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erzeugten eine grosse Menge ueiblicher Bliilhenj von

welchen etwn elii 50. Theil gut ausgebildele Friichte

Irug, (leren Samen in dieseni Jahre (1856) yollkomnien

keimte. Icli kann ebenfalls bezeugen, dass diese

Pflau/en iiicht eine miinnlicbe Bliithe hervorbraclUen.
£.

;:Tn 1854 gewnhrle ich an einer Mauer ini Garten

des Museums eine weiblicbe Pflanze von Bryonia

diuiciij — die einzige des Gartens. Sie hatte Tausende

von Blutben, und erzeugte FriJchle in grosser Anzabl,

aber ini Verhiiltniss zu den Bliitlien nur sehr wenige,

die jedoch gut ausgebildete Samen besassen. Im No-
vember desselben Jahres Hess ich 15 Samen in einem

Treibhause aussjien, die alle gut keimten. In 1855

Inig die alte Bryonia wie im vorhergehenden Jabre,

und in demselben Yerhiiltnisse Friichte; — so auch in

1856. Ich habe die Bliilhen sehr oft untersuchl, und

babe niemals die Spur vonAutlieren enldecken konnen,

Man kiinnte allenfalls annehmen, dass die Befruchtung

durch InsekLen bewerkstelligl sei, doch was folgt,

verbietet eine solche Annahme. Im April dieses Jahres

liessich auf dasselbe Beet, worauf die Bryonia stand, ein

zweites weiWiches Exemplar, das aus den im Novem-
ber 1854 geerndteten Samen erzogen und bis dabin

im Topfe verblieben war, pdanzen. Dies Exemplar,

wahrscbeinlich weil es so Jung war, entwickelte sich

nichl sehr, doch hatte es Bliithenj derenZahl ichj ohne

Uberschjitzung, anf mehrere Tausend anschlagen kann,

Alle waren weiblichj in den untersuchten fand sich nichl

die leiseste Spur von Anlheren, und doch Irugen merk-

wih'diger Weise alle, oder fast alle Friichte. Ich sanimelte

ohne Unlerschied 100 derselben und untersuchte ihren

Inbalt; ein Dutzend enthielt gar keine Samen, 45 batten

nur einen einzigen, 29 zwei, II drei, 2 vier und 1 fiinf; ein
F

Ergebniss, das von dem eines in der Nahe einer miinn-

lichen Pflanze wachsenden Exemplares nicht wesent-

Hch verschieden ist. Wiihrend nnn diese zweite Pflanze

ganz mil Friicbten beladen war, trng die alle Bryonia,

die kaum einige Schritte von ihr entfernt, weder mehr

noch weniger Friichte, als in den vorhergehenden

Jahren. Man kann daher nichl behauplen, dass in bei-

den die Befruchtung durch Pollen tragende Insekten

gescheheu ist, da sie gewlss den Pollen beiden zuge-

schleppt und beide gleichviel Friichte erzeugt haben

wiirden. Ich kann mir den Umstand nur durch die

verschiedenen eigentbiimlichen individuellen Disposilio-

nen der Pflanzen selhst, — in anderen Worten durch

wahre Idiosynkrasie erkliiren."

Wcndcroth scheint (Otto und Dictr. Allg.

eine Parthenogenesis beiGarU XXI. p. 51)

Chamaedorea elegans beobachlet zu haben, doch

spricht er von derselben in solch unklaren

Worten, dass wir der Beobachlung an diesem

Orte nur gedenken, urn zu zeigen, dass wir

sie nichl iibersehen haben.

Wir haben in Obigeni den gegenwiirtigen

Stand einer hiichst interessanten und weitgrei-

I'enden physiologischen Frage in wenigen Um-
risscn zu zcigen versucht; wir werden noch-

mals darauf zuriickkommcn mtisscn, und schlicssen

fiir houlo mil der Erklarungj dass wir Artikeln

fiir und gegen das Bestehen einer Parlhcno-

in der Natur gern unsere Spallcn off-

nen, was unsere vielen und lalentvollen Cor-

genesis

respondenten gewiss

werden.

nicht unbeaclitet lassen

tl)er Raphaniis und Kaphaiiis l)eini

Theophiast.

In der Geographic botanique raisonnee (Paris

1855, p. 826) theilt I)e Candolle eine Note von

J. Gay mil, w^elche iibersctzt folgendermassen

laulet: „Sie meinen^ die Pflanze, welche nach

Fraas wild in Griechenland vorkouimt und dort

Rapania agria genannt wird, musse eine Riibe

(ravaj oder ein Radies (radis) und zwar hochst

wahrscbeinlich Raphanus sativus sein. Ich habe

schon friiher ineine Meinung Ihnen gegeniiber

dahin ausgesprochen^ dass der Raphanus sativus

aus grosserer Feme und zwar wahrscbeinlich

aus China hergekouunen sei. Was nun die

Rapania agria der neuen Griechen und die

Armoracia der Rumer belriffl, so vermuthe ich

stark, dass diese der Raphanus maritirnus Smith

ist
J

welclier unter verschiedenen Nan^en vom

Caspischen Meerc bis Gibraltar und von da am

Atlantischen Ocean bis England verbreifet ist,

da der dorlige wiirmere Winler sein Fort-

kommen gestattet. In England und Frankreich

wird er Raphanus marilimus Sm. (sativus Smith,

wie der Text hat, ist offenbar Schreibfehler),

in llalien Raphanus Landra Moretti, an den

Ufern des Caspischen Meeres Raphanus restra-

ins DC. genannt. Er wird in Sibirien und ohne

Zweifel noch an vielen andern Orlen cultiviri

und ist Raphanislnnn Gayanum Fisch. el Meyer

Ind. Sem. hort. Petrop. fasc. 4, p. 44 (den Sa-

men rait ausfiihrlichen Bemerkungen habe ich

selbst dem Verfasser mitgetheilt), Ich habe

alle diese vier Pflanzen cultivirt oder culliviren

sehen und kann darin nur eine einzige Art

erkennen, welche sich von Raphanus Raphani-

strum unterscheidet durch ihre zw^eijiihrige

Wurzel, welche sehr leicht ausdauernd (vivace)

wird und im zweiten Jahre eine sehr slarke

Riibe (navel tres puissant) liefert. Diese Pflanze

Isl generisch unlerschieden von dem iibrigens

cinjahrigen Raphanus salivus, denn ihre Fruchl

ist an der Basis eingoschnurt und gegliedert.

