Bei den kleinen Thonfiguren (Idolos), welche man

aus jenen Gegenden siebt, kann man den mannlicben

Kopf Vou den weiblieben auf den er.sten Blick unter-

schciden, indem die mannlicben Kopfe stets eine Backc

etwas ge.-jcliwollen zeigen, veranlaast durcb das unver-

meidlicbe Cocabiluscbcben, wie wir e» bei unsern Ta-

backskauei'u aucb seben. Wir baben deu Amerikanern

das Tabackraucbeu und wabrscbeinlicb aucb den Ge-

braucb des Tabackscbnupfens nacbgeabmt und es blelbt

wirklicb merkwiirdig , dass wir nacbabmungssucbtigen

Dcutscbe noch nicht zuni Cocakauen iibeigegangen

sind. Es ist das uin so merkwiirdiger , ais dock das

Cocakauen einen bestimfnten Zweck bat und augen-

scbeinlicben Gewinn in Aufrecbibaltung der Lebens-

krafte und Kraft zu ausscrgewohnlicben Anstrengungeu

verschafft. Jedenfalls scbcint mir der (iegenstand in

tberapeutiscber Hinsicbt beacbtenswertb j um so mebr,

als W o b 1 e r, welcber voa dlescr nlimlichcn Ansiclit

ausging, sicb das notbige Material durcb Dr, Scber-
zer, Mitglied der Movaia-Expedition, verschuffte, um
eine cbeniiscbe Untersucbung der Coca zu vcranbtsscn.

Das Resultat ist ein Alkaloid, das Cocaui, mit AVir-

kungen, abniicb dem A tropin , obne auf die Pupillc,

wie dieses zu wirken. Ich babe Yeraiilassung genom-

nien , mu* eine grosse Quantitat Coca direct aus Peru

zu bestellen und werde damit Gelegenbeit zu ausreicben-

den Versucbea uber die Eigcnthiiailicbkeit dieser Blatter

verscbaffen. (Vgl. Bonpk VllI, p. 355, 378; IX, p. 273.)

Dr. Wirt gen aus Coblenz spracb dann iiber die

Vegetation der Vorder - Eifel. Er babe dieselbe seit

langen Jabren in den verscbiedenen Jabreszeiten durcb-

sucbt und namentlicb im letzten Friilijabre seine friibe-

ren Beobacbtungen so weit erganzt , dass er die Flora

der Eifel nunmebr als ziemlicb vollstandig durcbforscbt

betracbteii konne. Es stellte sich dabei heraus, dass

diese Flora keineswegs so arm sei, als man im Allge-

meineu anzuucbmen pflegc. Namentlicb sei die Umge-

bung von Bertricb ausgezeicbnet durcb ibreu Eeicb-

tbuni. (Vergl. Bertricb, ein Vegetationsbild von Fh.

Wirtgen, in Bonpl. II, p. 131.; Die Gegend von

Gerolstcia zable nock etwa 800 , die von Adenau

700 Arten und die von Daun iibertrefte Adenau

bedeutend. Bekanntlich rage der Locbste Puukt der

Eifel, die bobe Acbt, nicbt iiber 2340 Fuss hinaus.

