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17. l'aralropia liijida DC. I. c. p. 266. - .lava.

' 18. I'anili-upid pulypliij/la Miq. in Herl). Jiiiigh.

Raiiii crassi dense foliosi, pelioli 4-6 pull, loiigi, fo-

lia (ligilata, foliola 9 — 11 pelioliilis puUicaiihus, e basi

acuta vel subrotiiiidala clliplica vel ovalo-elliplica acute

lonwiusculeqne acuniinata, integerrinia, crasse coiiacea,

supia lucida, sublus vcnis 6—7 utrimiue, 2 — fere 4

poll. longa, raeemi crassi rigidi, pube caduca stellata

lurlurascentes, raniiiii breves umbelligeri, unibcilae us-

que ^O-duiae, 11. breviter pedicellali. — Java.

19. I'aratropia macrostnchi/rt Miq. Fl. Ind. bat. ined.

— Sciadopbylium Benth. in Hook. Lond. Jouin. II.

p. 222. Nova Guinea.

Subgenus II. Aparatropia, Miq. I. c. Stigmata stylo

coniniuni brevi-conicu e disco epigyno conlinuato iu-

sessa.

20. Ffirniropia (iromalica Miq. in Herb, .lungh. —
Aralia aromalica El. Bydr. p. 871 exci. var. — Java.

21. Piiialiopia Hoi-sßeldä Miq. in Herl). Horsf. —
Java.

V. Eupteron, iniq., n. g. Fl. Ind. bat. ined. Flo-

ruin capitula raceniosa. Calycis tubus cum ovario

cunnatus turbinatus vel lieniisphaericus, limbus brevis-

simus niinute ö-dentn!us. I'etiila ö ovalo-triangularia

intus uninervia ad margineni disci epigyni convexi sub-

crenati inserta, aestivatione valvala, sub anthesi re-

(lexa. Staniina ö cum petalis inserta iisque alterna,

filamentis (iliformibus, antberis dorsilixis bilocularibus,

loculis utrinque discretis. Ovarium 5-loculare, loculis

nniovnlatis. Slyli 5 iliscum perl'orantes erecti angulati

apice stigmatosi, demuni divergentes, persistentes. Drupa

snbsicca globosa ö-angulala et sulcata 5-sperma. — Ar-

bures loliis imparipinnatis.

^
1. Eupleron nodostim Miq. in Herb. Jungh. — Aralia

nodosa Bl. Bydr. p. 873. — Paratropia DC. Prodr. II.

p. 26.5. — Aralia umbraculifera Roxb. FI. Ind. II. p. 108.

— Rumph. Herb. Amb. I. tab. 13 fig. 1. — Moluccae. -•

Java.

2. Eupleron aciimhuilum Miq. mss. — Iledera Wight

Icon. Tom. IV. tab. 1062. — Peninsula indica.

VI. Aralidiuin, Jliq., n. g. I. c. Flores race-

niulusi, per paniculain auiplam distrihuti, arliculato-ses-

siles. Calycis tubus cum ovario connatus obo\oideo-

tnrbinatus, limbi brevissimi dentes 5 ovali aculi. Pe-

tala 5 elliplico -oblonga aestivatione valvala, libera.

Stamina 5 petalis alterna, filamentis brevissimis, an-

tberis dorsifixis bilocularibus. Discus epigynus cras-

sus, convexiusculus, centro irregulariter verruculose

stigmatosus. Ovarium in 11. supp. sterile 5-Ioculare.

1. Ainlidium piiiniilißdum Miq. in Herb. Jungb. —
Aralia pinnatilida Jungh. et de Vriese in Ned. Kruidk.

Artbief I. p. 15. Folia oblonga usque lypedalia, in-

creseenli-pinnatisecta, segmentis lanceolalis vel ob-

longo-Ianceolatis integerrimis vel subsinuatis, glabra,

lucidula, inflorescentiae paniculato-ramosae amplae

densae, virgineae subpulverulentae, adultae glabrae, fl.

} linea subbreviores. — Sumatra.

VII. macropanax, miq , n. g. I. c. Flores um-
bellati, singuli basi articulata calyculo subtensi. Caly-

cis tubus cum ovario connatus obconico-subcampanu-

lalus, limbus superus minute 5— 6-denluIns, in fructu

trnncatus irregulariter crenulatus. Petala 5—6 ovata,

ad disci epigyni convexi margineni inserta, aestivatione

valvata. Stamina 5— 6, petalis alterna, lllamentis lon-

ginsctilis, antberis dorsilixis bilocularibus, loculis medio

per connectivum unilis. Stylus cylindricus simplex,

Stigmatibus 2 orbiculari-convexis subunilis, in quibus-

(lam floribus subaborlivus. Ovarium biloculare. Drupa

subsicca ellipsoidea laevis disco styloque coronata, bi-

locularis. — Frulices Iciliis digitatis, foliolis serratis,

nmbellis in racenio siinplici vel couiposito.

1. Mitcropanax on'opltilnnt 3Ii([. in Herb. Jungh. —
Aralia disperma Bl. Bydr. p. 872. — Java. Sumatra.

2. lUiicropaiinx fluiibimdum Miq. I. c. - Java.

3. Macropatifix r/foinerulalum Miq. Fl. Ind. hat.

ined. — Aralia glomernl. Bl. Bydr. p. 873. — Java.

VIII. 1^'othopanax, Miq., n. g. I. c. Flores

umbellali pulygami singuli in pedicelli apice marginu-

lato vel subinvolucellat» articulali. Calycis tubus (jb-

conicus, cum ovario connatus, limbus minutissime ö-

dentulus persistens. Petala 5 ad disci epigyni margi-

nem inserta aestivatione valvata. Slamina 5 cum pe-

talis inserta et iis alterna, antberis dorsifixis. Styli

2— 3 breves dein divergentes, fere ad basin usque la-

cie interiore stigmatosi. Ovarium 2—3-loculare. Drupa

didymo-compressa vel trigona. — Frutices foliis pin-

nato-decompositis, pinnalis, digitatis vel siniplicibus. —
Panax Linn. excl. spec. ex generis charactere et spe-

cierum primitus ah ipso Linnaeo suh eo genere enu-

meratarum indole species includit berbaceas, fl. non

articulatis digynis, quas vero cl. Decaisne elPlan-
cbon (in Revue horticule) ad Araliae sectionem relu-

lerunt.

1. NolhupaiifiJ' frulicosum Miq. in Herb. Jungh. —
Panax Linn. — India Orient.

2. Nothopanax obtusum Miq. Fl. Ind. bat. ined. —
Panax Bl. Bydr. p. 880. — Java.

3. Nothopanax (?) pinnalum Miq. I. c. — Panax

Lam. Rumph. Amb. IV. lab. 32. — Moluccae.