*
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Wir liaben also 3 Arten in 2 G^tlungen: Ra-

plianus salivus; Rapluinislrum arvense uutl R.

marilimum."— Ebcnso hat auch schon Sprcnfrol

(Comment, zum Dioscorides p. 4Gl)^dic Ra-

phaiiis agrla des Dioscorides fiir Raplnimis nia-

rilimus Smith cikliirt. Ihm machte nur die Ar-

moracia dcr Romer Schwiorigkeit, Avcil cr diese

fiir Cochlraria Arinoraria L. hiellj eii» Irrlhuni^

den zwar schon Matlhioli corrigirt hallo, an

dem aber bokanntlich spiilorc Bolaiiiker und

namontlich auch Linn 6 hiino(Mi oobliobcn waren,

bis erst kiirzlich Alphons Do Candolle (BibK de

Geneve 1851) dieson Namen aufkliirte.

An einein andern Orte (p. 841) sagt De
Candolle: „Das Wort pacpavo<; der Griechen

hat in den spateren Bencnnungen dcr Varie-

laten des Kohles koine Spuren hinterlassenj

was mich veranlasst, einen Irrlliuni in der Mei-

nung derer anzunelnnen, welche dieses Wort

Einigcn Slengelkolil (cnulodes) genannt wurde,

ohno Werlh in i\cv Medicin; die drille ist dio^

welche eigenlJich crambe (caranibo, was sich

noch nahcr an das arabische Karumb anscldiesst,

hab(;n zwoi Ilandschrifleri), genannt wird^ mil

diinncrcn, einfachon und uberaus dichtslchcndcn

(densissiinis) Blallcrn, bitlerer aber u'irksamer.

Cato lolil die kranso am mcislcn^ darnach die

glaltc mil breitcn Blaltern und grossem Stengel;

or sagt, sie niitze gegen Kopfschmerz etc. . . .

roh genoninien mil Essig und Honig und vieleni

Anderen.

Plinius sprichl in dii^sem Buchc von den

Ileihnilleln unler den Garlcnpflanzen^ ein Um-
slaiidy dcr nicht aus den Augen zu vorliercn

ist. Wen er unler „den allestcn Griechen"

meinlj isl wohl nichl feslzustelliMi. Ich will aber

aus dem Theoplirast cine Slelle hierncben setzen,

weil ich dcr Mcinung bin, dass diese eine Pa-

fiir verschieden von ^a^avi^ und fiir eins der ralielstelle vielleicht die Grundlage derselbeu

Synonyme von Brassica oleracea haUcn^ ob-

schon diese Mcinung bis zum Arisloteles

zuriickgeht. Diese auffallende Annahme scheint

bei De Candolle daher entslanden zu sein^

dass er von den beiden andern griechischen

Benennungcn fiir den Kohl, welche er ausscr

Raphanus nach Fraas citirt, namlich xpajijST] oder

xpa[i^tov Diosc. und xaoXiov Aristoteles und

zwar von jenem in dem Krumb, Karumb oder

Koromb der Araber und von diesem in dem

deulschen Kohl, dem franzos. Chou, dem eng-

lischcn Kale u. s. w. deulliche Spuren gefun-

den hat.*) Er meint namlich, diese drci Be-

nennungcn miissten drei Varicliiten andeuten

und findel dies bestiiligl durch eine Slelle im

Plinius, wo es heisst: die Griechen hatten drci

Abarlen gekannt. (L. XX. cap, 2 sect, 53.) An

dieser Slelle sagt Plinius: „Die allestcn Grie-

chen theilten den Kohl (brassica) in drei Arten:

die krause, die sie wegen der Ahnlichkeit mil

den Eppichbliiltern Eppichkohl (selinoides) nann-

ten, welche dem Magen zulraglich ist und den

Leib massig offen hall (erweicht), zweitens die

glatte (helia) mit breilen aus dem Stengel her-

vorlrelenden Blattern, weshalb sie auch von

/

) Die Verniuthungj welclie De CanJoIIe hiebei

ausspricht, dass das deutsche Wort Kraut mit jenem
arabischen Karumb in Verbindung stande, indem der

Kuhl das Hauptgemijse der deutschen Viilker sei; und

mit dem Namen Kraut KoliI nnd jede andere Art von
Kraut ^herbage} bezeichnet werde, ist doch wohl zu

weit hergeholt.
I

bildel, obschon Plinius sie keinenfalls direct be-

nulzt hat, wic sich gleich ergeben wird. Theo-

p h r a s t in der Gcschichle der Pflanzen sagt

niindich Buch 7, Cap. 4: „Yon den drei Sorlen

des Raphanos isl die eine krausblattrig, die

andere glaltblaftrig und die dritle ist die wilde

Sorte. Diese hal ein glalles^ kleiues und rundes

Blaltj ist dicht bezweigt und dichl bebliilterl, sie

hal ausserdem einen scharfen medicinartitren

Gesclnnack^ weshalb die Arzle sie ofl zum Ab-

fiihren gebrauchcn. Doch auch von jenen ersten

beiden Sorlen werden in gleicher Weise (wie

bei andern frilher beschriebenen Gemiisepnan-

zen) noch besondere Unlerarten aufgefuhrl, unler

dencn z. B, eine Sorte ist, die entwedcr gar

keinen odor schlcchten Samen Iriigt. Im Ganzen

aber hat die krause Sorle bessere Siifle und

grossere Bliilter als die ghUlc." Dass Thco-

phrast hier von einer Pflanze sprichl, welche

ihrer Blatter wegen benulzt wurde, gehl, wie

ich glaube, ziemlich sicher daraus hervor, dass

er der Wurzeln gar nicht erwiihnt, da er doch

sonst immer die Theilc besonders in seinen

Beschreibungen hervorhebl, welche Verwen-

was ja auch ganz natiirlich ist.