Gerade dieser Punkt babe nocb einen bedeutenden

Arten-Reicbtbum, indem auf dem das Hocb-Plateau

uberragendeu Basaltkegel sicb fiber 250 Pflanzen

auffinden liessen. Bezeicbne man mit den Pflan-

zen-'ieograpben die Hoben bis zu 2000 Fuss, als die

Eegion der Bucben, auf welcbe die Eegion der Co-

niferen folge, so reicben nur die bocbsten Spitzen nocb

in die letztere Region binein. Die Entwickelung der

Coniferen sei daber begreifiicber Weise ausserst be-

scbraakt und zeicbne sich die Eifel im Ganzen durch

ibre Aruiutb au Xadelbolzern aus; die Ficbte uud der

Wacbbolder, im Wcsterwald von grosscrer Eedeutungj

komme in der Eifel fast nur angcpfianzt Tor. Dagcgeil

begiinstigt die Frucbtbarkeit des verwittcrten Baftnlt-

und Lava-Bodeus die Vegetation der Bucbe uiigemeiw,

so dass scbijne Bucbenwalduugen in der Eifel nicbt

selten angetroffen werden. Bei dem verbaltnissmilssig

geringen Hijhen-Unlerscbiede liisst sicb kein erbeblicber

Einfiuss der Hobe crkennen. Dennocb finden sich einige

wenige, nur den rauben bucbsten Hervorrngungcn des

Bodens eigene Pflanzcn, wie Campanula latifolia, Sedum

fabaria, Galium bercynicum und saxatile , Vaccinium

vitis idaeaj Pauunculus bederaccus (Batrachium bedera-

Ceum) sonst nur dcu bOcbsten Punkten eigcn, findc sich

ausnabmsweise bei Kruft , nur 100 Fuss iiber dem

Kheinsplegel, docb zeige dieser vereinzeUe Punkt eine

durch ortliche Veihaltuisse bedingte auffalkud niedcre

Tempcratur, indem das Wasser mitten im Sounncr nur

circa G** R. besitze. Cirsiuni acaulc fiiide sich selten

tinter lOUO FiM8 Hobe. In Bezug auf die Bodcnbe-

schaffenbeit nimuit Dr. Wirtgen fiir die Eifel vicr

Haupt-Bodenarten an; die Vervvitterung der Grauwacke,

des Kalks, des bunlen J?andsteins und der vulcaniscbeu

Gesteine, bedingt diese vier Verachiedenheiten. Der

vulcaniscbe Boden ist duvcli Pflanzenarteu in keiner

Weisc ausgczeichnet ; er zcigt keine ibm cigenthiim-

licbe Species, dagegcn zeigt er einzelne Pfliinzen in

aulfallend scbbncr Entwickehuig, wllbrend andere auf

ibm vollstHudig verkriippcln. So zeigen Daucus Ca-

' rotta, Achillea millefolium, Scabiosa columbaria Tvahre

Pygmaenformen. Kraut uud Stengel erheben sich kaum

uber einen Zoll, wahreud die Bliitbe gewobnlfcb sebr

vollkommen erscheiut. Am odestea seben die Schaf-

weiden aus. Der gar nicht hobe Mosenberg bei Man-

derscheid (1638 Fuss) zeigt nur rothbrauue ode Ge-

hilnge, an denen Weiss- und Schlehdora kaum iiber

einen halben Fuss holies Gestriipp bilden. Aucb der

Romersberg am Pulvermaar zeigt nur verkriippelte Ge-

wachse. Der Kaikboden iibt obne Zweifel einen sebr

bedeutenden Einfiuss auf den Cbavakter der Vegetation,

wenn auch weniger dabei die cbemischen als vielmebr

die physikalischen Eigenscbafien diesera Einflusse zu

Grunde liegen raogen. Die Langsamkelt, mit welcber

dieser Boden erwilrmt wird , bedingt eine Armuth der

Friiblings-Flora (Polygala calcaria und uliginosa sind

davon ausgenoramen), wJlbrend andererseits der Boden

die Warmc lllngcr zuriickhalt und daber eine auffalleud

fichiiue Ilerbst-Flora bedingt. Wenn der Grauwacken-

Boden langst ode und kahl erscbeint, bliibcn die Herbst-

pflanzen in der Kalkeifel noch in voiler Pracbt: Gen-

tiana germanica, Prunella grandiflora, Aconitum emi-

nens. Merkwurdior ist auch, dass die Brombeerarten

bis auf zwei, worunter Rubus caesius, auf dem Kaik-

boden vollig verschwinden, wahreud der vulkaniscbe

Boden, so wie der Saudstein, sebr reich an mannigfal-

ligen Brombeerarten sind. Besonders ist die Gegend

von Bertricb und Manderscheid durch die Pracbt der

Bliitben des Rubus insiguis und Rubus elegans ausge-

zelcbnet. Sebr merkwurdig in Bezug auf die Vegeta-

tion sind die Maare , von denen Wirtgen dreizehn

untersucbte. Secbs derselben entbalten Wasser, mehrere

I
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xnr^
V" sind suinpfig, audere zeigen Torfmoore, andere sind

sj fast trocken gelegt. Die Ufer des schonen Pulvernaaars

bei Gilienfeld, geschmiickt iriit prachtvoUem Buchwalde,

hegen Elatine triandra , Zanichellia rcpens , LittoreUa

lacustris , Batrachium hederaceurn , Scirpus lacustris.

Das reichste , in Bezug auf seine Vegetation, ist das

sehalkennaehrener Maar, dessen Siidseite Sandboden,

dessen Nordseite einen sehr pflanzenreichen Torfsumpf

darstellt. Hier wachsen Utrlcularia, Sparganium mini-

mum, Cicuta virosa, Potamogeton heterophyllum, Chara

aspera nni viele seltene Grliser und Cyperaceen. So

5de wie das weinfclder Maar erschelnt, so kommen doch

im Wasser hier zehn Arten (darunter Equisetum limo-

sorum), am Rande 66 Arten vor (unter letzteren Myo-

sotis ligulata, Epilobium virgatum, Litorella lacustris).