4. Nollwpaiiaxi?) Anisiim Miq. I. c'— Panax (?) Ani-

sum DC. Prodr. IV. p. 254. — Rumph. I. c. II. tab. 42.

— Moluccae.

' 5. Nothopanax cochlcaliim Miq. I. c. — Panax DC.

I. c. — P. conchifolium Roxb. Fl. Ind. II. p. 77. —
Rumph. 1. c. IV. tab. 31. — Moluccae.

IX. Arfhrophylluni, Bl.

Genus ovario unilooulari et babitu singulari (foliis

oppositis) a reliquis umnibus valdupere distinctum.

Die Palmyra (Borassiis flalielliforiuis Linn.).

(Aus See mann 's Pü])ulairer Naturgeschichte der

Palmen. Deutsch von C.Bolle.)

Borassus flabelliformis, in seinem Vater-

lande am besten unter den Namen: Tal,

Tala, Talgaha, Trinrajan, Lontar, Palmeira

oder Palmyra bekannt, ist eine der Palmen,

die geographisch am weitesten verbreitet sind.

Ein Blick auf eine der Karten von Berg-
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haus' oder Johns ton's pliysikalischein Atlas,

welche die Ausbreitung merkwürdiger Pflan-

zen illustriren, wird diese Thatsaelie versinn-

lichen. Wir finden daselbst das Wort Bo-

rassus flabelliforniis geschrieben auf einer Curve,

die im nordöstlichen Arabien, unter etwa

20» N. B. und 54» 0. L. begimiend, sich

quer durch den indischen Ocean und das süd-

liche Hindostan erstreckt, um unter 20» N. B.

und 93» 0. L. im Meerbusen von Bengalen

zu enden. Man findet die Palmyra zu bei-

den Seiten des persischen Golfs. In unge-

heuren Wäldern wächst sie an der Malabar-

küste, von Cap Coniorin durch Travancore,

Calicut, Goa, die Präsidentschaft Bombay und
Guzerate, ja sogar eine gute Strecke die Ufer

des Indus in Scinde hinan. Die eigentlich

so zu nennende Palmyraregion aber wird von

einer Linie begrenzt, die sich längs der Co-

romandelküstc von Coniorin bis Madras er-

streckt, den nördlichen Theil von Ceylon in

.sich schliesst, Tinnevelly, Tanjore, Pondichery

durchschneidet, dann weiter von Madras aus

einen beträchtlichen Gürtel des Küstenlandes

bis Point Palmyras einnimmt und dann nach

Gya, 85» O. L. uad beinahe 25» N. B. hinauf-

läuf't. Eine Verlängerung dieser Linie er-

reicht dann Ava, die birmanische Hauptstadt,

unterhalb v\clcher die Ufer des Irrawaddy un-

ermessliche W^älder dieser Palme tragen. Von
Ava wendet sich die Grenzlinie südwärts

durch die Halbinsel Malacca dem indischen

Archipel zu und umfasst Sumatra, Burneo,

Celebes, Flores, Ceram, Amboina, die Mo-

lucken, vielleicht selbst Neu- Guinea. Die

Ausdehnung dieses Gürtels in südöstlicher

Richtung von Arabien (.54") bis Neu- Guinea

(etwa 140» O. L.) beträgt ^6", also 5160 geo-

graphische Meilen, d. h. ungefähr ein Viertel

des Erdumfangs! Die Palmyra erreicht in

mehren Ländern Asiens nordwärts den 25.

bis 30. Grad der Breite. Die Insel Timor

ist ihre südliche Grenze. Man kann also sa-

gen, die Kegion dieser Palme liege zwischen

10» S. und 30» N. B. und 54»— 140» O. L.

Die Palmyra findet sich in mehren Gebirgs-

landschaften Cej-lons, die Gegend von Kandy
und Badulla inbegriti'en, in 1G80— 2450 Fuss

Höhe, wo die mittlere Jahrestemperatur etwa

74» F. dort und wenn man den Wärmegrad
nach der Erhebung über dem Meere berech-

net, hier 71]» beträgt. Wenn auch, wie wir

-^ ^ . .

bereits angaben, imermessliche Waldmigen

dieser Palme an den Ufem des Irrawaddy

vorhanden sind, von der Küste hinauf bis nahe

an Ava oder Amarapoorain Burmah heran

und in Bengalen landeinwärts bis Gya, sowie

zerstreut durch ganz Ceylon, so stellen sich

doch als die für ihre Entwicklung geeignet-

sten Stellen jene niederen, kaum über dem
Meeresspiegel erhabenen Sandebenen heraus,

die eine glühende Sonne bescheint und die

dem Wehen wenigstens eines der Monsoone

ausgesetzt sind. So JafFna mit den nahgele-

genen Eilanden und andere Theile Nord-Cey-

lons; so der District Tinnevelly mit einem

Theil des Madura-Collectorats; gewisse Striche

der Präsidentschaften Madras und Bombay,

sowie des Sundaarchipels. Man kann die

Anzahl der auf dem Erdball vorhandenen

Palmyras annäherungsweise nach Ferguson's

Berechnung der Zahl derjenigen bestinnnen,

die auf der Halbinsel Jaft'na und den nahlie-

genden Inseln wachsen. Er sagt: „der Flä-

cheninhalt von Jafina und den Inseln beträgt

ungefähr 700 engl. Quadrat-Meilen. Ein Vier-

zehntel desselben können wir, meiner Über-

zeugung nach mit Sicherheit als Palmyrawald

annehmen. Nun sind 50 Quadratmeilen gleich

32,000 Acres; nehmen wir nach einer nur

massigen Berechnung auf dem Acre nur 200

Bäume an (meiner Berechnung nach kann

er jedoch gut 3(X) tragen), so wirde das eine

Totalsumnie von 6,400,000 Bäumen geben.

Es konnnen also nach dieser Schätzung, wenn

sie richtig ist, bei einer Bevölkerung von

2(X),0(H), zweiunddreissig Palmbäume auf jedes

Individuum."

Wenige Bäume gewähren Thieren aller

Art besseren Schutz als die Palmyras, denn

sie dienen Nachts vielen Vögeln, bei Tage

Ratten, Eichhörnchen, Mongus, Affen, Mara-

nayas (Felis Vivenina) u. dgl. zum Zufluchts-

orte. Auf Bäumen, die all' ihre alten ]3Iätter

behalten haben, ist die Menge der Fleder-

mäuse, die sie bewohnen, oft unglaublich

gross. Die Furchen der Blattstiele, der ganze

Bau des Blattes sind ganz dazu geeignet, den

Regen aufzufangen. Jeder Tropfen, der auf

die Krone fällt, rieselt dem Stamme zu. Des-

halb ernähren diese Bäume, zumal in wildem,

ungepflegtem Zustande, zahlreiche Arten von

Schmarotzerpflanzen, Orchideen, Farrn, Ficus

u. dgl. In Ceylon umrankt häufig eine von

-ooC 1̂
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r den Eingebornen „Farang Catate" genannte

Y Orchidee den Stamm in verschiedener Höhe

und entfahet die schönsten Sträiisse dunkel-

rother Bkimen. Aber die am meisten ins

Auge fallende, interessanteste Vereinbarung

der Palmyra mit andern Gewächsen ist die

mit 10 oder 12 Feigenarten (Ficus), worunter

die Bogaha (Ficus religiosa Linn.), die Gan-

Attica (F. glomerata Roxb.), die Nugagaha

(F. indica L.), die echte Baniane der Eng-

länder. In Ceylon und Hindostan findet man

diese Bäume sehr oft beisammen. Vorzüg-

lich bemerkenswerth ist ein Banianenbaum

mit zwei oder drei in seiner JNIitte aufgewach-

senen Palm^Tas, der zu Kaythady, 4—5 engl.