Dass er ubrigens Raphanos vou Raphanis durch-

aus unterschied, gcht, wenn etwas, aus diesem

seiben Capilel hervor^ da er darin zncrst von

den funf Arten Raphanis und dann von den

erwahnlen drei Arten Raphanos sprichl; und da

er von jenen die Wurzeln, von diescn die

BliiUer beschreibf. De Candolle hal sich, wie

dung finden;

)
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es scheinlj von riiniiis zu seiner Ansicht ver-

leiten lassen und ein Blick in den Theophrast
wiirde ihn^ d^iran glaube ich nicht zweifeln

zu konnen^ davon iiberzeugen^ dass P 1 i n i u s

sich geirrt hat* Plinius namlich bringt diese

beidon ahnlich lautenden Namen in eine heil-

loso Verwirrung, indem er dieselben Arten^

welche er beira Kohl namhaft machte und die-

selbe Beschreibung, diesnial aber mit dcnselben

Worlen, wie sie Theophrast an dem obon

mitgetheilten Orle giebt^ nochmals unler Ra-

phanos (L. 19, C. 5, sect. 26) auffiihi'tj worun-

ter er jedenfalls Arten von Raphanus L, ver-

sleht; und dann die Arlen von Raphanis des

Theophrast zu Napus zieht. Doch ich komme
hierauf spater zuruck. Plinius komtnt dadurch

niit Kohl auf den aus dem Oriente erst spaler

gekommenen Rettig (?) iiberlragen."

Jene Ausspriiche der Alton sind so be-

stinnnt und so siclier uns iiberlieferl, dass es

nieht moglich scheinl^ sie ohne gevvichtige

Griinde von der Hand zu weisen, Dazu aber

komml der nicht minder gewichtige Umstand,

dass es unmoglich ist, die Beschreibungen des

Theophrast mit irgend vvelchen Retligarlen

zu vereinen. Dass sie aber auf don Kohl und

namenflich auf den in Siideuropa noch jetzt ge-

briiuchlichen Slrauchkohl sehr gul passen, daran

kann JNicmand zweifeln; sagl doch von ihm

Metzger (Beschreibung der Kohlarten. Heidel-

berg 1833. S. 13): „Diese Spielart bluht sel-

ten und bringt wenig Samen^ deshalb ninimt

ganz consequent zu der Behauptung, die Grie- man von Juli bis Anfang September die jungen

die verschiedenen Benennungen,

chen hatten den Kohl sehr wenig gesclialzl

(L. 19, Cap. 8, Sect. 41); womit doch schon

welche bei

ihnen iiblich waren, einigermaassen in Wider-
spruch stehen. Das aber steht fesl^ dass wenn
Raphanos beim Theophrast nicht Kohl bedeutet,

iiberhaupt von Kohl bei ihm koine Rede ist.

Ausserdem haben wir beim Aristot eles,

Athenaeus und Galenus die sichere Angabe
nicht bloss, dass der Kohl auch Raphanos ge-

naniit vvorden, sondern dass dies der alteste

Name dafiir gewesen ist. Arisloteles hist, anim.j

L. 5, Cap. 17, sagt: „Die Schmetterlinge ent-

stehen aus den Raupen auf den grilnen Blat-

tern der PflanzeU; namenllich auf dem Raphanos,

Bei At he-den Einige Carambe nennen." —
naeos heisst es (L. L, Cap. 25, p. 34 d): j^Dass

die Allen die Crambe Raphanos genannt haben,

hat Apollodorus Carystios nachgewiesen."

Galenos (im 2. Jahrh. nach Chn) erkliirt, vor

GOO Jahren hatten die Athener die Crambe Ra-

phanos genannt, aber jetzt, w^o dieser Name
auf eine andere Pflanze ubergcgangen sei, ware

es thoricht, ihn noch fur jene zu gebrauchen

(de facult. aliment. 2, c. 44). — Ich glaube daher,

dass Schuch*) der Wahrheit sehr nahe kommen
durfte, wenn er sagt: „AlIgemeiner Namen bei

den alleren Griechen war Raphanos; aber ohn-

gefahr von Aristoteles und Theophrastus
an wurde der der krausen Abart, Crambe, der

allgemeine und der erstere wegen Ahnlichkeit

Zweige ab und pflanzt sie, w^o sie bald Wurzel

schlagen," eine Parallele zu jener so wie zu

andern Stellen des Theophrast, wie sie nicht

besser zu wiinschen. Ebenso passt gar nicht

auf den Rettig noch auf ein Wurzelgemiise

iiberhaupt, was Theophrast (De Causis L. 3,

Cap. 19) von dem Beschneiden sagt: „Hart und

trocken wird der Raphanos und die Raute (un-

beschnitten); wenn sie aber beschnitten sind

und viole Sprossen treiben, werden sie grosser

und sohmackhafter. Denn dadurch (d, h. durch
w

das Beschneidi^n und seine Folgen*) wird die

zu grosse Scharfe der Safte und des Geruches

(bei der Raute) entfernt/'

Eine ganz andere Frage ware die, auf

w^elche auch De Candolle hinweist (Geogr.

p. 840), ob nicht die cultivirten Kohlsorten von

verschiedenen Arten abslammen und dann

*) C. Th. Schuch Geniuse und Salale der AUcq
in kranken und gesunden Tagen.

BlaUgeuiuse und Salate. Rastadt 1853, S. 33-40.

Erste Abtheilunj.

paipavo^ etwa der Name fur eine zuerst culti-

virte ursprunglich am Mitlelmeere wildwacli-

sende Artj etwa Brassica erotica Lam.; xpaji|5rj

aber dann die Benennung fiir spater eingc-

filhrte Varielaten von Brassica oleracea L sei,

wobei .dann besouilers mit Schuch an die

griine, krause Varietat zu denken ist. Dass

Theophrast einen Kopfkohl gekannt babe, wie

Sprengel annimmt, glaul>e ich kaum, wenig-

stens wusste ich nicht, was darauf deuten soli.

Als Schoten Iragende Gemuspflanze fuhrt Theo-
phrast L. 7, C. 3, 2 noch den Senf votTtu,

die ^a<pavi<; und 70770)^1? auf; der pacpavo; er-

) Gaz a beziehl sich dadurch bloss auf dasSpross-
treibeuj ich niochte es aber lieber auC die Katharsis,

die Etitfernung iiberflussiger Theile, welche der Haupt-

gegensland des Capilels ist, bezieben.

