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II.

In dem Anhange zu der Bekanntmachung

giebt Hr. Kieser nun einige Mittheilungen

tiber die Erfolge seines Wirkens in Finanz-

sacben wabrend des vorigen JabreS; womit

ibm zugleicb eine freudige und langst berbei-

gewunscbte Gelegenbeit ge-worden ist, es

oifentlicb auszusprecben, dass sein Vorganger

ibm eine „Scbuldenlast" von 8430 Tbalern

binterlassen und er dieselbe jetzt bis auf

1800 Tbaler abgezablt babe- Obgleicb Hen
Kieser davon scbou anderorts und durcb

seine Correspondcnz in gewobnter nicbt

swiird Darstellungsmaniergerade liebei

Nacbricbt gab, will er mit dieser durcb sein

officielles Organ in gesperrten Lettern kund-

gemacbten scbrecklicben Tbatsacbe das ge-

lebi'te Publikum abermals liberrascben und

in Staunen versetzen, urn geflissentlicb sicb

selbst als den rettenden Engel zu prasentiren.

Docb kann dieser letzte Wurf auf den

Grabstein eines urn die Akademie so hoch-

verdienten Mannes, der seinem spatem Idein-

iichen Kassenrevisor in vieler Hinsicbt un-

streitig weit uberlegen war, zugleicb als ta-

delnder Hinweis auf dessen friibere Verwal-

tung nicbts beitragen, seine anerkannte Eb-

renbaftigkeit zu mindern oder in Frage zu

stellen. Es Avird Niemand dariiber erscbrecken,

der die Sacblage naber kennt; denn wer sicb

liberbaupt ura die inneren Verbaltnisse der

Akademie gekiimniert hat, wusste auch etw\as

uber den Stand der Finanzen, und wer es

nicbt konnte, dem erscbeint die voriibcrge-

bende jyScbuldenlast^ eben nicbt als ein Un-

gliick, wobingegen es nicbt zu recbtfertigen

ist, wenn der jetzige llerr Vcrw^alter sicb mit

Tikung einer Ebrenscbuld auf den ofFenen

Markt stellt und augenscbeinlich darin eine

Verdienstlicbkeit erblickt, was andererseits

Notbwendigkeit und Amtspflicbt schon von

selbst auferlegt. Nicbt unbekannt ist es auch

geblieben, dass diese im Dienste und Inter-

esse der Wissenscbaft erwacbsene Scbuld

letztorem hintennach zum Zweck

gedient, urn unter Vorbaltung derselben und

als Vorwand zur Abweudung einer vermemt-

licben Gefabr vor den Tbiiren der Grossen

ein Scbarflein fiir die Kasse zu erbitten.

als ebrenvollenMit dieser nicbts weniger

grosseren Kassen vorkommt^ wo
erwarts bei

die Bilanz

der Activa und Passiva bestandig scbwankt

und bei plotzlicbem Austritt des Recbnungs-

fiibrers eine Differenz im Bestande sicb er-

giebt; auch bier wiirde dieser Credit bei

event. Fortdauer der Verwaltung sicb nach

und nach ausgeglicben baben. Wahrend des

vorio-en Frasidiums war es nur Preussen allein

Speculation bat er wobl einige Vortbeile und

etwas mebr erzielt, wiirde sie aber gewiss

auch obne jenen Vorwurf und vielleicbt mit

mebr Anerkennung erworben baben. — Man

darf jedocb nicbt vergessen^ dass raancberlei

Umstande mit der Zeit die allmalige Zunabme

dieses Deficits, vomamlich bei der lithograph.

Anstalt der K. L.-C. Akademie in Bonn und
|

bei der Druckerei zu Breslau, bewirkten und
-1

dass dieses seit Anfang der dreissiger Jabre^

mit kleineren Summen abwecbselnd, in der

Scbwebe blieb, wie es auch am

•24
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und dies ist zu beriicksiclitigen das die