Meilen von Jaftna, am Wege nach Chavaga-

cherry steht und l/^ Acre Boden einnimmt.

Dies ist vielleicht die gewaltigste Baniane von

ganz Ceylon und ein Lieblingsziel für Land-

partien von Jaflna aus. Sie begann wahr-

scheinlich ihr Dasein in einem Blatte einer

der Falmyras, die noch jetzt mit ihren Kro-

nen ihr dichtes Laubwerk und ihre Tausende

von stammähnlichen Luftwurzeln überragen.

Die Kenntniss, die wir von der Art und

Weise haben, in der solche Ptlanzenverbin-

dungen entstehen, berechtigt uns zu dieser

Annahme. Denn, wcim die Früchte der Ba-

nianen reifen, vcrsannncln sich Schaaren ver-

schiedener Vogelarten, um sie zu verzehren;

sie lassen, sich auf die Palmen niedersetzend,

die Samen in die Blattachseln dieser fallen;

sie keimen daselbst und breiten ihre Wm--

zeln so aus, dass sie mit der Zeit ihren

Mutterboden, die Palmyra, mit Ausnahme

des höchsten Theiles derselben umfassen. So

sieht man denn die Gipfel uralter Palniyras

nicht selten nur gerade aus der Mitte der

Banianen hervorragen, als ob sie auf dieser

wüchsen, während sie doch das ganze Cen-

trum des Feigenbaums durchsetzen und weit

älter als jeuer in der Erde wurzeln. Die

Hindus hegen für solche Verbindungen reli-

giöse Verehrung; sie sagen, es sei eine von

der Vorsehung gesegnete heilige Ehe.

Die Anwendungen, welche die Palmyra

erleidet, sind fast nicht aufzuzählen. Die in

einem Theil des Vaterlandes unsers Baumes
gebräuchliche Tamilsprache besitzt ein Ge-

dicht, Tala Vilasam, welches nicht weniger als

801 verschiedene Zwecke nennt, zu welchen

die Palmyra verwendet werden kann, und

damit ist der Catalog derselben noch keines-

wegs erschöpft. Die Wurzeln sind vielleicht

die einzigen ökonomisch werthlosen Theile,

imd auch dies nur, wenn wir der Annahme

der Eingebornen Glauben versagen, derge-

mäss ihr Saft, sowie der des Stammes zur

Heilung von Geschwüren, die durch Speichel-

fallen („falling of spittls") entstanden sind,

und gegen die Ruhr gute Dienste leistet. Die

jungen Pflanzen, namentlich wenn sie 2—

3

Monate alt, sind unter dem Namen Kelingoos

in Ceylon ein beliebtes Nahrungsmittel und

werden zu diesem Zwecke gezogen. Man
säet den Samen in 6— H Lagen in locke-

ren Sand. Man geniesst die Kelingoos frisch

oder zieht die pergamentartige Haut, welche

sie bedeckt, ab, trocknet sie an der Sonne

und bewahrt sie auf. Letztere werden, wenn

sie roh sind, eigentliche Gdial's genannt, ge-

kocht heissen sie Puluc-Odials. Die ersteren

dienen, zu Mehl gemahlen, zur Bereitung des

beliebten Cool oder der cingalesischen Grütze.

Die Kelingoos werden geröstet, gekocht oder

in Scheiben geschnitten imd wie Brotfrucht

in der Pfanne gebacken, von den Einwohnern

Ceylons gegessen. Man findet sie das ganze

Jahr hmdurch auf den Bazars von Colombo

und anderwärts. Aus den Udials wird nach

Bennett jenes von den Holländern einst so

hoch geschätzte Mehl bereitet, einst sage ich,

denn jetzt wird es nicht mehr weder nach

dem \'orgebirge der guten Hottnung, noch

nach den Niederlanden oder sonst einer hol-

ländischen Besitzung versendet. Die Cinga-

lesen bereiten ferner aus dem Kelingoomehl

ein Gericht, das sie Putoo nennen und für

eine grosse Delicatesse halten. iSlan mischt

das Mehl mit ein wenig Wasser, Krabben,

einigen kleinen Fischen oder zerriebenen Co-

coskernen, unreifer Jackfrucht (von Artocarpus

integrifolia) u. dgl., thut dies Gemenge in eine

Ula (d. h. einen von Palmyrablättern gemach-

ten Korb, den man auf einen Topf kochenden

Wassers stellt, mit „Chatty" bedeckt und so

dämpft. Putoo wird bisweilen zum Reis als

Curry genossen, nicht minder mit Jaggery

oder Palmzucker.

Eine ausgewachsene Palmyra hat 60— 70

Fuss Höhe; ilu- Stamm hat am Grunde etwa

ö', nach dem Gipfel etwa 2} Fuss im Umfange,

das Holz wird in Ceylon und den Seehäfen

Hindostans gesehätzt. Man führt es massen-
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haft von Point Pedro und andern Theilen

Jaffna's nach Colombo und Madras aus. Zu

einer gewissen Jahreszeit beschäftigt das Fäl-

len und Hauen, die Zurichtung und Ausfuhr

desselben Tausende von Tamilen im nördlichen

Ceylon. Die Bäume müssen ziemlich alt gewor-

den sein, ehe sie zu Bauholz dienen können.

In einem Alter von hundert Jahren sind sie

dazu vortrefflich geeignet, doch weiss man, dass

ihr Holz mit zunehmenden Jalu-en immer här-

ter und schwärzer wird. Auch die Dauerhaf-

tigkeit desselben hat die Probe bestanden.

Es existiren auf Ceylon viele Gebäude, de-

ren Balken länger als ein Jahrhundert aus-

gehalten haben. I\Ian macht aus Palmyra-

holz Verandapfeiler für Häuser, Brunnenroh-

ren u. s. w. In den sandigen Districteu Jaff-

na's, wo sich Wasser nahe der Oberfläche

vorfindet imd wo durch die Heftigkeit der

Winde und aus andern Ursachen die Brun-

nen leicht verschüttet werden, senkt man ei-

nen ausgehöhlten Palmyrastamm in die Erde.