Das meerfelder Maar^ das einzige niit einem Kahne be-

fahrene , ist auf dor einen Seite versumpft und zeigt

schone Cariceen , so wie Vaccinium oxycoccus. Das

stroliner Maar und das Diirre-Maar sind fast -wasserlos,

dagegeu selir torfreich und zeigen Scbeuchzeria palu-

stris, Hydrocotyle vulgaris u- s, -w. Auch der moos

brucher Weiher, das hochsfgelegene Maar , bietet eine

reiche Torfvegetation. Wirtgen fand hier an zwei-

hundert Arten. Die Vegetation des cultivirten Bodens,

die eine Eeihe von Jaliren sehr trostlos erscliien , bat

sich in den letzten Jahren duicb bessere Cnltur und

grossere Sorgfalt erbeblich gebessert , so dass jetzt an

Tielen Orten sehr schoner Hafer und selbst Weizen ge-

zogen wird, wo friiher nur Haide wuchs.

Der Prasident schloss sodann nach mcbreren hierauf

gehaltenen VortrJigen iiber Gegenstande aus anderen'

Katurgebieten die Sitzung, mit dcm Wunsche, auf ein

frolilicbes Wiedersehen in Siegen, dem fiir das nacLste

Jahr Taestimmten Versamnilungsort,

Dresden. Am 20. Dec. feierte der Adjunct der K.

L. - C. Akademie der Naturforscber , Geh. Med. - Rath

Dr. Cams (1789 zu Leipzig geboren) unter allgemei-

ner Theilnahme sein 50j[irigesDoctorjubil!lum. Minister

y. Beust uberbraehtc ihm die Ernennnng zam Ge-

heimratb , eine Deputation der Universitiit Leipzig das

Jubeldiplom, eine Deputation des liiesigen akademischen
V

Eaths die Ernennung zum Ehreumitglied der Akarlemie

der Kiinste , eine Deputation der liiesigen Aerzte eine

Votivtafel, dei*Grossherzog vonSachsen-Weimar sckickte

ihm das Comthurkreuz seines Falkenordens , von dum

literar. Verein und der naturhistorischen Gesellscbaft in

Nf!mberg wurde er als Ehrenmitglied aufgenonimeDy

n, 8. w. Nacbmittags wurde ilim von saramtlicben

Aerzten ein Diner gegeben. Der Jubilar hat iibrigens

seinen Ehrentag selbst dadurcb gefeiert , dass er der

liiesigen Kinderheilanstalt 200 Thlr. verehrte. ^

Leipzig. Neueren Berichten zufolge hat die H e u gli n-

sche Expedition ihr Ziel nicht aus den Aogen verloren.

Dr. W- Munzinger und Kinzelbach gehen niim-

lich geradenwegs von Osten her auf Wara zu, wah-

rend Heuglin, Steudner und Schubert ihren

Weg durch die fSr ihre Zwecke wichtigsten Provinzen

Abyssiniens nach den noch ganz unbekannten Gegenden

im Stiden dieses Landcs, von dart aus wonioglich auf

dem Sobat nach dem Abiadt und dann welter nach

n dem Westen nehmen. Gleicbzeitig wird von Bengasi

L aus der nen^eworbcue erfahrene Reisende v. B c u r-

{K- Z.)

c^.

mann geradewegs durch die Wiiste nach Wara zu ge-

langen suchen. (111. Z,)

rung

Die in der A. Z- angezeigt gewesene Versteige-

der Bibliothck der naturforschenden Gesellschaft

hierselbst mit andern Biichersammlungen am 28, Nov.

V. J. beruht auf einem Trrthum. Dieselbe hat nur die

Doubletten ihrer Sammlungen offentlich verkauft und
ist daher die Notiz in Bonpl. IX. p. 344 hierdurch be-

richtigt.

Dr. Carl Gottlieb F r a n k e, ausserordentl. Prof,

der Medicin und Mitdirector der chirnrg. Polyklinik in

Leipzig , als ausgezeichneter Wundarzt und Operateur

bekannt, starb am 22. Dec, 54 Jahr alt.

Stuttgart. Am 29. Decbr. v. J. starb der hier den

30. Nov. 1814 geb, konigl. Obermcdicinalrath, pi akt.

Arzt und Stadtarzt Dr. Herm. Friedr. Jaeger, seit

1857, cogn. Marcus II., Mitglied der K. L.^C. Akade-

mie ; er war der Sohn des urn die fossile Fauna Wiir-

temhergs hochverdienten Adjuncten dieser Gesellschaft,

Obermcdicinalrath Dr. G. v. Jaeger daselbst.