Akademie mit jahrlichen Geldbeitragen zftir

Herausgabe ihrer Schriftcn unterstutzte : seit

1819 zuerst rait 500 bis 800 Thh\ und selt

1833 mit 1200 THr., in der letzteu Zeit tbeil-

weise auch mit 300 Thlr, Zuschuss ; im Gan-

zen etwa mit einer Summe von 60^000 Thlr.,

die sich aiif 40 Jahre derart vertheilt^ dass

auf ein Jahr ein Beitrag von diirchschnittlich

1500 Thlr. fallt^ womit und mit Hinzurecli-

nung von jahrlich 119 Tlilr. Rente aus dem
damaligen Verraogensstande der Akademie
die ganze Verwaltung bestritten wurde, von

welcher der vorige Prasident sonst keinen

Vortheil genoss, als dass er seit seinem Auf-

enthalt in Breslau mit Bewilligung des Al-
tenstein'schen Ministeriums fiir Nebenaus-

gaben und Hiilfsleistungen jahrlich nur 200
Thlr. besonders in Ansatz brachte. Die von
ihm besorgte Herausgabe der grossen Anzahl
akadem. Schi'iften , insbesondere aber die

zahlreichen Abbildungen darin, erforderten

enorme Mittel, und wer als Geschaftsmann

mit einer solchen Thatigkeit vertraut ist,

wird es begreiflich finden, wie wechselfiillig

dergleichen Verhliltaisse sich in Production

und Absatz gestalten und demgeraass sich

auch die Deckung der Kosten richten muss;
die schliesslich zu Tage getretene nicht ge-

deckte Mehrausgabe zeigt also deutlich, wie

unzulanglich die nur von dem einen deut-

sehen Staate gewlihrten Geldmittel fiir eine

von der aufstrebenden Wissenschaft vielfach

eanspru Es
erschienen ohne Unterbrechung und in gleich-

ma^siger splendider Ausstattung 47 dicke

Quartb wahrend der Hees 'schen Ge-
schaftsfiihrung ; sie enthielten ausserMDCXXX

,000

500 grossere oder kleinere naturwissenschaft-

mit

graphien, Karten und Tabellen. Nimmt
man nun an, dass in obengenanntcr Schuld

der bcdeutende Werth der daraals unverkauft

in Vorrath gebliebenen Actabande und Ab-
bildungen und ebenso der des schonen Wer-
kes: „Resectionen und Auiputationen von Dr.

J. F. Heyfelder", — zu de-ssen Herstellung

ein vom Fiirsten Demi doff*) aus einer un-

*J Fiirst Anatol v. Demidoff ist am 10. Mai d. J.

in Paris im Alter von 49 Jahrea gestorben.

— <^6^
gelosten zoolog. Preisfrage bewilligter Beitrag "4

von 200 Thlr, verwendet^ spater (1859) jedoch ^^

als eine angebliche Schuld

Avurde inbegriffcn

zuriickgezahlt

ist und wovon Herr

Kieser nachtraglich eine ziemlich hohe noch

riickstandig gewesene Summe aus dem Erlos

dieser Werke eincassirte imd fortwahrend

noch davon Nutzen zieht; dann die der Schuld

ebenfalls beigezahlten Kosten fiir die vor Ein-

tritt des Todes von N e e s zu einem nachsten

Bande der Nova Acta und einem astronom.

Werke bereits vorbereiteten und spater aus-

gefiihrten Druck- und lithogr, Arbeiten*), so

vi^ie mancherlei andere kleinere Conto der

currenten Jahresrechnung, die man fiiglicl

abrechnen konnte: so reducirt sich dieselbe

schon um einige Tausend Thaler^ wobei auch

zu beachten ist, dass der letzte vollendete

und in den Buchhandel gekommene 26. Band^

woriiber Nees starb, noch nicht bezahlt sein

konnte. Nach dieser Auffassung wird ohne

Zweifel auch Hr. Kieser eine „Schulden-

last^ seinem Nachfolger hinterlassen raiisscn!

— Dass noch ein weiteres Moment nicht selir

1

vortheilhaft auf den Zustand der Anstalt ein-

wirkte, ist bier besonders in Betracht zu neh-

men. Die politische Lage Deutschlands in

den letzteu 20 Jahrcn iibte einen niittelbaren

Druck auf jene Verh.Mltnisse, und ura so fiihl-

barer wurde spater die Rcactionsperiodc

Preussens, der Nees zum Opfer fiel. Die-

ser Umstand ist fiir dessen letztes Wirken
die storende Klippe geworden^ an der sein