Dieser bildet so einen Brunnen, der manchem

durstigen Wandrer zur Erfrischung dient.

Halbzersägte Palmyrastämme, die man aus-

gehöhlt hat, werden als Kinnen zu verschie-

denen Verrichtungen benutzt, besonders aber,

um das \\'asser von den Dächern abzuleiten.

Aus den dickeren Theilen des Stamms macht

man gewöhnlich Balken, aus den dümiereu

Spitzen Latten. Junge Bäume oder die Spi-

tzen älterer werden oft in Stücke gehauen,

gespalten und an Orten hingelegt, wo es

viel Wild giebt, wie z. B. in dem Patchele-

palla-District von Jaffna. Wildschweine und

Hasen fressen das weiche, weisse, schwam-

mige Mark dieses Holzes sehr gern und wei'-

den, mdeni sie ihm nachgehen, häufig von

den Jägern geschossen. Die dunkelfarbige

Rindenschicht sehr alter Bäume wird in Eu-

ropa in ziemlicher ;\Ienge zu Schirmknopten,

Spazierstöcken, Linealen, zierlichen Kästchen,

Pettschaften und andern Dingen verarbeitet.

Die damit beschäftigten Arbeiter müssen sich

sehr in Acht nehmen, da beim Zerschneiden

einige der drathähnlichen Fasern sich lösen

und leicht unter die Nägel der Finger oder

sonst in die Hand sich einbohren. Es steht

fest, dass die dem Südwind ausgesetzte Seite

des Stammes die dickste, härteste und beste

ist. \\'enn die Eingebornen das Alter und

die Güte der zu fällenden Bäume nicht genau

kennen, so pflegen sie dieselben nach der

Wurzel anzuhauen, um sich zu überzeugen,

wie tief das schwarze Holz reicht, eine Probe,

die in den meisten Fällen genügt. Aus der

so gemachten Wunde fliesst eine reichliche

Menge Saft, der nicht mit dem Toddy ver-

wechselt werden darf, den man aus den Blü-

thenscheiden erhält. Es bildet sich ein schlei-

miger, unnützer Gallert auf der Oberfläche,

der keineswegs, wie behauptet worden, das

Bdellium ist. Rumphius, dessen Autorität

in der Regel gemissbraucht wird, um diesen

Irrthum zu beschönigen, sagt in seinen Schrif-

ten kein W(irt, woraus dies abzunehmen wäre.

Es ist also, wie Ferguson richtig bemerkt,

eine eben so falsche Annahme, wie die, dass

die Areca Catechu das im Handel vorkom-

mende Catechu liefern solle.

Kelu'en wir zu dem Palmyra-Nutzholz zu-

rück. Ganz Lidien weiss, dass der weibliche

Baum das beste und härteste liefert und dass,

trotz Rumphius' Annahme vom Gegentheil,

das Holz der männlichen Palme so wenig

geachtet v^ird, dass man es nur von sehr

alten Bäumen in (xebrauch nimmt. Die Händ-

ler mit Palmyra-Balken und Brettern müssen

stets die schwärzesten und schwersten aus-

wählen, dabei aber nicht vergessen, dass die

Eingebornen das junge und männliche Holz

durch Eintauchen in Salzwasser zu färben

und schwerer zu machen verstehen. Bei Ver-

dacht einer solchen Fälschung muss die Axt

angewendet werden. Ist das Holz gut, so

wird es steinhart sein und die Splitter wer-

den fliegen; auch werden die Enden der dun-

keln, drathförniigen Fasern dicht zusammen-

gedrängt erscheinen; ist es schlecht oder in

Salzwasser getaucht, so \\'ird man es weich

und schwammig mit zerstreut liegenden Fa-

sern, dazwischen eine mehlige Masse, wie

Sagii, finden. Nie werden Scliiffe ganz aus

Palniyrapabnholz gebaut, sie wüi'den zu schwer

sein, um eine Ladung über dem Wasser zu

erhalten, aber Scliifls-Geländer und die Ver-

decke der Dhonies werden oft daraus ver-

fertigt. In Jatfna, wo es so viel Palmyras

giebt, gilt die einzelne 3— <> Scliilling. Ein

Baum liefert 3—4 Balken, und schneidet

man ihn klein, 15 Latten. Das Hundert

Latten, IG Ellen lang, wird in Colombo für

etwa 17 £ 1<J s. verkauft.

Der Stamm ist gewöhnlich einfach, bis-
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weilen jedoch mehr oder minder verzweigt.

Ferguson sagt: „Der erste derartige Baum,

den ich sah, hatte vier Kronen; an den Kar-

ben sah man, dass drei bis vier andre vor-

handen gewesen waren. Die Verzweigung be-

gann 25—30 Fuss über der ^\'urzel. Bei

Oodooville beobachtete icli einen mit sechs

Kronen. Die eine derselben war fast pa-

rallel mit dem Hauptstamrae gewachsen; die

audern fünf bildeten einen Quirl und beugten

sich etwas nach aussen, ehe sie eine aufrechte

Stellung aunelmien konnten. Man sah an

den Narben, wo noch drei andere gesessen

hatten. Die von Forbes in seinen orienta-

lischen Memoiren erwähnte Palme mit 40

Kronen war Mahrsclieinlicli eine Palmyra."

Die Blätter oder (Jlas erstrecken sich an

Bäumen im Jungle oder in der Wildniss,

fern von menschlichen Wohnungen, vom
Grunde bis zum Gipfel desselben, so lange

er die Höhe von 25—40 Fuss nicht über-

schreitet. Die älteren erscheinen nur noch als

Stiele; ihre fächerartige Blattfläclie ist weg-

gefault. Einem so mit seinen kieselhaltigen,

scharfeckigen, 3—4 Fuss langen Blattstielen

bewaffneten Baume zu begegnen, ist eine

getahrliche Sache, wie Jeder gern zugeben

wh'd, der dergleichen Wälder durchschritten

ist. Ein Tamilisches Sprichwort sagt: „Was
ich sah, war eine Schlange; was mich stach,

ein Palmyrablatt." Die Blätter stehen in Spi-

ralen um den Stamm herum; sie steigen bald

in einer herrlichen ^^'indung von rechts nach

links, bald in umgekehrter Ordnung auf. Die

Blattsubstanz selbst hat 70 oder S(» Strahlen,

die vom Ende des Stieles aus einen fast voll-

kommenen Kreis bilden. Der Breite des

Blattes wegen können sie sich nicht horizon-

tal ausbreiten; so erhält ein Theil des Blat-

tes eine gewundene Gestalt. Jeder Baum
besitzt 25—40 frische, grüne Blätter auf ein-