Australien.

Adelaide. Von hier ist am 25. Oct. unter Stuart
eine dritte Entdeckungs-Expedition nach dem Norden

abgegangen. Die letzten Naclirichten von Mac Kin-
lay's Expedition zur Aufsuchung Burke's sind von

Lake Hope eingetrofFen. Letzterer lebte nach der Aus-

sage von Eingebornen auf einem schwimmenden Flosse

auf einem Landsee im Innern des Continents. Da er

also noch am Leben war, schopfte man HofFnung, dass

es der zu seiner Hiilfe unter Mac Kinley aus Siid-

Australlen abgesandten Expedition gelingen werde, ihn

aufzufinden. (A. Z.)

Veranwortlicher Eedactcur "Wilhelm E. G. Seemann

ANZEIGER.

Ein fxir das Studium der deutschen Flora

besonders reiches Material enthaltendes Her-

barium beabsiclitigt der Besitzer^ vorgeriick-

ten Alters wegen^ billig zu verkaufen. Ge-
fallige Adrcssen erbittet C?. fF# •WoJiH^
Markgrafenstrasse 19 in Berlin.

Pflnnzensanimluiigeii^

welche von dem Unterzeichneten gegen frankirte Ein-

sendung des Betrages hezogen werden konnen

:

1) Don Pedro del Campo pi. Hispanlae prope Gra-
naiam et in Sierra Nevada collecta. Sp. 70— ICO. fl- 8-

24 Kr., Thlr.4. 27 Sgr., Frcs. 1ft. 20 C, L.O. 14. 5.

fl.l2-rh., Thlr.7. pr. Crt , Frcs. 2(5., L. L 0. 7. St Das
Verzeichniss der Arten findct sich: Leipz. h. Z, 1857,

311- Flora 1857, 319.

2) Bordh-e^ pi, m, Pyrenaeorum alliorum. Sect. L
Sp. 20— 80. fl. 2., Thlr. L 5., Frcs-4. 28., L.O. 3. 6.

.
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fl.8., Thlr.4. 18., KG. 13. 9. St— Sect. II. Sp. 20— 70.

fl.2., Thlr. 1. 5., Free. 4. 28., L.O. 3. 6. — fl. 7., Thli-.i.,

Frcs.15., L.O. 12. O.St.

3) PL Galliae praesert. australls. Sp. 250. fi. 21.,

Thlr. 12., Frcs.45., L.l. 15. O.St.

4) Cesati et Caruel, pL Itallae horealis. Sect. I—III.

Sp. 20—100. fl.2., Thlr. 1. 5., Fics.4. 28., L.O, 3. 6. —
fl. 10., Thlr.5. 22., Frc3.21. 40., L.O 17. 2.

5) Utiet dii Pavillorty pi. Slclliae et mont, Aprudorum.

Sect. I, IL Sp. GIO. fl. 71. 21., Thlr. 40. 23., Frcs. 152. 86.,

L,5. 19. 0, Lcipz. b. Z. 1856, 293.

6j Prof, OrphankleSy Flora graeca exslccata. Cent.

I— y. fl.95. 33., Thlr. 54. 17., Frcs. 206. 63., L.8. 0. 0.

7) Spruner.pl Atticae. Sp. 215. fl. 2L 30., Thlr. 12. 10.,

Frcs. 46., L. 1. 17. 0.

8) Blytt, pi. Norveglae rarlores. Sp. 100. fl. 10.,

Thlr.5. 22., Frcs_2L 40., L.O. 17. 2,

exsiccata. C r y-

p tog ami a. Cent. I— IV. Zu il. 7. 53., Thlr. 4. 15.,

Frcs. 16. 90., L.O. 13. 2. Leipz, b. Z. 1859, 827; I860,

358. Flora 1859, 525, 563.

lOJ Pit'ms et Kalchbrennery Algae m. AdriaticL Sp.

100. fl.14., Thlr. 8., Frcs. 30., L.l. 4. 0. Flora 1861, 637,

1 IJ Becker^ pi, desert. Wolgae inferiorls. Sect. I, IL

Sp. 30—76. fl.4. 12., Thlr. 2. 12., Frcs. 9., L.O. 7.3. —
fl. 10. 5G., ThIr.G. 3., Frcs. 22. 80., L.O. 18. 4.