Nachfolger so oft anstiess, wahrend der un-

seligen Zeitperiode sowohl als nachher und

bis jetzt und iiber welche er noch nicht ganz

sich hinwegsetzen konnte, — Denn als der

Minister Raumer bei Nees Entlassung aus

dem Staatsdienste ihm auch die Mittel fiir

die Akademie vorenthielt oder nur indirect

iiberwles, lag es in Absicht, mit dem Beam-

ten zugleich den Prasidenten Btillschweigend

zu beseitigen oder dessen freiwilllgen liiick-

tritt zu erzwingen Wie Ilr. Kieser mit

dieser Episode im naheren Zusammenhange

stand, wollen wir hier nicht erortem-

*) Von dicsca Ictzteren finden wir ulcht hloa^ im

27. Bande, sondern Bogar noch im 28- Baude dor von

Hrn. Kieser herau8gegcbcneii ^Verhandlungeu*

AnzaU Tafeln raehreren dariu enthaltenen, danials vou

Nees schon zur Aufnahrue zugei^agten Arbeltcn hin-

zugefiigt.
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r Abeier als eine Folge der damaligen Maass- ] Vergleich des friiheren mit dem jetzigen Zu-

stande derselben in seiner j^Erklarung* ist

sonach ebensowenig stichhaltig wie richtig

regelungen kaun es angeselien werden, dass

Nees, der denselben consequent widerstand

und am Platze blieb^ in eine driickendere

Lage gerietb und am Ende dazu genothigt

wurde, zur Befriedigung der dringendsten

Gescbaftsausgaben Geld zu leiben und sogar

einige Ilundert Thaler von einem Capital-

stock fliissig zu macben, die nun seiner Schuld

hinzuaddirt sind. Nicht Nees trifft daber

ein Vorwurf, sondern jenes Factum^ das uns

bier in einem Miniaturbilde entgegentritt und

tiiis zeigt, wie das traurige Geschick des zdr-

rissenen Deutscbland aucb an dem letzten

Ueberbleibsel seiner einstlgen Einheit und

Grosse voriibergegangen ist.

Das Scbreckbild einer Scbuld^ auf die

Hr. Kieser so viel Gewicbt gelegt^ erscbeint

nach unserer versucbten Darstellung von et-

was geringerer Bedeutung und Wertb und

hat im Gegentheil; wie schon erwahnt;

eber etwas Verdienstliches gehabt und fiir

den akademischen Fond unwillkurlich reich-

liche Intercssen gotragen, wenn man das Spe-

culationsgeschick ihres Erben anerkennen

wollte; sie hat es aber auch in Wirklichkeit:

denn die schone Eeihe der Denkschriften ste-

hen nicht umsonst und fruchtlos in den offent-

lichen und Privatbibliotbeken der Naturfor-

scher und die Frage, ob Nees' thatiger An-

theil dabei ein Gewinn fiir die Wissenschaft

gewesen
}

ist unleugbar eine tiberfliissige.