mal; zwölf bis fünfzehn derselben pflegen die

Eingeborenen jähi-lich abzuschneiden; auch

wol eine grössere Anzahl einmal in zwei Jah-

ren, sowol um sie zu verschiedenem Gebrauch

zu verwenden, als auch, um die Reife der

Frucht zu beschleunigen und ihre Grösse zu

vermehren. Will man die Blätter zum Dach-

decken oder zu Umzämiungen benutzen, so

werden sie auf der Erde übereinander ge-

schichtet und oft mit einer Last beschwert,

damit sie sich [ilatt drücken. Ein daraus ge-

machtes Dach dauert nm" zwei Jahre und ist

weniger nett, als ein aus Cocosblättern ge-

flochtenes. Sie geben dagegen sehr dichte

und hübsche Umzäunungen. In Jaffna und

wol in ganz Indien gräbt man die Blätter in

die Reisfelder und lässt sie daselbst ver-

rotten, wodurch sie zu einem vorzüglichen

werden, welcher dem Boden eine

kieseliger und andrer Stoffe mit-

Auch werden aus Palmyrablättern

Dünger

verfertigt, die man als Fussdecken

Menge

theilt.

Matten

zur Decorirung von Plafonds, zum Trocknen

von Kaffee und Punatoo, zum Verpacken von

einlies und anderer Ausfuhrartikel benutzt. Ein

tamilisches Sprichwort sagt: „Zauberei ist die

leichteste aller Künste und Olastücke das

leichteste aller Flechtwerke." Säcke, Körbe,

Wasserkörbe, die zur Bewässerung dienen.

Schwingen, Hüte und Mützen, letztere z. B.

von den Catamaran-Leuten zu ]\Iadras ge-

tragen, Fächer, Schirme u. s. w., das Alles

wird aus diesen Blättern gemacht. Einer der

seltsamsten Zwecke aber, zu welchem sie

dienen, ist der, dass man darauf schreibt.

Der älteste Hindu-Schriftsteller, der des Schrei-

bens auf Olas Erwähnung thut, ist Panninj-

rishee. Er lebte nach der Zeitrechnung der

Hindu etwa ums Jahr 790 des Caliyugam,

d. h. vor 41ßO Jahren und lebte zu Arittu-

waruni, nahe der Gangesquelle. Plinius sagt

(lib. XIII, cap. n.) ausdi-ücklich, die älteste

Art zu schreiben sei die auf Palniblätter

gewesen. Dass man auf Palmen- und andere

Blätter schrieb, unterliegt keinem Zweifel,

denn daher stammt die gleiche Benennung

von „Blatt" sowol für- Buch, wie für Pflanze.

Aber die Palmyi-ablätter sind nicht die ein-

zigen, die in Lidien zum Schreiben dienen;

auch die der Cocospalme und des Talipot

(Corypha umbraculifera) werden dazu ver-

wendet. Für den Eindruck des Griffels vor-

bereitete Palmblätter heissen OUah's. Die

Eingebornen schreiben Briefe darauf, welche,

nett zusammengerollt und bisweilen mit et-

was Gummi versiegelt, durch das Postamt

gehen. Während des Schreibens wird das Blatt

mit der linken Hand gehalten und die Schrift ver-

mittelst des Griffels auf die Fläche gekratzt. Statt

die ihn führende Hand nach rechts zu bewegen,

wird das Blatt nach der entgegengesetzten Seite

hin »erückt, wozu man sicli des Daumens be-

dient. Um die Buchstaben lesbarer zu machen.
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chon, werden die eingegrabenen Linien häufig

durch Bestreichen mit frischem Kuhdünger

ausgefüllt, der diu'ch Reiben mit Cocosöl oder

einer Mischung von Ol und gepulverter Kohle

eine schwarze Farbe annimmt. *)

Die Palmyrabücher sind selten länger als

zwei Fuss und zwei Zoll breit, da das per-

gamentartige Gewebe zwischen den kleineren

Rippen kein grösseres Format gestattet. Die

Annahmen in Betreff des Alters von Pal-

myra-Manuscripten widerstreiten sich; wäli-

rend einige Autoren beweisen wollen, dass

sie nicht länger als ein Jalirhundert dauern,

schwören andere darauf, dass sie sich 4—500

Jahre halten.

Männliche und weibliche Blüthen der Pal-

myra wachsen gewöhnlich auf zwei verschie-

denen Bäumen (diöcistisch), bisweilen aber,

wie in einem von Ferguson erwähnten Falle,

auch auf einem beisammen. Kein Unter-

schied des Geschlechts lässt sich an den Bäu-

men beobachten, bevor die Inflorescenz sich

entwickelt. Ihr P]rscheinen, im zwölften bis

fünfzehnten Jahre des Alters der Palmyras,

macht im Dasein derselben Epoche. Man
kann sagen, sie haben nun das Mannesalter

erreicht imd fangen nun an, in der häusli-

chen Ökonomie der Eingebornen eine Rolle

zu spielen. Jetzt erst liefern sie Toddy, ein

durch seinen Gebrauch fast eben so berühm-

tes, wie dui'ch seinen Missbrauch berüchtigtes

Getränk, welches man durch ein höchst eigen-

thümliches Verfahren gewinnt.

Zu der Zeit, wo die Infltu'escenz sich zu

zeigen beginnt, noch ehe die Blüthenscheiden

sich öffnen, fängt die Thätigkeit der Toddy-

Zapfcr in den Palmyrahainen an. Ihr geüb-

ter Blick erkennt schnell die für das Scal-

pirmesser bestinnnten Bäunie; haben sie ihre

Blattstiele noch nicht abgeworfen, so macht

er sich daran, dieselben abzureissen. Dar-

auf nimmt er, mit einem Leder, welches die

Brust beschützt, einem hölzernen Trauben-

schläger, kleinen Riemen, geraden luid krum-

*) Herr Thwaites, der Vorsteher des Königl.

botanischen Gartens zu l'aradenia hat dem Mnseum

angewandter Botanik zu Kew eine Probe von Ol id)er-

sandl, welches Doominale Tel heisst und aus dem

Düonimaleharz. welches man aus Morästen, worin jetzt

keine Bäume mehr wachsen, ausgräbt, destillirt wird.

„Dies Öl," sagt er, „benutzen die Cingalesen, um ihre

Schrift auf Palmyrablätlern lesbar zu machen, indem

sie es mit einem angebrannten Lappen darauf reiben."

men Messern bewaffnet, letztere in einer le-

dernen Seitentasche, — eine biegsame Jungl-

Rebe oder einen Streifen eines jungen Pal-

myra- oder Cocosstammes und macht daraus

eine Art Schlinge, gross genug, um seine

Füsse so hindiu'chzustecken, dass sie im Stande

sind, den Baum zu umklammern. Dann steckt

er sie hindurch, stellt sich dicht an den Stamm,

streckt sich lang aus, umfasst ihn mit den

Händen und zieht die Füsse so hoch als mög-

lich zu den Armen hinauf; rutscht dann mit

den Händen wieder in die Höliß und wie-

derholt dies so lange, bis er sich gewisser-

maassen zum Gipfel hinaufgeschraubt hat.