)

^t---
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wiilint cr an dieser Slollc nicht^ offenbarj weil

(liese scllen Samen Iriigt^ also oin unpassendes

Beispiel abgebcn wurdc. Iin Anfangc dessel-

ben Buches aber Cap. 1^ sngt er, doss die

letzteron droi Gewaclisc im Juli gesaet werdoii^

und bcschreibt sie in dcmsclben Capitel, in

welcliem die oben cilirle Beschreibung der

Kohlarten sich findel (L. 7, Cap. 4^ 1— 3) fol-

gendermaassen : Von einigon ( Culturpflanzen

)

giebt es mehrere Gattungen. Man unterscheidet

sie namllcl) nach den Blaltern^ den Wurzeln^ den

Farben^ den Saften und andein solchen Dingen.

So von der Raphanis fiinf Gaftungen/) die Ko-

rinfhische, die Kleoneischo^ die Leiofliasische^

die Armoreische und die Bootische.

Hiervon Iragt die Korinthische am besten

zu^ und hat eine nackte Wurzel^ weil diese

nach oben vvachstj nicht^ vvie bei den anderen

Sortcn; nach unten. Die Leiothasischej wolche

einige die Thracische nennen, halt den Winter

am besten aus. Die Bootische aber ist die

sijsseste und von kugeliger Form und nicht

(iberlang, wie die Kleonische. Alle die Sorten

aber vvelche glatle Blatter haben, sind siisser

und schmackhafter; die rauhblattrigen da-

gegen herber. Ausser diesen giebt es noch

eine Art, die ein Blatt gleich der Rante hat.

Dies sind die Arten der Raphanis. Von der

Gongyiis sagen Einige, es gebe verschiedene

Arten, Andere aber laugnen es und sagen^ man

finde nur den Unterschied mannlicher und weib-

licher Pflanzen; und aus deniselben Samen ent-

stiinden Beide. Damil sie aber weiblich war-

den, miisse man sie weitlauflig pflanzen; vvenn

man aber dicht pflanze, so wiirdcn alio mann-

lich. Eben so auch, wenn sie in schlechlen,

harten Boden gesaet werden. Dadurcli nun,

dass die Siimlinge umgesetzt werden, crreicht

man, dass Anschwellung entsteht und sie dick

*) DaAthenaeus Deipnes. Lib.IL, c.48, p. 56, Gas.

und Pliiiius Lib. XIX., c. 5^ sect. 26, der die Slelle, wie
es sclieintj ganz wortgetreu iiberselzt, fiinf lesen, und

unsere Kenntniss dieser Stelle Lei den grosseren nnd

kleineren Liickenj Avelche die Handschriften enthalten,

haiiptsachlich auf diesen beiden Cilaten heruht, so dnrfte

es nicht bedenklich scheinenj auch dieses Wort liier

aufzunehmen. Fast konnte man vermuthen, dass eben
dieses Zaliizeichen £ die klehiere Liicke der alteren

Ansgaben veranlasst babe, da der ebenfalls nur bei

Athennens und fragmenlarisch in denj Valicaniscben

Codex erhaltene Name der funftea Sorte dtp.u)pect ibueu

fehlt und dadurch die Erkennung dieses Zahlzeichens

sebr erschwerl werden musste.

werden.*) Von den Samen kann man den schlech-

tern und bessern durch das Ansehen unterschei-

dcn; denn von dor gulen Sorte isl er diinn

(XoDTT tbv kann auch sparsnm und fcin hcisscn)

von der schlechten abej- dick (oder auch reich-

lich Oder gross d5pov). Kalles Welter Held sie,

ehenso wie die Raphanis. Man nieintj dass sie

dadurch glcichzeilig an Sussigkeit gcwinnl und

dass das Wachsthum sich zu den Wurzeln

wendet und nicht zu den Blatlern. Bei Siid-

wind aber und warmem heiteren Welter schiesst

sie rasch in den Stengel. Aber die Meinung,

dass die Unlerschiede zwischen den beiden

J

Sorten der niannlichen und weiblichcn

durchgreifende seien^ bedarf des Beweises.

Was Theophrast an Relligenj Ruben, kurz

an rijbenartigen Gemiisen aus der Ordnung der

Cruciferae gekannl hat, das muss alles in die-

sen Satzen beschrieben sein. Man darf aber

dabei nicht ausser Achl lassen, dass er aus-

driicklich am Eingang des Capitels erklart bat,

man unterscheidet bei all diesen Pflanzen viele

Arten nach den Blatlern, den Wurzeln, der

Farbe, dem Geschmacke und andern Eigen-

schaftcn. In der summarischen Ubersicht, welche

er dann liefert, sind also nicht alle einzelnen

Sorten aufgefiihrt, sondern nur die Hauptfor-

men, die sogenannten Unlerarten oder Haupt-

varietaten unserer Gartenbiicher. Sprengcl

nun hat Raphanis niit Rellig und Gongyiis mit

Kohlrube (ibersetzt. Doch scheint seine Deu-

tung der weiblichen auf eine runde (var. de

pressa) und der mannlichen auf eine langliche

Abart (var. oblonga) ihm selbst nicbt geniigt zu

habcn, denn cr fugl hinzu, dass auch der Kohl-

rabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa) kelne

slarke Wulst an dem Stengel ansetze, weun er

in den Stengel schiesst. Plinius dagetjon fiihrt

*j Mit Bezugnahme auf den Gebrauch von ^xcputn;

beim Dioscorides u. A. , welchen Schneider Theoph.

Vol. III.j 560 anfiihrtj glaube ich diese tbersetzung

wagen zu diirfen^ wobei icb das Wort cpursiio in dem

Sinne nasci facere, ziichlenj auffasse und wie oben der

Deutlichkeit halber unischreibe. Nach Schneider's

Text miisste sie lauten: Dadurch dass die zum Samen-

tragen bestiminten Pflanzen (rp6; touc oTCEpfAaTicTfxou;)

umgesetzt werden, erreicht man, dnss auch die davon

gewounenen Siimlinge dick werden. Aber ::p6^ ist bios

Coujectur uud Gaza ubersetzt seniine salas, bs also

wobt c::p£|xaTtc)j.|vouc, und ich niochte ihni darin folgen.