12) PL caucaslcae rarlores. Sp. 50— 150. fl. 6., Thlr.

3. 15., Frcs. 13., L.O. 1. 4. — fl.l8., Thlr. 10. 10., Frcs.

38. 60., L.l. 10. 0.

13) PL caucaslcae. Sect. VIII. Sp. 22. fl.2. 30.,

Thlr. 1. 15., Frcs. 5. 50., L.O. 4. 2.

14) Reliquiae ScovUzlanae, PL Armenlae, Perslae

hor,, Iherlae. Sp. 20—115. fl.2. 24., Thlr. 1. 12., Frcs.

5. 20., L.O. 4. 2. — fi.l3. 48., Thlr. 8. 1., Frcs. 29. 90.,

L I. 3. 8.

15) Plnard, pi. Carlae. Sp. 136. fl, 17., Thlr.9. 20.,

Frcs 36., L.l. 8. 4.

16) De Heldreichy pi, Pamphyllae, Plsidlae, Isaurlae,

Sp. 180—250. fl. 24., Thlr. 13. 22., Frc3.51. 50., L.2.O.O.

fl.34. 18., Thlr. 19. 18., Frcs. 73. 50., L. 2. 17. 3.

17) Galllardot, pL Syrlae, S e c t. T, II. Sp. 25— 112,

fl.3. 30., Thlr. 2., Frcs. 7. 50., L.O. 6. 0. — fl. 15. 41.,

Thlr. 8. 29., Frcs. 33. 60., L.l. 7. 0.

18) Kotschy, pL Syrlaej Llhani, Palaestinae. Sp. 550,

fl.67., Thlr. 38. 15., Frcs. 144. 45., L.5. 12. 4.

19) Kotscky,pL Alepp.j Kurdlst,j MossuL Sp. 50— 140.

fl.7. 30, Thlr. 4. 9,, Frcs. 16. 10., L.O. 13. 0. — fl 21.,

Thlr. 12., Frcs. 45., L.l. 16. 0.

20) Schlmper^ pL Arahlae petraeae (mont. Sinai).

Sp. 40—105. fl.5., Thlr. 3., Frcs. 11., L.O. 8. 4. — fl. 13.,

Thlr. 7. 20., Frcs. 28., L.l. 2. 0.

* 21) Schimper^pL Arahlae fellcis (terr. Hedschas). Sp.

50-200. fl.6., Thlr. 3. 13., Frcs. 13., L.O. 10. 0.

fl.24., Thlr. 14., Frcs. 52., L.2. 0. 0.

22) Kotschy, pL Perslae horealis. Sp. 25—65. fl.3. 45.,

Thlr. 2. 5., Frcs. 8. 4., L.O. 6. 6. — fl.9. 45., Thlr.5. 17.,

Frcs. 20. 90., L.O. 16. 10.

23) Kotschy, pL Perslae australls (c. spec, vulga-
tiorib.). Sp. 20—450. fl.2., Thlr. 1- 5., Frcs. 4. 28.,

L.O. 3. 6.— fl.45., Thlr. 25. 24., Frcs. 96. 30., L.3. 17. 3.

24) Kotschy, pL Perslae australls rarlores, Sp. 440.

fl.75,, Thlr. 43., Frcs. 161., L.6 6. 0.

25) Mefz^ pi, Indlae orHCtilalls, Sect. I—IIL PL

Canara, Ma h rati, anstr., ilalabar. Sp.

fl. 42.$

prov.

100-300. fl 14., Thlr. 8.. Frcs. 30., L.l. 4. 0.

Thlr. 24., Frcs. 90., L.4. 0. 0.

26) Metz, pL Indlae orleptalls. Sect. IV, V. PI,

mont. Nilagiri. Sp. 100—500. fl. 18., Thlr. 10. 10.,

Frcs. 38. 60., L. I. 10. 0.— fl.90., Thlr. 51. 20., Frcs. 193.,

L.7. 10. 0.

27) PL Indlae orlefUalis, Sect. VI. PI. prov. Ca-

nara et terr. Co o rg. Sp. 50—75. fl. 7., Thlr 4., Frcs. 15.,

L. 0. 12. 0. - fl. 10. 30., Thlr. 6., Frcs. 22. 50., L. 0. 1 8. 1.

28) Dr. Schmldj pi motit. Nilagiri Sp 20— 78.

fl.2. 24., Thlr. 1. 12., FrCb.5. 20., L.O. 4. 2.— fl. 9. 22.,

Thlr.5. IL, Frcs. 20. 28., L.O. 15. 7.

