
154

/'

in-

\

I

t
r

I

\

Es s'wd (liese BeobHchtimgen an cullivirlen

Exemplarcn clos Gartens gemachl. Unler den

vorn naliirlichen Standorle stammenden Exein-

plaroa der So, Hohenackeri sahen wir nur bis

8-blumige Trauben. Die charakleristische Rich-

tung dfM' Bliithenstielchen ist nicht beachtet und

die verhaltnissmassige Liinge der unleren aus-

gewachsenon Blutlienstielchen ist zu kurz ango-

gebon. Di Beobachtungen liber Griffel und
Sainen siiid exacU

Bei Sc. cernua sahen wir nur 3-bIinnige

Bludicnschafle.

Ausserdeiii kam uns gleichzeilig der Index
seminum des Berliner Gartens fiir 1855 zu, in

welchcm C. Koch die Sc. cernua und Sc. Ho-
henackeri bespricbt. Hier zeigt derselbe, wie
die Sc. cernua allmalig die verschiedenen Na-
men erhielt und dass Marschaii v. Bieber-
stein, nachdem sie der Reihe nach a!s Sc. si-

birica, amoena, amoenula und azurea beschrie-
ben worden war, den von Redoute gcgebenen
Namen (Sc. cernua) wieder zur Gellung braclite.

Die Sc. Hohenackeri unlerscheidet derselbe
(lurch folgende Diagnose: Folia niox humifusa,
laxa; scapus ercctus pluriflorus, floribus infe-

rioribus longo pedicellalis; bracteae brevissimae;
corolla late urceolala; ovarii ioculis sub 13-

— Man sieht hieraus, dass vvohl die
Auffassung der wesentlichen Charaktere

ovulatis.

erne
verschiedene ist, dass aber alios dariiber sich
einigel, dass Sc. Hohenackeri eine gute, von
Kunth und Ledebour verkannte Art ist.

Im gleichen Artikel bespricht auch C. Koch
seine Sc. dubia, welche derselbe im Orienle
anfgefundcn hat. Zuerst stellle er sie als Art
(Linnaea XIX. 315) auf. Spater zog er sie als
Abart zu Sc. bifolia xxn und
jetzl sucht er sie nach an lebenden Pflanzen
gemachten Beobachlungen von Neuem als Arl
zu begriinden. Nach den im bolanischen Garten
«n Berlin befmdlichcn cultivirlen Exeuiplaren,
unlerscheidet sio sich namlich von Sc. bifolia
durch schnialere rinnenformige Blatter die vvie
der Schaft braunlich, das Dasein der BracJeen
und die violelt-blaue Farbe der Blumen Hier-
nach scheint uns des Hrn. C. Koch fruhere
Ansicht, dass ndmlich dieselbe nur eine Form
der Sc, bifolia sei (Linnaea XXII. 251), die rich-
liffere, und diirfte sie daher als Sc. bifolia 8
dubia, bulbo bifolio, foliis anguslioribus cana-
hculalis scapoque fuscescenlibus, bracteis parvis
"onbus violaceo-caeruleis, jedoch als im Ge-

\
biete der russischen Flora noch nicht bekannte ^
Form, hinzuzufiigen scin.

Ein Helleborus aus Mingrelien.2)

Unter Helleborus officinalis var. colchicus cul-

livirt der hiesige Garten eine Pllanze, die im
Blatt dem H. officinalis oder orientalis, in Blij-

Ihenstand und Blumen dem H. purpurascens
zunachst steht. Wir vermuthen, dass es ein

Bastard zwischen beiden Arten sein konnle,

und nennen denselben vorluufig:

H. colchicus. Folia radicalia longe petiolala

pedalisecta v. palmatisecia, glaberrima; foliolis

oblongo-lanceolatis, integris, aculiusculis, argute

serrulalis, basin versus attcnuatis et inlegerri-

mis, 41/2 pollices longis, IV2 pollices lalis. Fo-
lia floralia sessilia, plerumque tripartita, foliolis

lanceolatis, acutis, argute serratis, lateralibus

plerumque bifidis. Caulis biflorus, rarissime

Iriflorus, purpurascens. Flores nulanlcs, sepa-
lis subrolundis oblusiusculis v. subacutis, pur-
purascentibus, venis obscurioribus percursis,
n/2 poll, longis, 11/3 poll, latis. Petala bre-
vissima, lubulata, flavo-virescentia.