Sind die Bäume hoch, so bedient man sich

mitunter der Reifen, die aus eben dem Stoffe,

wie die Riemen geschnitten, weit genug sein

müssen, sowol den Baum, als auch den Toddy-

zapfer zu umfassen, so dass sie, bei jedem

neuen Ruck des Kletterers, dem Körper des-

selben eine Stütze gewähren. Oben zwischen

den Blättern angelangt, legt der Zapfer sei-

nen Kletter-Apparat quer über einen Blatt-

stiel und beginnt zu schneiden und Ader zu

lassen. Indem er ein Paar der untersten

Blätter als Stütze für seinen eigenen Körper

so lange unversehrt lässt, bis er mit der Ope-

ration zu Ende ist, reinigt er den Baum mit

einem krummen Messer, welches im Kleinen

einer Sichel gleicht, von allen angehäuften

Unreinigkeiten, und schneidet, ausser drei

oder vieren, sämmtliche Blätter und die Gipfel-

knospe des Baumes weg. Ausserdem schält

das krumme Messer die Oberfläche der Krone,

von welcher die Blätter und Blüthen ent-

springen, weg. Die Blüthenscheiden werden

mit Riemen so fest umwickelt, dass die In-

florescenz nicht durchbrechen kann. Dann
peitscht mau sie und zerquetscht sie mit einem

Holzinstrument. Dies wiederholt man ;) Mor-

gen hintereinander und schneidet dann an den

4 folgenden jedesmal eine dünne Scheibe von

den Spathaspitzen ab. Dies Alles geschieht, um
die Aufbrechung zu verhindern und den Zu-

fluss des Safts zu vermehren. Am achten

Morgen beginnt eine helle, süsse Flüssigkeit

aus den Wunden zu fliessen, welches man

daran gewahrt, dass die Toddyvögel (Artamus

fuscusV) und die Krähen auf den Bäumen

lärmen und sich herumbeissen. Der Toddy-

zapfer steigt nun früh mit Chatties oder

Toddygefitssen, in welche er die Enden der ^
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Blütlicnscheidcn steckt, wieder hinauf und

lässt sie bis zum Abend hängen, wo sie dann

voll von Saft gefunden werden. Die Opera-

tion, den Saft in Bewegung zu setzen, wird

jeden Morgen und Abend wiederholt, oder

auch nur ISIorgens, bis die ganze Scheide

wes;o-eschnitten ist. Die Bäume werden so

mehrere Monate lang im Jahre gezapft. Man

behauptet indess, dass, wenn man dies drei

Jahre lang an einem Stamm wiederhole, ohne

eine Spatha aufbrechen zu lassen, so sterbe

er. Der Frau Tücke r zufolge, fährt eine Spa-

tha fünf jMonate lang fort, Toddy zu liefern,

und während bei der Cocosnuss selten auch

nur drei Bliitlienscheidcn Toddy geben, thun

dies bei der Palmyra nicht nur drei, sondern

sieben bis acht. Ein tüchtiger Kletterer kann

binnen wenigen Stunden etwa 40 Bäume an-

zapfen. In Jati'na unterscheidet man „Toddy"

und „süssen Toddy." Ersterer, den die Ta-

milen „Culloo" nennen, ist der gegohrene,

letzterer der ungegohrene Saft. Es ist spass-

haft, zu wie vielen Vergleichungen der Toddy

im Allgemeinen Veranlassung gegeben hat.

Sir ^\'illiam Jones vergleicht den frisch vom

Baum gewonnenen mit so eben aus der Quelle

geschöpftem Poubon - Wasser oder mit dem

besten Champagner; der Amerikaner Mal-

colm erinnert sich dabei an den Geschmack

seines vaterländischen Ciders, während der

abyssinische Reisende Johnson ihn nicht über

Ingwerbier setzt! Es kann sein, dass alle drei

Vergleiche richtig sind; wirklich wird ein

grosser Theil des ceylanischen Ingwerbiers

aus Toddy bereitet. Geniesst man Toddy

früh am Morgen, so bringt er bei den mei-

sten Menschen Verdrossenheit und »Schläfrig-

keit, fast wie Bier, das man während der

Hitze des Tages getrunken hat — natürlich

nur in den Tropenländern — hervor.

Toddy dient sehr häutig als Hefe. In

ganz Ceylon brauchen die Bäcker keine an-

dere; grosse Massen davon werden auch zu

Weinessig umgewandelt, der dazu dient, Gur-

ken, Limonen, Cocos- und Palmyrablatt-

knospen u. dgl. einzumachen. Die bei Wei-

tem grösste Menge aber wird zu Jaggery

oder Zucker eingekocht. *)

*) Diese beiden Wörter stammen von dem Sans-

kritischen; Saliar her, welches auch die Wurzel des

arabischen Shkar, des Lateinischen Saccharum und des

deutschen Zucker ist.

Es scheint, dass zu Menü 's Zeiten, vor
j

4000 Jahren, die Hindu bereits Zucker aus :'

den Blumen der Madhuca (Bassia latifolia

Roxb.) zu ziehen verstanden; um so mehr

kann man annehmen, dass er von einigen

Palmen nocli weit früher gcAvonnen worden

sei. Megasthenes führt den Zuckerkand

unter dem Namen des „indischen Steines"

an, und noch bis auf den heutigen Tag heissen

die aus Jaggery oder dem Saft des Zucker-

rohrs gewonnenen Kristalle „cat candoo" oder

Steinzucker. Der gewöhnliche indische Name
für die feineren Zuckersorten ist Chini, und

man hat daraus schliessen wollen, dies Pro-

duet stamme ursprünglich aus (Jliina her. Sei

dem, wie ihm wolle, es ist über allem Zweifel

erhaben, dass Zucker, in vielfacher Gestalt,

von den Völkern Indiens seit dem frühesten

Alterthum in Anwendung gebracht worden

ist. Die gebräuchlichste Methode, Jaggery

zu machen, ist eine höchst einfache. Der

süsse Toddy wird zu dickem Syrup einge-

kocht, dann wirft man eine kleine Menge ge-

raspelter Cocosnuss hinein, um sich durch das

Gefühl davon zu überzeugen, ob letzterer con-

sistent genug sei. Ist er's, so giesst man ihn

in Kfirbchen von Palmyrablättcrn, worin er

sich abkühlt und zu Jaggery erhärtet; er

wird dann entweder zum häuslichen Gebrauch

verwendet, nach Colombo oder auch nach

überseeischen Häfen verschilft, um raffinirt

zu werden. In dem mit dem 5. Jan. 1850

abschliessenden Jahre betrug die Totalausfuhr

von Jaggery aus (Jeylon 95H0 Centner, wo-

für 1937 £ Zoll bezahlt wurden. Zwei Drittel

der Masse betrug das Product der Palmyra.