Versteht man uriler '(i^jfAn; den Kohlrabi, woruber

gleich ein Mehreres, so erkliiren sich die Schwierig-

keileu der Stelte leicht.
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jenG Raplianis-Arton als Napi auf (L. 19, cap. 5^

sect. 25); die Gongylis cilirt er (L. 18, cap. 13,

seel. 34) iinler Rapa iind, wio ervvahiit, die Ra-

phanos als Retlig unler demselben Namen. Das

Lelzterc ist entschiodcn Mos eins dcr vielen

Miss vcrstandnisse , welche P 1 i n i u s bei Be-

nufzung griecluscher Quellen so ofl passirt sind.

Was aber die ersteren Punkte betrifft^ so wird

ihn vermuthlich dorselbe Umstand, welchen audi

wir fjellend machen iiuissen, dass narnlich so

viele Rettigsorten nicht existireri; darauf binge-

fiihrt haberij diese als Rlibcnsorten zu betrach-

ten. Sprengel hat zwar die korinthischc Ra-

phaiiis fiir „unsern grossen erfurter Winter-

rettig", die bootische tur das Radieschen und

die kiconaische fiir „unsern gemeinen Garten-

retlig (Rabiole der Franzosen)" erklart^ indess

dabei bloibt die liolhasische, so wie die letzle

rautenahnliche armorcische Art unerklart; und

was wichtiger ist, die hiibsche Bemerkung, dass

die glattblatlrigcn siisser seieii, muss als falsch

erscheinen. In Bezug auf Gongylis bleibt ebeu-

falls unerklart, weshalb dort der Unterschied

zwischen mannlich und weiblich aufgestellt ist,

wenn es sich nur urn cine Fonnverschiodeiiheil

der Wurzel handclt, wie Sprengel anniuiml.

Dagegon wird diese Bezcichnungsweise ganz

verslandlich und mil dem Sprachgobrauch der

Gricchen tibereinslimmend, wenn man die Gon-

gylis als Brassica oleracea L. var. caulorapa

ansieht. auf welche die Bencnnuncj der Lace-

damonier(Athenaeus L. 9, cap. 2, §.8, pag.369 a)

Tfaoxipc; Dickbauche , vortrefflich passt. Bei

dieser Deutung bleibt uns Raphanis fur alle

Ruben- und Retligarten iibrig und diese lassen

sich auch, wenn ich nicht irre, sammtlich darin

erkcnnen. Die einc Angabe, dass die glatt-

blalfrigen Arten siisser schmeckcn, die rauh-

bliiltrigen herber oder stronger sind, ist eine

durchaus richtige , sobald unler den letzte-

ren die eigentlichen Ruben, die Abarlen dcr

Brassica Rapa L,*) narnlich, unter jenen aber

*) Diese beiden Arten, wekhe sich, wie angege-
beuj durch den Geschmack recht leichl unterscheideii

lasseiij siud besonders von Metzger (Syslematische

Beschreibungder cuUivirtenKohlarten. Heidelberg 1833]

sehr g»it auseinander gesetzt. Die Liinge des Scliaabels

der Schoten giebt ebenfaHs ein gates Unlerscheiduugs-

zelchen ab. Es sind ohiie alien Zweifel zwei scbarf ge-

schiedeae Arten. Die Br. Rapa aber unler dem Namen
campesUis aufzufuhrenj wie dies De Candolle ,

FrieSj Hartmann u. A. thuiij dazu scheint niir kein

Grund vorhanden und gewonnen wird doch auch niclils

die Abartcn der Brassica Napus L. ver-

standen ' werden. Vergleicht man nun die

heulzutage gebraiichlichen Riibensorten^ wie sie

z. B. von Metzger aufgefiihrt werden^ so er-

geben sich^ abgesehon von der Farbung^ drei

Hauplfortnen; niimlirh I) die Wasserrube^ Stop-

pelriibe, Turnip, welche oft^ Iioch liber den

Boden heraus wiichst und von alien das grosste

Gewicbt eriangt; 2) die runde Tellerrubej meist

in der kleineu Form als Mairiibe gezogen und

sehr suss. Diese beiden sfammen von Brassica

Rapa L. ab ; 3) die Kohlrube
^ Rutebaygar

Swedish Turnips, welche meist langlich ist, bis-

wcilen besonders in den neueren Riesen-
r

varietaten — iiber die Erdc hinauswachsl, und von

Brassica Napus L. abstammt, Auf diese Unler-

arten liessen sich auf die ersfe die Korinthische,

auf die zweite die Boolische, auf die dritle die

Kleoneische Raphanis beziehen. Es scheint in-

dess wahrscheinlicher, dass unter der Korinthi-

schen die uber die Erde wachsenden Sorten,

unter den andcrn Namen die unter der Erdc

wachsenden von beiden Brassica- Arteii ver-

standen, und diese dann nur nach der Rauhheit

oder Giatte der Blatter unlerschieden worden sind.

Was nun von den beiden iibrigen Raphanis-

Arten die letzte befrifft, so scheint es mir ausser

allem Zweifel, dass wir es bier mit jenem am
MiUebneer wachsenden Raphanus maritimus

Smith zu thun haben, dessen Blatter mit denen

der Rube (Eruca sativa) wohl zu vergleichcn

sind. Auch erklarl Dios cor ides, dass die

pa^pavii; ayp^a von den Romern Armoracia ge-
nannt wurde (L. 2. cap. 138) und auch Spren-
gel vermulhet darunter den Raph. maritimus

Sm. *Damit wiirde auch der Name ajicopsa

(weichen ich aus dem Athenaeus und den Spu-
ren im Cod. Urbin. in die Ubersctzung aufzu-

nehmen, kein Bedenkcn gelragen babe,*) recht

dabei. Mir scheint viehnebr der alte Name Bapa den
Vorzug zu vcrdienen,

*) Fast inochle ich glauben, dass auch beini Pli-
nius der Ausdruck per se (oder semper) viride diesem
VVorte seinen Urspruug verdanke. Wenn nauilich Pli-
nius aixdpza dort gelesen und an IfAapatvcu denkend,
dieses mit j,nicht welkend" iiberselzt hatte, so ware das
semper viride sehr erkljirlich. Doch wie dem auch
sei~denn ich w^ill fiir diese kiihne ConjecturNiemandes
guten Glauben in Anspruch nehmen — als eine Beslati-
gung dafiir, dass in dem Text des Theophrast, wie
er uns vurliegt, etwas ausgcfallen sei, darf man die

Worte des Pliuius wuhl ansehen, da alle iibrigen sich

worllicb iiberseizt auf jene Stelle zurtickfuhren lassen.