29) Perrottetj pL Pondlcerlaiiae. Bp. 20—65, parthn

determinatae. fl.2. 24., Thlr. 1. 12., Frcs. 5. 20., L.O.

4. 2. — fl.7. 48., Thlr. 4. IT., FrLS. 16. 90., L.O. 13. 5.

30) Zollinger^ pL Javanlcae, Sp. 520. fl.93. 36-,

Thlr. 53. 22., Frcs. 272., L. 7. 16. 0.

31) Cuming, pL InsuL Phlllpplnarum, Sp. 120— lOOO.

Bei Sammlungen von wenigstens 200 Arten die Ccnturie

zu fl. 18., Thlr. 10. 10., Frcs.38. 60., L.l. 10. 0. Bei

Sammhingen von weniger als 200 Arten zu fl. 15., Thlr.

8. 17., Frcs.32. 15., L.l. 5. 9. Der Mchrzahl der Ar-

ten ist dor Name bcigcfiigt, bei andern sind nur die

Nurnmcm, bei eincr klciaen Anzahl auch diese nicht

beigesctzt.

32) Plantae Aslae mediae. Sect. I. Lei,^erunt in

mont. AJ a n en sib us Tiling, in Song aria Schrcnk, in

terr. Amurensi Maximowicz. Sp. 18—30. fl.2. 53.,

Thlr. 1. to, Frcs. 6. 18., L.O. 4. 11. — fl.4. 48., Thlr. 2.

23., Frcs. 10. 30., L.O. 8. 3.

33) Plantae Asiae mediae. Sect. II. PL Song a

-

riae. Pars 2 da, Caryjj)hyllaceae — Legiiniinosae.

Sp. 20— 50. fl.3. 12., Thlr.l. 25., Frcs. 6. 68., L 0. 5. 6.

fl.8., Thlr. 4. 17., Frcs. 17. 15., L.O. 13. 9.

34) Kotschy, pL Nuhlcae. Sp.350. fl.52. 30., Thlr. 30.,

Frcs. 112. 52., L. 4. 16. 0.

^b) Kotschy, pL Aethloplcae. Sp.25— 80. fl.3., Thlr.

1. 23., Frcs. 6. 50., L.O. 5. 2.

Frcs.*20. 80., L.O. 16. 6.

fl.9. 36., Thlr.5. 18.,

36) Schlmperj pL Abysslnlcae. Ed. II. Sp. 25— 570.

fl.3., Thlr.l. 23., Frcs. 6. 50., L.O. 5. 2. — fl. 68. 24.,

Thlr. 39. 27., Frcs. 148. 20., L.5. 17, 4,

37) Schlmper, pi. Abysslnlcae e territ. Ag o w. Sp. 175,

fl,28., Thlr. 16., Frcs. 60., L.2. 8. 0. Flora 1856, 459.

Leipz. b. Z. 1856, 597.

38) Bolvln, pL Ins, Borlonlae. Sp. 10—110. fl. 1. 36.,

Thlr.O. 28., Frcs. 3. 43., L.O. 2. 9. — fl:i7, 36., Thlr.

10. 2., Frcs. 37. 73., L.l. 10. 0. Diese Pflanzeu slnd

nicht mit Namen versehen.

39) Perrottet, pL Senegalenses. Sp. 25—200. fl.3. 30.,

Thlr. 2., Frcs. 7. 50., L. 0. 6. 0.— fl. 28., Thlr. 16., Frcs. 60.,

L. 2. 8. 0.

40) Breutely pL (vasculares) A/rlcae australls coll. in

itinere ab urbe C. b. sp. in tenam Caff*rorum. Sp. 20

50, fl.2- 48., Thlr.L 18., Frcs. 6., L.O. 4. 10. — fl.7.,

Thlr. 4., Frcs.15., L.O. 12. 0.

41) Breulel, Flllces Africae an^tr, et Ind. occid, Sp.

18—28. fl.4, Thlr. 2. 9., Frcs. 8. 60., L-0- 6. 9.

fl.o. 36., Thlr. 3. 6,, Frcs. 12. 5., L,0, 9. 5.
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42) Breuiely Masci frondosi Afrlcae auslr. et Lidlae

47—110. fl.4. 7., Tijlr.2. 11., Frcs. 8. 82.,Sp

o

occid.

L. 0. 7, 0. — fl. 9. 38., Tlilr. 5. 15., Frcs. 20. 64,, L. 0. 16, 1.

43) Breutely Hepaticae Africae austr. et Indiae occid,

Sp. 48. fl.5. 15.. Tlilr.3., Frcs. 11. 25., L. 0. 8. 9.