Moge Hr. Kieser doch auch nicht vergessen,

dass die Ueberweisung des Wiener Capitals

von 10,900 Gulden 6. W, an die Leopoldina

(vergL hierzu unsere beiden Artlkel: ^Der

2. Januar 1858" und: «Eine deutsche Stif-
j?

tung" in BonpL VI, p. 1 und 141)^ welche

von den 1867 zu Bonn versaramelten deut-

schenNaturforschern im Sinne der einbeitlichen

nationalen Auffassung beschlossen wurde, und

mit deren Hiilfe auch der verstorbene ehr-

wurdige Pnisident den Vermogensstand der

Akademie gerade so glanzend hergestellt ha-

ben wiirde, wie ohne sein Verdienst der ge-

genwartige Vorsteher, fiir die Existenz der-

selben ein Ereigniss war, das alle fiirstlichen

Spenden weit iiberbietet und das auch die

beliebte Behauptung, die man „Einigen" in

den Mund Icgte, hinreichend entkriiftete : dass

man „vor einigen Jahren" an dem Forth estande

der Akademie zweifelte. Herm Kieser s

und passend, Freilich begann letzterer seine

Wirksamkeit unter einer giinstigeren Lage in

einer Zeit, wo eine Umwandhmg der deut-

schen Staatenverhaltnisse einzutreten anfing^

deren Wirkungen auf das Institut ebenso

giinstig zu werden versprachen. Aber wir

zweifein sehr, dass es im entgegengesetzten

Falle Hrn. Kieser wiirde moglich gewesen

sein, bei einem Jahresetat von 1000— 1200

Thh\ und bei einem Vermogensstande, der,

wie er selbst bcrichtet, kaum die Bureau-

kosten deckt, die Bediirfnisse der aiten An-

stalt zu bestreiteu, wie es Nees mit erstaim-

licher Ausdauer und Beharrlichkeit im Stande

war. Ja man kann annehmen, dass im Vcr-

hitltniss zur Thlitigkeit der gegenwartigen

Verwaltung Nees v, Esenbeck, der nur

mit Wenigem das Glciche Icistete, der Aka-

demie wiihrend seiner langen Amtsfiihrung

ebensoviel noch erspart hat, als die Hohe dor

hinterlassenen Schuld betragt; ohne der Geld-

semenopfer zu gedenken, die nebenher t

Privatmitteln fur akadem. Zwecke geflosscn;

er siiete aber nur, ohne davon etwas geerntet

zu haben, wogegen Hr. Kieser das erntete,

was er nicht gesaet. Dieser hat seit 1858

erst 3 Biinde der Schriften der Akademie

edirt, trolzdem ihm nun grossere Mittel zu

Gebote steben und er dabei unverwandten

Blickes nach Oben bin schaut, wahrend jener

allein und unter einer misslicheren Lage in

seinen Leistungsf^lhigkeiten und Thatigkeits-

erfolgen ihm nicht nur gleichstand, sondern

um Vieles tiberbot. Obwohl Nees kein

heucheln

!

So lagan ungefahr die Sachen. Kann Herr

Freund der Grossen war, weil er als Volks-

mann sein sociales Wirken nach unten rich-

tete : so wirkte er dennoch selbst in seiner

amtlichen und personlichen BeJrlingniss in

der gewohnten Bahn unaufhaltsam fort mid

blieb bis zum Lebensende seiner Ueberzeu-

gung gctreu ; er hat als wahrer Naturforscher

und Patriot in dieser Consequenz sich fiir

immer die Achtung und Anerkennung Aller,

nicht bloss seiner Gesinnungsgenossen ge-

sichert; er wollte licber, wie er sagte, als Prii-

sident mit dem Bettelsacke auf dem Riicken

erscheinen, als sich kriecherisch etwas er-

V

«
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Kieser es mit seinem Amts- und EhrgefuU
vereinbaren, uber diese Angelegenheit noch
etwas zu erzahlen^ so wird es ims als eine

Pilicht obliegen^ einen ConiTnentar daza zu
liefern.

Die in Grieclienland und im Oriente an-

gebaulen Getreidesorten.

Von Dr. X. Landerer in Atlien.

Nach historischen Nachrlchten ist Horde uni,
die Gerste, Kride, die erste Getreldeart, die
in Griechenland angebaiit wurde, und De meter
soil dieselbe aus Sicilien daliin gebracLt haben,
wie aueh das Vaterland derselLen das Thai des
Jordans Palastina und Syrieu gewesen
sein soil. Gerste wurde von den alten Griechen
vor alien andcren Getreldearten bel Opfern an-
gewcndet; bei deu eleusinischen Kanipfspielen
v.\\v der Preis des Siegers ein Maass Gerste, und
der daraus bereltete heilige Trank^ Kykeon ge-
nanntj war mit Wasser und Gerstenmehl und mit
Polev bereitet. Die Braut trug bei den alten
Griechen, wenn sie feierlich heimgefiihrt wurde,
ein Gefass roll Gerste, ziim Zeichen, dass
Brod ms
brauchten

llaus brlnge. Auch zum
sie

Walirsagen
die alten Griechen die Gerste; sie

theHten einen Kreis in 24 Felder, schrleben in
jedes einen Btichstaben und legten ein Gersten-
oder ein anderes Fruchtkorn darauf, dann wurde
ein besonders dazu abgerichteter Hahn in den
Kreis gesetzt und die Buchstaben nach der Reihe
aulgezeichnet, von wekhen er die Korner auf-

frass. — Unter deii Gerstensorten wurde ira Al-
terthume die Gerste von Eressos auf Lesbos fur

Ausser der allgemei-die vorziiglichste gehalten.

nQXi Benutzung zum Erode diente sie auch zum
PferJefutter. Um die Plerde im Oriente fur das
gauze Jahr gesund zu erhalten, werdea sie im
Anfaiige des Monates April auf die grunen Ger-
stenfelder gefuhrt, daselbst angebunden und, urn
selbe abzuweiden, 20-30 Tage darauf gelassen.
Die Erfahrung lehrt, dass diese

der Gesundheit der Pferde sehr
in den ersten Tagen werden dleselben von Diar-
rhoe befallen, dabei ganz mager und elend, wor-
auf sie spater fett und wohlleibig werden.— Die
in Griecheiiland vorkommenden Gerstensorten sind

Grunfutterung

zutraglieh ist:

folgende

:

Kritan .