Um Vellum oder krystallisirten Jaggery zu

bereiten, der zu Heilzwecken dient, ist das

Verfahren beinahe dasselbe, wie das oben be-

schriebene, nur dass man den Syrup nicht so

lange kochen lässt. Man deckt den Topf,

worin es enthalten ist, zu und lässt ihn

einige Monate lang stehen, wo man dann eine

Menge Krystalle darin findet. Der Saft der

Palmyra besitzt mehr Zuckerstoff als der der

meisten andern Palmen. Drei Quart davon

genügen, ein Pfund Zucker daraus zu kochen.

Der Hauptfehler des zu Jaffna bereiteten Jag-

gary scheint in dem übermässigen Zusätze

von Kalk zu liegen, den man ihm giebt. Ein

geringer Zusatz davon ist unumgänglich nö-

thig, um die Gährung zu verhindern. Nach

20
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c Malcolm und Crawfurd bildet Jaggery

einen Handelsartikel aus den oberen und un-

,

tcrcn Provinzen Birma's. In Sawnu ernähren

sich die Einwohner bei Missernten von Jag-

gery und auf Timur bildet er einen Theil

des Jahres hindurch das Hauptlebensmittel.

Es steht fest, dass der hauptsächlich aus Pal-

myrasaft bestehende Zucker körniger und

preiswürdiger als der aus Zuckei-rohr erhal-

tene ist und dass man grosse Massen dessel-

ben von Madras und Cuddalore her nach

Europa bringt. Aus Madras werden jährlich

etwa 9(J00 Tonnen Zucker, darunter eine

bedeutende Menge Palmyrazucker, ausge-

führt.

Die Früchte der Palmyra variiren, je nach

den Bäumen, an Form, Farbe, Geruch und

Geschmack und werden von den Eingeboruen

als Varietäten betrachtet, deren jede einen

besonderen Namen führt. Die reif abgefal-

lene Frucht wird mitunter roh gegessen, weit

häufiger aber geröstet. Das von einem sol-

chen Köstmahl dargebotene Schauspiel ist eins

der ursprünglichst orientalischen, welchem man
beiwohnen kann. Am liebsten wählt man
dazu den Schatten eines Illipe (Bassia longi-

folia), einer Margosa (Melia Azadirachta) oder

einer Tamarinde (Tamarindus indica); ein

Feuer wird angezündet und die Gesellschaft

— Männer, Weiber und Kinder — setzt sich

rings herum nieder und saugt das Fleisch aus

dem Fasergewebe der gerösteten Früchte,

zerreisst sie dabei auf das Primitivste mit

Nägeln und Zähnen — und scheint in die

höchste gastronomische Glückseligkeit aufge-

löst. Dies gallertai'tigc Fleisch gleicht gerie-

benen Mohrrüben, nm* sieht es ein A\enig

dunkler aus. Da die Fruchtperiode nur kurz

ist und mehr davon reifen, als die Einwoh-

ner verzehren können, so wird Punatoo, ein

Eingemachtes daraus bereitet. Die Europäer

geniessen es jetzt selten; als aber die Hol-

länder noch Ceylon besasscn, galt es bei ihnen

für eine grosse Leckerei. Grosse Älassen da-

von wurden, mit Zucker eingemacht, nach

Java und den Niederlanden versendet. Pu-

natoo wird so gemacht: Pandals (Gerüste)

werden 4—5 Fuss über der Erde errichtet

und mit Matten von Palmyrablättern bedeckt.

Dann nimmt man die reifen Früchte, reisst

sie auf, legt sie in Ülakörbe voll frischen

Wassers und quetscht sie so lange, bis das

Fleisch mit dem Wasser ein Gelee bildet.

Dieses breitet man schichtenweis auf den

Matten aus und lässt es trocknen. Ein sol-

ches Verfahren wiederholt man 15— 18 Tage

lang, stets eine Schicht über die andere häu-

fend, bis ihrer etwa 15 sind, die dann unge-

fähr die Dicke eines halben Zolles haben.

Die Matten lässt man dann an der Sonne

trocknen, bedeckt sie aber bei Nacht und

schützt sie gegen Regen und Thau. Fer-

guson bemerkt, dass er diese Zubereitung

so ausgedehnt betreiben sah, dass während

der trocknen Jahreszeit zu Ittavil in Patche-

lapalla (Ceylon) die Brunnen der Nachbar-

schaft fast versiegten. Punatoo wird matten-

weise, von 3—6 Schilling für eine, verkauft.

Tausend Früchte ungefähr reichen für eine

Matte aus; mitunter aber auch cubikellen-

weise. Es ist die Hauptspeise der ärmeren

P2inwohner der Halbinsel Jatfna mehre Mo-

nate des Jahres durch. Die Thala Vilasam

vergleicht seinen Geschmack mit Honig, Milch

und Zucker; Ferguson jedoch, der es ge-

kostet hat, rühmt es nicht gerade besondei's.

Man bewahrt es in Olakörben oder Beuteln

auf, indem man es in den Kauch hängt und

isst es allgemein, entweder allein oder gemischt

mit der aus gestampftem Kelingoo- (d. h. jungen

Palmyrapflanzen) Mehl gemachten Grütze

oder auch mit Cocoskernen. Nicht minder

thut man es in reichlichem Maasse an Suppen,

Aufläufe, Kuchen und andere Esswaaren.

Nicht die Heilsamkeit und die nährenden

Eigenschaften der geniessbaren Palmyraer-

zeugnisse sind es ausschliesslich, welche die-

sen Baum den Einwohnern Ostindiens so be-

deutsam machen, sondern zumal die That-

sache, dass Tausende, vielleicht Millionen von

Menschen sie sich aus den Wäldern holen

oder von ihren Nachbarn überaus billig kau-

fen können, während Reis und andre Lebens-

mittel oft so hoch im Preise stehen, dass sie

dieselben nicht zu erschwingen im Stande

sind. In dieser Hinsicht ist ihnen die Pal-

myra, was dem ärmeren Irländer oder Schot-

ten die Kartoffel. Sie liefert wohl den viei--

ten Theil der Nahrung von etwa 250000 Men-

schen in der nördlichsten Provinz Ceylons,

macht aber gewiss den Hauptlebensunterhalt

von (3— 7 Millionen Lidiern und andern Asiaten

aus. So stellt sie sich als eines der wich-

tigsten Gewächse der Erde heraus, sie wett-
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f
eifert mit der Dattelpalme; nur der Cocos-

palme steht sie an Nützlichkeit nach. "')

*) iVicIils ist naliirlicher, als dass ein in dem Va-

terlande der Tamilsprache so verbreiteter Baum, dessen

Producte eine so grosse Rolle in dem tiigliclien Leben

der Südindier spielen, auch in deren Sprich wurlern

und Gleichnissen eine hervorragende Stelle einnimmt.