44) Breuielj Lichenes Afr, austr, et Ind. occid, Sp.

5—38. fl,2. 38., Thlr. 1. 15., Frcs. 5. 64., L. 0. 4. 5.

fl.4., Thlr. 2, 9., Frcs. 8. 57., L.O. 6. 8.

45) Dr. Geubel, pL Americae borealis e terr. New-
York et New -Jersey. Sp. 135—200. fl. 13. 30.,

Thlr. 7. 22., Frcs. 28. 90,, L. 1. 4. 0.— fl. 20., Thlr. 11. 14,,

Frcs. 42. SO., L.l. 14. 4.

46) Moser, pi Amer. lor. Sp. 12—16. fi.l. 12.,

Thir.O. 21., Frcs. 2. 57., L. 0. 2. 0. — fl. 1, 30,, Thlr. 0.28.,

Frcs. 3. 43., L.O. 2. 9.

47) Geyer^ Vincenfii aliorumfptej pi, Americae bor,

Sp. 500. fl.60., Thlr. 35., Frcs. 130., L, 5. 8. 0.

48) Schaffner, pi. praeserthn Ghimaceae Mcxicanae*

Sd. 15—20. fl.2. 15., Thlr.l. 9., Frcs. 4. 83.. L.O. 4. 0.

fl.3., Thlr.l. 22., Frcs. 6. 43., L.O. 5. 2.

40) Hostmann et Kappler, pL Surinavieiises. Sect, I

Vn. Sp. 20—200. fl.3. 12., Thlr.l. 25., Frcs. 6. 86.,

L.O. 5. 6. — fl.32., Thlr. 18. 8., Frcs. 68. 60., L. 2. 14. 10.

— Sp. 1200. fl. 192., Thlr. 109. 21., Frcs.411. 43.,

L. 16. 0. 0.

50) Claussen, pi Bvasiliae. Sp. 20—360. fl.3. 12.,

Thlr.l. 25., Frcs. 6. 86., L.O. 5. 6. — fl.64. 48., Thlr.

37. 6., Frcs. 139., L.5. 8. 0-

51) Blanches, pi Brasiliae. Sp. 425. fl. 60. 54., Thlr.

34. 24., Frcs. 130. 50., L. 5. 1. 6,

52) Riedel, pi BrasiUae, Sp. 10—20. fl. 1. 12., Thlr.

0. 21-; Frcs.2. 60., L.O. 2. 1. — fl.2. 24., Thlr.l. 12.,

Frcs. 5. 20., L.O. 4. 2.

53) Dr. Lechler, pi Peruviae. Sp. 25—100. fl. 5.,

Thlr. 2. 26., Frcs. 10. 75., L. Oi 8. 5., — fl. 20., Thlr. 11.13.,

Frcs. 43., L. 1. 13. 5.

54) LecJdeVy pi c7u7e/^se^\ Sect. I, II. Sp. 20—220.

fl.3., Thlr.l. 22., Frcs. 6. 43., L.O- 5. 2.— fl.33., Thlr.

18. 26., Frcs. 70. 95., L.2. 15. 2.

55) Prof, Pkilippij pi cJiilenaes. Sect. I—IV. Sp.

100—240. fl.l5., Thlr. 8. 17., Frcs. 32. 15., L.l. 5. 9,

fl.36., Thlr. 20. 17,, Frcs. 77, 16., L.3. 1. 10.

56) Pevfiiain^ pi chilenses, Sp. 137. fl. 25, 35., Thlr.

14. 19., Frcs. 54. 80., t, 2. 2. 8.

57) Lechler^ pi Magellanlcae. Sp. 25 — 140. fl. 5.,

Thlr. t 26., Frcs. 10. 75., L. 0. 8. 5.

Frcs. 60. 20., L. 2. 6. 10.

fl. 28., Thlr. 16.,

68) Lechler^ pi ins. Maclovianarum, Sp. 10—40.

fl.2,, Thlr. 1.5., Frcs. 4. 30-, L.O. 3. 4. — fl. 8., ITilr.

4. 18., Prcs. 17. 20., L, 0. 13. 5.

59) Preis9j pi Novae Hollandiae austr. occid. Sp,

500. fl. 90., Thlr. 51. 20., Frcs. 193., L. 7. ^0. 0.
"

60) Die europciischen Fufterjjflanzen, ErstcHalfte.
200 Arten. fl. 14., Thlr. 8 , Frcs. 30 , L. 1. 4. 0-

61) Herbarimn normale pi officinaVmra et mercafo-

riarum. Sect, I. Mit kurzen Erliiuterungen versehen

von Prof. Dr. Bis ch off. Sp. 206 -'J18. fl. 25., Thlr.