H. hexastichon, die eigentliche

sie fcommt
iiberall fort und ist beinahe die einzige Getreide-

j
sorte der Insein des griechischen Archipels. Auf

Q den ionischen Insein unterscheidet man 1] die

U B. g. nackte Gerste, GymnoJcriddri , Gym-

Sorghum saccharatum,

We
meisten geschatzt.

von Alexandrien kam unter P t o -

1 o m a u s von der griechischen Insel Kalymnos
nach Kleinaslen und von da nach Egypten. Der
schwerste Welzen von Grieclienland wnchs in

Bootien und in den Ebenen vom Kopais-See.

Weizen war bei den Alten bis auf die neuesten

Zeiten die geschiitzteste Getreideart zum Brod.

Wurde in Athen ein Kind geboren, so erhielt

die Priesterin der Minerva ein Maass Weizen,

ein Maass Gerste und einen Obolus. In Grle-

chenland werden T- vulgare, T. hibernum
und aestivum an<rebaut. Sie ffeben auf ungre-

dungtem Thonboden und
o— -^^^

to " ""-^^ ""o
m gxinsti Jahren

10—-ISfaltige Friichte und in den Ebenen des

Weiz s in Theben und Liva-

onrx
nohritary J weil dieselbe ohne Bart ist und zum A
Brodbacken gebraucht wird; 2) die Alogokritary^ o
Pferdegerste, indem diese nur zum Pferde-

futter benutzt wird.

• Secale cereale, der Roggen, Sikdlej

auch Briza geuannt. Diese seit Galen's Zei-

ten aus Thrazien nach Griechenland gekomraene
Getreideart wurde nur im thessalischen Gebirgs-

lande und hie und da auch in Aetolien gebaut.

Sie wird sehr selten kultivirtj weil man das aus

dem Mehl bereitete Brod niclit Hebt und die Mei-

nung hegt, dasselbe sei sehr schwer verdaulich

und verursache Blahungen, ohne zu nahren,

A vena, Bromos der Alten. A, sativa, und
A. oriental is werden in Griechenland nur sehr

selten gebaut^ indera man diese Getreideart nur

wenig achtet; der Hafer ist bekanntlich fur die

Pferde zu hitzig, daher man vorzieht, sie mit

Gerste zu futtern. la den Ebenen von Elis und

Achaja wird noch Ilafer gebaut, und dies seit

den Zeiten der Kreuzfahrer, welche sich dort

mit ihren Pferden niedergelassen batten und die

Ersten gewesen sind, die den urspriinglich in

Gerraanlen iiblichen Ilaferanbau hieher gebraclit

haben. Auf den Insein Mylos und Santorin fin-

det sich im vulkanischen Trass A. Caryophyl-
lacea, ausserdem in Sparta im wilden Zustande

A. fatua, A, frag il is und A. sterilis.

Kalambokij

Z u c k e r - 51 r h i r s e. Diese Grasart wird in

den Ebenen von Elis und auch in Rumelicn ge-

baut und zeigt sich noch an den Randern von

Mais-, Meloneu- und Baumwollpflanzungen, Aus
dem auf elenden Handmiihlen geschrotenen Sa-

men wird in Rumellen ein schlechtes Brod be-

reitet. Die starken Halme dienen den Leuten

zum Decken ilirer Hauser und auch zum Brennen
statt des theuren Holzes.

Panicura miliaceum Mird in Bootien an-

gebaut und nach der Farbe ihrcr Korner unter-

scheidet man gelbe und schwarze Hirse,
Dass der Weizen, Triticum, in alien Thei-

len des Landes, mit Ausnahme der Insein, gebaut

wird, ist leicht zu denken. NachHesiod wurde
derselbe von Euboa, der Kornkammer Griechen-

lands^ eingeftihrt und am

dien, sowie in der Umgegend des Kopais-Sees,
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