«
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I wohl iibereinstimmen ; da der olTenbar aiis

\
dem Griechischon slammende Name Armoracia

aofiopacpia) demsclben zicmlich naho komnit.
[

Etwas wcillauftiger muss ich mich hei der

Leiothasischen Raphaiiis fassen^ urn freilich iiur

Vermiilhungen zu rechlferligen. Thasis bedeu-

tet namlich einc scharfo Salztunke (aXjAr^j in
4

welche Speisen eingelogt wurden, urid, fiigen

Hesychiiis und Pollux liinzii, auch eineWurzel.

Icli glaiibe kaimi fehl zu sclilicsseUj wenn ich

annehine, dass auch dicse Wurzel von ahnlichein

sdiarfen Geschmack gcwesen sein muss. Dass

diese Pflanze audallond. glalle Blatter gehabt

haben muss, gelil (hiraus hervor, dass sie so-

gar danach benaunl worden ist, obschon das

Rauhe der Dialler doch bei den gewohnlichen

Riibcn nichl so iibermassig hervortritt. Thracien

wird als ihre Heimalh genaniit. Da nun die

Insel Thasos zu Thracien gehorle, und da Tha-

sicr auch als Thracier bezeichnel werdeii, so

konnte man vcrmullien, dass der Name Thasia

von dioser Wurzel umgekelui auf die scharfe

Tunke iiborlragou worden sei, gorade wie wir

das Wort Meorrcttig gebrauchen. Nun ist

aber in „Lillore Thraciae, in insulis prope Bd-

grad, frequcns ad mare Aegneum propc Enos"

von Griscbacb {Spied. 11. rumek p. 265) die

Coclilearia Armoraeia L. gefundcn, welche sich

auch vor alien Ruben- und Rotligarten dadurch

auszeichnet

ausliiilt," wie Tlieophrast sagt, Sondt stundc

dieser meiner Dculuiiff, dass wir hicr die crste

Erwiihnung des Meerretligs vor uns hiilk-n, iiii

Texle nichts cntgcgen und ich konnte vicUcichl

behaupien, sic ware so gut begriindet, wie

manche andere. indess will ich mich darauf

3
dass sie „dcn Winter viel besser

bcschrankeUj zu bemerkcn, dass es wcnigstens

ein erster Vcisuch isl, diese StcHc zu ergriinden.

Dal'iir aber, dass ich Raphaiiis nichl bloss

auf die Galluiig Raphanus T.., sondcrn auch, ja

ich muss sagen hanplsiichlich auf die ruben-

tragendon Arlen der Galtung Brassica L. be-

ziehe, habe ich ausser den sachlichen Grunden

auch noch den sprachliciien Grunil, welcher in

dem Verhiillnisse von pacpavi? zu pa'favo? liogt.

Da es namlich feslstcht, dass pa<pavo? der Kohl

und zwar besonders die hohe Abart, der

Slrauchkohl ist,

durfen, dass auch De Candolle scliliesslich die-

ser Meinung mil seiner gewichligen Stimme

beitreten werde, so ist die Bezeichnung der

andern beiden Brassica-Arlen als 6acp

mid da ich glaiibe hoffen zu

kleiner Kolil eine sehr naliirliche und einfache,

und ebenso naliirlich ist es^ dass spaloi-; als

RaphanoSj der grosse Kohl einen andern Na-

men erhalten und als" dadurch die Verkleine-

rungsform ihre Bezichungen vei'Ioren hallCj

beide Namen zusammengeworfcn und vermeuiil

worden, bis sich spiitcr in abgckfirztcn Fonncn

alle Unterschiede giinzlich verloi'en. Wiiro frei-

lich die Ableilung des Worles pacpavo? von pa

leicht^ schnell und <paiv3a&at sich

— richtiir, welche Alhenaeus

zcigcn

hicr aufgehen —
auflischtj wie er denn iiberliaupt slark isl im

Fabriciren von Ableilungen, so miissen wir an-

nehmen, dass dicse Benennung ursprunglich

sich auf den Raphanus L. bezogen habc^ denn

dieser isl es, welcher vorzugsweise schnell

auflauft und das Auflaufen nach drei Tagen,

welches Theophrast der Raphanis zuschreiblj

bezield sich ohnc Zweifelj wenn ich von unserm

Raphanus sativus L. schliessen darf^ auf den

ahnlichen Raphanus maritianis Sm. , den ich

allerdinjxs Icbend und keimend nocli nicht be-

obaclitet habe. Aber dicse Ableitung isl falsch,

(wie mir ein philolugischcr Frcund nachweist), da

die ersle Silbe in pa^pavo; kurz, pa aber lang

ist, cine langc Silbe aber nach den gewohn-

lichen Gesetzen der Worlableitung und Urabil-

inner ihre Lange nichl veriiert. Dies trill be-

senders dcullich in dem lonischon Dlalekle hcr-

dcm das lange pa in pr^ verwandelt

warden musslC; wahrend hicr wie Ammonius

angefiihrt hat, ^Icpavos gesprochen wurde, wo-

fiir Valkenacr psTravo? fur wahrscheinlicher halt.

Auch sprechen die spalor

(

vor, in
)

zungen
( ^

pa^o? paJO) •»? paTTlsj

\bkur-

in denen weder

ffebildelen

von dem laiigen ^a, noch von dem (paiveo5)ai

Spur mchr zu finden isl, fiir eine solche
eine

Ableilung. Auch die von der Form der Wur-

zel hergenommenen Ableitungcn, z. B. von

&a<p nadelarligc Wurzel, wie Martin

wenig

(die Pflanzennamen der dentschen Flora, Halle

1851) meint, scheinen mir sehr bedenklich, denn

sollcn sie sich auf die Ruben beziehen, so isl

wahrscheinlich, dass man deren Wur-

zeln, wedche durch ihre fleischige Dicke sich

der Form cincr feinen Na-

hal. Die wilden Fonnen ha-

ben zwir fein zugespifzle fesle Wnrzeln mil

denen sie nadelformig in den Boden enidrm-

diese Beobachlun? liegf ,
fu'-«^'hte

S"'zu* fern. Man muss diese Ableilung dahcr

wold auf sich boruhen lassen, wcnigstens lassen

auszeichnen, mil

(Icl verglichen

^
en aber

N

/
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sich aus ihr keirie SchlQsse aiif die Pflanzcn

selbsl orewinnen.