14. 10., Frcs. 54., L. 2. 2. 0.

58., L. 2. 5. 0.

fl. 27., Thlr. 15. 15., Frcs.

62) Herb, noria, pi offic. et mcrcalor. Sect. IL Mit

k. Erl. von Prof. Dr. v. Schlechtendal. Sp.

fl. 21 , Thlr. 12., Frcs. 45. L. 1. 15.0.

63) Herb. norm, pi ofjic. et inercator. Sect. III.

Mit k. Erl. von demselben. Sp. 150. fl. 28., Thlr. 16.,

Frcs. 60, L, 2. 7. 0. St.

64) Algae marinae siccatae. Eine Sammlung euro-

pllischer nnd ausliindischer Mecralgen. Mit elneni kur-

zen Tcxte versehen von Prof. Dr. Agardh, G. von
Martens, Dr. L. E a b e n h o r s t, Prof. Dr. K ii t z i n g.

I.—IX. Licferung, jede von 50 Arten, kl. Folio, in ele-

gantem Einband zu fl. 7., Thlr. 4., Frcs. 15 , L. 0. 12. 0.

Vergl. Flora 1852, 648., 1853, 662. 67S., 1855. 11.64.

762., 1858. 46., 1860. 13. 671. Leipz. b. Z. 1852.

117., 1853. 678. 903., 1855. 123., 1356. 271., I860.

20. 339,, 18G1. 304- Die X, und XI. Lieferung wer-

den zur Ausgabe vorbereitet,

Buchhandlungen, die Bestelluugen zu vermitteln die

Giite haben, werden hoflich.st ersucht, sich Kosten fiir

Transport iind Geldzusendung sowie Provision von den

Abnehmcrn vergiiten zu lassen. Briefe und Geldsen-

dungen erbittet man sich fratikirt.

Kirch heim u. T., Kgr. Wiirtemberg,

ini December 1861.

Dr. Ji. Jt\ Mohenacher.

Briefkasten. X.L, in Athen. »Die Fruchtbaume
Griechenlands*^ sind eiugcgangeu und folgen dem Frii-

heren. — E. H. auf Helgoland. Das Zugesagte ist uns

sehr willkommen. -— Pr. in Emden. VVir hofTen die

fraglichen Notizen aus England zu erhalten.

Inhalt:

UeberDer allgemeine wissenscliaftliche Congress.

Kellettia und Prockia. — ^Musci et Hepaticae Vilienses

auctore W. Mitten, — Torfbildung am Meeresstrand.

Neue Biicher (Kerbariura norddeutscher Pflanzen, fiir

angehende Botaniker etc. hernnsg. von W. Lasch und

C. Baenitz. 8- u. 9. Lief.: Baume und Straucher; Nord-

und niitteldeutsche Gramineen, ein Herbarium etc. her-

ausg. von C. Baenitz. 1. u. 2. l^ief.). — Empfehlens-
werthe oder neue Pflanzen (Cyrtandra pendula

Bl. ; Phyllagatis rotnndifolia BI. ; Centradenia grandi-

folia Endl. ; Tillandsia pulchella Hook. ; Penlagoiiia

Wendlandi Hook. ; Chenopodium purpurescens Jacq-

;

Cuphea Jorullen>is H. B. K.; Calopetalon ringens J.

Drum.; Portulaca grandlfl. caryophylloides Van Houlte

;

Begonia daedalea Lem. ; Stanhopea radiosa Lem. ; Puya
grandifl. Hook. ; Inipatlens Walkeri Hook.). — V e r?

mischtes (Krnppbau und Krappcultur in Griechen-

land; chemisches Surrogat fur Farberrothc; Agave ame-
ricana als Mittel gegen Brandwunden; Asphodelus-Ver-

brauch bei den alten Griechen ; Maulbeerbaumpflanzun-
gen Oesterreichs ; Land- und Gartenbau-Statistik Frank-
reichs; Kartoffelkrankheit durcb Drainage verhhidert

;

Papier aus Pfianzenfaser ,• Riesengarten Newyorks).
Mr * \^ ^ ^

Zeitu ngsnach rich ten (Hannover; Bonn ; Dresden ;

Leipzig ; Stuttgart ; Adelaide). — A n z e
i
g e r. — Brief-

kasten.

Druck von Wilb. Riemscbncider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.
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