Der H. purpurascens unterscheidel sich durch
die Blattchen der Wurzelblalter, welche an der
Spitze 3-51appig (jedoch habe ich bei eiiiem
Exemplar unsercr Pflanze eine ahnliche Bildung
gesehen), und klcincre Blumen. H. orientalis
unterscheidet sich durch breitcre Blalfchcn der
Wurzelblatter und

Nur bei einera Exemplare unsercr
Pflanze beobachtele ich einen 3i)Iumigen Sten-
gel. Da nun H. orientalis und purpurascens in
Mingrelien wild wachsen und
Annaherungen unserer Pflanze 2uweilen""nach

so besliirkt

cs wahr-

wir cullivircri.

Stengel

(lurch einen iistigen griinen

so auffallcnde

diesen beiden Arten slallfinden,

mich dieses in der Ansicht, dass
scheinlich ein Bastard ist, den
Die Pflanze gchcirt zu den schonslen Arl'en' miil
d.ent un Fruhling zur Verzierung der Blumon-
be.>te, ,m Winter zum Ausschmiicken der Kalt-

Eduard Hegel.

Vermischtes.

Ausbildaiiff von Sclerotiam roseun. KneilT
n Pez.za Curreyana Berk. Sclerotiu.n ist eine Gat-

Zt . nl'
^"^" ^'''' «•"« ^weifelhafle Slelinnffmer ^ p^,^^^^ eingenommen hat. Naclulem sie von

Ans,ch, allnu.!,!,. Bah„ gebrocl,e,, dnss die Sclerotien
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nicht vollendete Pi-oduktCj sonderu nur die Mycclia
anderer Pilze seien, die, wiilirend sie ihre Lebenskraft

behalleiij in ihrem Wachsthuiue gestort seien, und nur
eine giinslige Zeit abwarten, urn ihre vollkommene
Ausbildung zu erreichen. Man hat durch Beobachiung
an Sclerotlen sowohl im JVaturzustande wie in dem
der Cultur ermittelt, dass viele derselben Pilze ver-
schiedener Art und weit verschiedenen Faniilien an-
gehorend hervorgebracht habcTi; aber es giebt noch eine

grosse Anzahl, von der bis jetzt keine solche spiitere

Ausbildung wabrgenommen ist, und die wir daber ge-
nothigt sind, unter der Gatt!ing Sclerotimn aufzufuhren.

Jede neue Eeobachtung einer vollkommenen Ausbil-
dung ist daber von bohera Interesse, uud ich babe es

deshalb der Miibe werlh gebaltenj nachslehenden Fall

anfzuzeicbnen. Das Sclerotium, auf welcbes ich mich
liier beziehej ist S. roseum Kneiff., das im Innern \on
Binsenstengeliij deren Mark es theilweise verdriingt,

angetrofFen wird. Der Pilz ist von liinglicber und fast j wordeu; aber es giebt eine nndere woblbekannle Art,

Ilutes aufrecbt und erslreckle sicb bis iiber den Aqna-
tor der Hemispbiire hinaus, an die eigenihiimlicbe Ge-
stall der Peziza Persoonii wie sie in der ^Myi'dogia
Europaea" abgcbildet ist, erinnernd ; bei anrlrrm
Exeniplaren war der Rand des Ilules zuriickgcboj^en

und grossbucbiig. Die Zabl der aus jedeni Sclerotium

wachscndcn Pezizieu scliwankle zwiscben 2 und 13,

doch je grosser ibre Zabl, deslo geringer war die

Geslall eines jeden Individ uunis, Der Durcbmesser
des grosslen Ilules war elwas niehr als ein balber