Eldena. C. Jcssen

Jaliiesbeiiclit

liber

die Wirksarakeit des „Vereins von deutschen

em

in

linisehcn Akademie der Naturforscher zur Un-

terstutzung des Frasidenten ?5ees von Esenbeck"

und Eechnungsablage Avahrend des Zeitraums

vum 1. Septbr. 1855 bis ziiin 1. Septbr. 1856.
^'

Der vorjahnVe Bericht wurde ziinachst in

Nr. 19 der Bonplandia vom J. 1H55 veroffent-

licht, daraus aber als Separalabdruck, —
welchem jedoch der unter der irrtliiimlichen

Bencnnung Erlenrnesser verzeicluiele Beitrag

unler dem Naiucn Herr Dr. Borthold Seeinaiin

richtig eingeiragen Avorden war — an jodes

deutsche Mitglied der AkadcMnie franco per Post

versandt, Auf solclie Weise wurde jedem Aka-

demiker die Gelegenheit zu elwaigen Beaior-

kungen und Erinncrungon gogeben, don dom

Untcrstutzungsverein damals aber noch nidil

beigetretenen deulschen Milgliedern der Aka-

demie die milabgedruckte Beitrillsoinladung von

Neuem vorgelegt.

Obwobl Beiuerkungen und Erinnerungen uin

so mehr zu erwarlen slandeu, als die meisten

Zahlungen diirch den weitlauftigen und oft schr

compllcirten Weg der Biichhandlergelogenbeit

geschehen waren^ so sind dennoch nur zwei

Monita, namlicb eins vom Herrn Prof. Munter

in Greifswald und eins vom Herrn Prof. Stein

in Bonn wegen ihrer geleisteten Beilriige ein-

gegangen Beide Monita erlediiren sldi da-

durch, dass des Erstern Beilrag am 25. October^

des Lelztern aber am 1. November 1855, also

lanffc Zeit nach dem Abscbluss der erslen

Jahrcsrecbnunor an Herrn Buchhandler F. W.

C. Yog el in Leipzig eingezalilt worden ist.

Demnach konnlen die genannten beiden Bei-

trage erst in die diesjahrige Rechnyng auf-

orenommen werden. Fiir den nachsten Bericht

ware eine Aufklarung iiber den niit N. N, be-

zeichneten Beitrag ervviinschl^ indem der Zettel,

welchcr den entsprcchenden Namen enlhielt,

im Messlrubel verloren gegangcn ist.

Andervveitige eingegangene Beiuerkungen

slehen nicht in Beziehung zur Reclinungsab-

la'oe. Herr Coll S. sohreibt: er babe sich bei

seiner ersten Sendung vom 12. Jan. 1855 streng

an 'die vorgcschriebenen 2 Thaler gehalten,

weil er o-laubte. es sei absichtlich ein so kleiner

Beitrag gewahll, damit sich ganz gewiss Kie-

maiid ausschliessen moge, welcher zu den Mil-

gliedern der Akademie gchort. Leider aber

zeige die#erste Rechnungsablage^ dass mehr als

die Halfte der Milglieder mit der Enlrichtung

dieses kleinen Bcitrags zuriickgeblieben sei.

Demnach scheine es ihm zweckmassig, nun

sechs Thaler zu iibersenden. Herr Coll. E.

bcdauerlj dass nicht die Einrichtung der Bei-

tragsabgabe anders^ vielleicht durch Circular

regulirt sei. Es steht jedoch zu bcfiirchten,

Weitl und zahl-

reiche unaufklarbarelrrungen erwachsen^ welche

durch die blosse Formalitat der Anmahnung

nach dem mit dcni 1. Marz cines jeden Jahrs

ablaufenden Zahlungstcrmine am sichersten ver-

mieden werden, wie solches namentlich aus

eincr Bemerkung des Herrn Coll. K. hervor-

geht, welcher einor Buchhandlung den schrift-

lichen Auflrag gegeben halte, seinen Beitrag

jahrlich rechlzeilig auszuzahlen, aber erst durch

die Anmahnung darauf aufmcrksam gemacht

wurde, dass sein Auflrag nicht bcfolgl wor-

den war. Auch wiirde eine andere Regulirung

wohl schwerlich mit so goringem Koslenauf-

wande sich beslreitcn lassen, indem, wie aus

der Ausgaberubrik erhelll, die diesjiihrigcn

Gesammtkoslen, ausser den 5 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf.

fiir Druck^ Papier und Yersendung des Jahres-

berichls, nur auf 2 Thlr. 6 Sgr. 9 Pf. an Porto,

Bestellgeld , Agioverlusl und Wechsclstemp el

sich belaufen.

Beim Yergleich der diesjiihrigen Leislu ng

des Vereins mit dem vorjiihrigen, ergiebt sich

das crfrculiche Resultat, dass die ausgezahlte

Untersliitzungssumme von 291 Thlr. einen Mehr-

belrag von 78 Thlr. enthalt; ferner, dass 8 ini

vorigen Jahresberichl nicht aufgefuhrte Aka-

demiker dem Yereine beigelrelen sind, und

dass die Zahl der beitragenden NichlakaduMniker

von 3 auf 11 sich gehoben hat. Vcrgleichen

wir aber das diesjahrige Ycrzeichniss der zah-

lenden Milglieder der Akademie mit dem vor-

jahrigen, so ergiebt sich, dass wahrend im

vorigen Jahre von den 251 deutschen Akade-

niikern sich 119

Jahre von den 259 deutschen Akademikeni nur

109 Beilriige enlrichlet habcn. Da jedoch von

belheiligl haltcn, in dicsem

)

^
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eluugala paluslris In Wiener Linien.