Wir finden in den von dem Pastor P. Percival zu

Jairna herausgegebnen Bande Tamil-Sprichwörter fol-

gende, die sich mehr oder weniger auf unsre Palme

nnd deren Merkmale beziehen. Die Faser als Zahn-

stocher benutzt; Stich gegen einen Verschwender: „Er,

dessen Vater lausend Palmyras besass, hat keine Faser

zum Zahnslocher — Scharfe des Stieles: Was er sah,

war eine Schlange, was ihn stach, der Stiel eines Pal-

myrablaltes." — Junge und alte Blätter mit Erbschaft

und Altersfolge verglichen: „Man sagt, dass die jun-

gen Bläller der Palmjra lachten, als die trocknen ab-

fielen." Wie fest die Frucht am Baume silzl: „Fallt

die Palniyrafrucht ab, wenn eine Krabe sich auf den

Baniii setzt?" (Trosse und Gewicht der Frucht: „Kann

man die Palniyrafrucht einem Vogelchen an den Hals

bangen?" Zartheil des Keims, sich unnütze Mühe ge-

ben: „Warum Keil und Schlägel anwenden, um die

frisch gekeimte Palmyravvurzel zu spalten, die mit der

Hand gespalten werden kann?" Höchste Absurdität:

,,.\ls ein Scorpion die Cocospalme stach, lief die Pal-

niyra davon auf!" Gelalltes Holz, Entfernen von Hin-

dernissen: „Wie ein Esel den Ort durchschritt, wo Pal-

mjraslämme gefällt lagen." Fallen von einer Palniyra,

Beleidigung eines Gefallnen : „Eine Schlange biss den,

der vom Palniyrabaum gefallen war." Ein Yorkshi-

rer schlau sogar den Londonern gegenüber: „Der

Fuchs des Palniyrawaldes soll den Fuchs aus der Stadt

geprellt haben." Vermeide sogar den Schein des Bö-

sen, Unanständigkeit des Toddytrinkens : „Wenn Du

unter einer Palniyra trinkst, so wird man es für Toddy

halten." Unzulänglicher Schatten der Palniyra: „Ist

der Schatten der Palmyra Schatten, oder ist die Freund-

schaft des Bösen Freundschaft?" Rascheln der Blätter,

Wirkungen langer Erfahrung: „Erschrickt der Fuchs

des Palniyrawaldes vor dem Rascheln des Laubes?"

Das mag glauben, wer da will: „Wie einer auf

einen Palniyrabaum stieg und wieder herabkaiu, ohne

die Blülhe zu berühren." Toddy: Wer die Gewohnheit

bat, ihn zu trinken, kann es nicht verbergen: „Wer

Milch trinkt, dem stösst Milch auf, wer Toddy trinkt,

Toddy." Einen Palniyrabaum aufessen ;
Wirkung der

Beharrlichkeit: „Wenn man langsam isst, kann man

selbst einen Palmyrabaum aufessen." Wie die F'rucbt

fällt: „Die Frucht des Baumes fällt auf seine Wurzel."

(Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme.) Junge

Bäume. Wer sein Eigenihum erhallen will
,

nuiss

Sorgfalt darauf verwenden: „Bewahre junge Palmy-

ras durch Ausputzen und Büffel durch Festbinden."

Den Baum übel anwenden: „Hast Du eine Palmyra

gezogen, um ein Toddysäufer zu werden?" Zau-

berei und Korbflechteu sind die leichleslen Handwerke:

„Zauberei ist die leichteste Kunst und ein Olakorb

das am leichleslen zu fertigende Flechtwerk."

Verniisflites.

IHadcira. Der Boden der Insel Madeira be-

steht aus aufgelockerter Lava, vermengt mit Kalk

von rothgelber Farbe; diese Basalt- und Tuffstein-

massen ruhen auf einer tiefen Unterlage von Über-

gangskalk, woraus geschlossen worden, dass die Insel

nicht durch den plötzlichen Ausbruch eines Vulcans

gebildet sei, sondern dass siiccessive Basalt- und Tuff-

ausbrüche aus einem C'enlralkraler slallgelunden hallen.

Mitten zwischen den Bergen liegt ein Thal oder eine

Vertiefung, die schon lange als der ursprüngliche Kra-

ter betrachtet worden ist. Die Vegetation zeigt eine

merkwürdige Mischung europäischer und afrikanischer
'

Formen. Sie bestätigt die schon bekannte Thalsache,

dass die Flora ^on Inseln ärmer ist, als die des nahe

liegenden Festlandes: denn auf Madeira hat man bis-

her nicht mehr als etwa über 500 Pflanzenarien ge-

funden; eine Zahl, die geringer als z. B. die der

Gewächse im königlichen Thiergarten bei Stockholm

ist. Zwischen den höchsten Bergen finden sich Wälder

von Walnussbäumen (Juglans regia) und die für Ma-

deira eigenlhümliche Erica arborea, ein baumartiger

Haidebusch, der mit vier F'uss dicken Stämmen dreissig

Fuss in die Hohe schiesst. Weizen und Gerste müssen

von Nordamerika eingeführt werden, da sie bei Wei-

tem nicht hinreichend für das Bedürfniss gebaut wer-

den. (-\ndersson. „Eine Wellumsegeluug.")

Über künstliche Trüffel-Erxeng'ung' ibeilt

Graf Gasparin in dem Journal für praktische Agri-

cultur mit, dass Herr Rousseau, Trüffelhändler in

Carpentras, dem Haupilrülfelinarkt Frankreichs, künst-

liche Trüffeln auf einem ziemlich unfruchtbaren Boden

erzeugt hat. Er besäete denselben mit Eicheln aus

einer Gegend, wo die Trülfeln besonders gut gedeihen.

Im vierlen Jahr der Anpflanzung fand man bereits drei

Trüffel; aber erst im 6. Jahr, als die Eiche fast eine

Höhe von 3 Fuss erreicht hatte, fing die eigentliche

Ernte an; jetzt ernlet man etwa 15 Kilogramm im Jahr.

Zeituiigsiiaclincliteii.

Deutschland.

Oldenburg, 16. April. Herr Bosse, Gross-

herzoglicher Garteninspector, wird am l.October

d. J. seine Stelle niederlegen, und als Pen-

sionist wahrscheinlich in Delmenhorst wohnen.

Berlin, 8. März. Die „Ostdeutsche Posl"

bringt zwei Briefe, welche Alex. v. Hum-
boldt E.xcellenz an die bekannte Reisende Frau

Ida Pfeiffer während ihres kürzlichen Aufent-

haltes in Berlin geschrieben hat. Der erste

lautet:

„Wie soll ich Ihnen, hochverehrte Frau, lebendig

genug den Ausdruck meines innigen Dankes, ich könnte
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