Zoll und der des kleinsten Vi6 ZoII. Der Stengel war
gut ausgebildet, und gewShnlicb von elwa der Liinge

des Durchniessers des Ilulesj von dunklerer Farbe als

die des Hutes. und nach unten zu etwas an Dicke ab-

nebniend. Bei einern Exeuiplare war die Basis dea

Stengels auf der Stelle, wo er sicb mit dem Sclero-

tium verbandj dicbt mit Haaren bekleidet. — Die bier

bescliriebene Peziza ist bis jetzt noch nirbt beobachlet

cylindrischer Gestalt; gewohnlich an beiden Enden ab-

-gerundetj und scbwankt in Liinge zwiscben Vs u»d V2
Zoll und dariiber. Seine Oberflacbe ist der Lange
nach gefurcht, und ich babe beobacbtet, dass die

Fasern des Innern der Binse diesen Furcben eng an-
passen. Seine iiussere Oberfliicbe ist^ wie die vieler

anderer Sclerotlen, aus einer Lage dunkel gefiirbter

Zellen gebildet , die dem unbewafTneten Auge den
Korper als scbwarz erscheinen lassen, doch die unter

hinreicbend starker Vergrdsserung eine braune Fiir-

bung annehmen. Das innere Zellgewebe ist fast weiss,

mit einer starken Neigung zur RosenfarbCj was Ver-
anlassung zu dem Speciesnamen n roseum" gegeben
bat. Bringt man einen diinnen Querdurchschnitt unter

das SJikroskop, so gewabrt man^ dass er aus einer

Masse dichlgepackler^ fadenabnlicher Zellen bestebt,

die ebenfalls aus einer Sclerotium -Basis entspringl

nnd mit welcher sie grosse Ahnlicbkeil hal, — ich

meine Peziza tuberosa Bull, Der Hut der Lelztoren

erlangt gewobnlicb einen grosseren Unifang, und ihr

Stengel ist meistens viel liingerj aber die beiden Pflan-

zen sind sicb in Gestalt und Farbe so sebr ahnlicb.

dass es schwierig sein wiirde, kleine abgcschnit-
ten e Exeniplare der Peziza tuberosa von grossen

Exemplarcn der P. Curreyana zu nnterscbeiden; ich

sage absicbtlich j,abgescli nittene" Exeniplare, da die

welcbe die Substanz des Sclerotiums ausmachen, und 2 Zol! tief in den Erdboden begraben. Die aiidere

dass diese mit einer Anzahl jener woblbekannten stern-

formigen Zellen, aus denen das Binsenniark besleht,

vermiscbt sindj was deutlich zeigtj dass der Pilz das

Mark nicht giinzlich verdriingt hat, sondern nur einen

Theil desselben umwachsen, abgeschnilten und gleich-

sam sich einverleibt bat, — Es war am 23. April

185Gj als ich in einem Sumpfe auf Paul's Cray Com-
mon bei Cbislcburst in Kent nach Algen suchend,

mebrere Exeniplare einer sebr niedlicben Peziza fand,

Art bat ihr Belt in dem Innern yon am Sumpfe sleben-

den Binsen; und wiicbst fast, ja ich kanu sagen, ganx
im Wasser. Ein anderer wicbtiger Unterschied findel

sich in den Sporen; die der Peziza tuberosa sind ellip-

lisch, wabreud die der Binsen-Peziza scbinal und niehr

oder weniger bogenfurmig sind. Scbliesslich muss

ich noch erwiihuen, dass ein anderes Sclerotium (S.

sulcatum Desra.) im Innern von Carexarten, wie S.

roseum in den Binsen wiichst. Es ist kiirzlicb auch

die auf den vorigjubrigcn Slcngeln einer Binse, wahr- | von Hrn, Durieu de Maisonneuve btobacblet wor-
scheinlich Juncus conglouicratus, wuchsen. 3Iein Freund
Ilerr Berkeley, dem ich Exemplare nieiner Pflanze

iibcrsendcte, bat sie in seineiu Ilerbar als ,jPeziza Cur-
reyana" bezeicbnet und mich ersucht, diesen Namen
auzunehmen. Eine niibere Untersucbung ergab, dass