4-6.
iiur in 3
Fiillen 8

2-2'/:2

8—12

2'/2-4V;2

1-2

1Va-2

4-7

Vi %

3—4

4-5

21/2-3

H4 2

6 12

Bluthensliele nach vollendeter

Streckung an dcm iinteren Theile

der Forlsetzung der Hauptaxe

(Lfinge.)

KelcliMiiller (Liiiige.)

stellt eln Alraunrnannchen vor („Morionj mas"),

das anilere ein deiartiges Weibchen („Thri-

<lacias, foeniina"). Beide stammen aus der

Raritalensammlung LCirneliarchium physicum")

Blumenblalter {Lange.)

BlumenLliitter (Breite.)

Scholenstiel (Liinije.)

3/4-^1

Schotenklappe (Liinge.)

Schotenklappe (Breite.)

bei paluslris ent-

schietfen breiter iiud

runder

V;2 %

SchoteiJschiKibel.

Samen (liingster Durchmesserj)

Diese Verhallnisse in Verbindung mil der

Kaiser Rudolph's des Zweiten. Sie sind mit

Mantelchen von scliwarzem Sammet bekleidet

iind haben einige Ahnlichkeit mit der mensch-

lichcn Gestalt eines Mannes odor Weibes, —
Schon Tabcrnnmonlan spricht von den Verfal-

schungen der Alraunwurzel (Mandragora.) Ein

Fall dieser Art liegt auch hier vor. Beide Pra-

parate sind umgekehrte Zvviebelstocke von Allium

Victorlalis, Siegwurz, die iibrigens ebenfalls

zur Magie gebraucht wurde und

der ilir zugeschriebenen Kraft, bose Geister zu

besiegen, Siegvvurz, Victorialis hcisst, wie im

eben vvegen

verschiedenen Bodcnwahl
.
der beiden Arten Tabernamontan zu lesen. Die Zwiebelstocke

bilden den Kopf und Rumpf, die Gliedmassen(dcnn elongata wird nur an Irockncn Stand-

cine Angabe v. NlessTs an-

orten angegcben) und der ganz verschiedenen

Iluimalh lasscn wohl mit Sicherheit auF cine

gule neue Art schliessen, welche uns durch

Pi ron a gegeben worden sci.

Mcdicago Pironae gehore in die Abtheilung

SpiroearpoS; wo sonst mit einer einzigen Aus-

nahme alle Arten einjiihrig seien. Diese einzige

Art sei M. marina^ welche sich auf den crslen

Blick durch ibrcn Filz unterscheide. Zudcm sei

M- marina eine Salzpflanze des Meerstrandes,

M. Pironae eine Voralpenpflauze. Der Trachi nach

komme sie der M. cretacea am nachsten, welche

jedoch wegen ihrcr nicht schneckonfOrmigen

Fruchl in eine ganz andere Al)theilung gehort.

lUickslchtlich der Melampyrum-Arlen bemerkte

Fenzl, an

kniipfend, dass Orlmann Saamen bereit habe,

urn Versuche iiber die erwiilinlen fraglichen

Zwischenformen zu machcn, dass es wiinschens-

werth ware, bei Melampyrum^ dann bei Pedi-

cularis und Thesium die Pflanzon sich zu mer-

ken, welche ini wildcn Zustande die rrachsten

Nachbarn seien und sodann die Samen dieser

michsten Nachbarpflanzen gleichzeilig und un-

mitlelbar einander beriihrend zu siien^ weil

wahrscheinlich wenigstens in der fruheren Ju-

gend der genannten Pflanzon ein Parasilismus

Statt finde, dessen Bedurfnisse durch diese Vor--

Sfchl befriediget werden sollen. — v. Perger
erzahltc den Aberglauben, wclcher sich in alter

und neuer Zeit an die Alraunwurzel gekniipfl

hat und zeigte zwei Priiparato vor, welche die

K, K. Hoflubliothek besitzt. Das eine Priiparal

werden durch die Zwiebeln vorgeslellt^ welche

bekannllich bei Allium Victorialis, w^egen des

faserigen Gefassnetzes der ausseren Schuppen,

wie behaarf aussehen. v. Heufler.

12. Decbr. Die naturwissenschaflliche

Klasse der Kaiserh Akademie der Wissenschaf-

ten zu Wien hat in einer speciellen Ausschuss-

sitzuntT beschlossen, eine Snmme von 6000 fl.

C* M, als Subscription fur die 2 Naturforscher

(Botaniker und Zoolog] zu bestimmen, welche

die auf etwa 2 Jahre berechnete Expedition der

Novara" zu naturwissenschaftlichenFregaltc
T)

Zvvecken begleiten wiirden.

Ddnemark.

Kopeiiliagen, 12. Dec. Am 29. Oct. 1856

starb zu Kopenhagen nach liingerem Kranksein

in einem Alter von erst 43 Jahren Hr. Prof.

Dr. Liebmann, Direktor des bolanischen Gar-

lens daselbslj nachdem er erst ciniae Abthci-

lungen der grosscn Arbeit, welche ihm aiis

seinen sehr ansehnlichen in Mexico tjemachten

Sammlungen erwachsen war^ der wissenschaft-

lichen Welt hatte vorlegen konncn.

^^ r

Bcrichtiipangr.
In dem Aufsatze der vorigen Nuinmea iiber Ra-

plianus etc. ist zu berichtigen: Im Eingange Zeile 7
statt (rava) lies „(rave)«; Z. 13 statt neuen Griecheii
lies ;?neuernGriechen'*; S.7, Sp. 1, Note, slaU Deipnes.
lies j)Deipnos."; das, Sp. 2 staU Xoutitov lies nJ^Er.xov";
das. in der Note Z. 3 v. u. statt Y'^YY'J^t; Ues nY^^YP^^^*^?
S. 8j Sp.2, Z. 12y.o. slatlRutebaygar lies j,Rutebaggar".

Verantwortlicher Redacteur: Willielm E. G. Seemanu.

-. ^ .
Hierbei zwei literarische BeUagea von H, W.

Schmidt in Salle und der Helmich'schen Verlags-
handlung in Bielefeld.

— _ J u^j

Druck von August Grinipe in Haanover. Marktstrasse Nr. 62.
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