die Pexiza nicht auf der Oberflacbe der Binse ange-
beftet sei, sondern aus dem Innern derselben ent-

sprang und in ibrera Durcbgang nach Aussen eine

Langsspaile gemacht hatte. Indem ich den Binscn-

stengel offnetCj zeigte sich ein schvvarzer knollenar-

tiger Korper^ der sich als Sclerotium roseum auswies,

dem der Stiel der Peziza aufsass, und von welchem
er in der That answuchs. Der Hut war von lebbaft

brnuner Farbe, und variirte etwas in Gestalti bei den

cj meisten Exempl.iren war er hemispbariscb, aber bei

einigen Iriclitcrformigj bei ehieui war der Stand des

Weisen, auf welche die beiden Pilze wachsen, so sebr

verschieden sind, dass sie auf ihrem nalurlichen Stand-

pnnkte niemals mit einander verwechselt werden
kunncn. Peziza tuberosa wacbsl auf der Erde, ihr I

Hut erscheint knum auf der Oberflacbe, und ihr Stengel

mit seinem knoUenartigen Ende ist zuwcileu bis iiber

den, dnss Sclerotium sulcatum sich wie S. roseum,

unter gunstigen Umstiinden in eine Peziza ausbildel.

Ich selbst babe diese letzere nicht gesehn und bin Hrn.

Tulasne fiir Millbeilung dieser Thatsachcn verpflichtet.

(F. Currey in Journ. Linn. Soc, Vol. I. p. 147.)

Eine ausg:edebiiie Reihe iiberschwemm-
ter Waldung-en hat ?m Laufe seiner umfassenden

Erforschungen J. Durocher, der von dem Departe-

ment der He und Vilaine mit einer Untersucbung der

kalkigen Ablagerungen an der iVanzusischen Kuste be-

auftragt wurde, entdeckt. Das Vorhandeusein einigcr
j

solcber WalJungen an der Weslkiisle von Frankreicb

war h'ingst bekannt, aber sie bescbniiiklen sicb nuf

wenige in der Nabe von Morlaix, in der Bai von Can-

cale, an der nmidang des Toucques und westlich von

Port-en-Bessin. Durocher, der viele Jahre den Un-

\^ J
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tersucLungen an den Kuslen der Bretagne und Nor-

iiiandie widmete, erklart, dass die Uberbleibsel unge-

heurer Wiilder fast an der gesamniten Ausdeluiung-

dieser Kiisteii zii erblickea sind. In der Bai von La

Forest, bei 0"i'"perj isl der unlerseeische Wald ganz

b«sonJers sichlbar, und zwischen Reduii und Renac

bestfcbl noch eln Sumpf, den die Hochfluth bedeckt

find aus deiii zur Zeil der Ebbe die Landleute grosse

Mengen Crennholz bolen. AhnlicheSj doch in noch

hohereia Maasse^ bemerUt luaa bei St. Nazaire an der

Miinduug der Loire, wo Bauaistaiaine eng au einaader

gereiht uiiter deai Meeresspiegel stehea. Die Existeaz

nalerseeischer Wiilder an den Kiislea Frankreicbs von

deni Ausfluss der Seine bis zu dem der Loire ist nun

erwiesen, uad die Thalsache uin so benierkenswertber,

als der grtj Theil des Kiislenlandes dieser Gegen-

den jetzt alien Banniwnchses entbehrt. Durocher
ist der Ansicht, dass diese ebemaligea Waldungen

durch das Eindringen der Meeresflulhen zerstorl wurden
und dass die tjberschweinmuag derselben innerlialb

einer vergieichsweise nicht sehr feme liegenden Zeit

gescliah. Geschichtiiche Urkunden bezeugen, dass die

Zerstoruag der Walder 9uf St. Malo zwischen dem
aebten und zwolftea Jjihrhunderte sicli ereignele. Der
uberschvveianite Wald iin Samj)fe zu Dol bei Monl
St. Michel besleht hiiuplsacblich aus Eichen, welche

scbwarz and ausserordenllich hart geNVorden

sind. Die Landleute der Nachbarschaft benutzen sell

Janger Zeit das Holz derselben, das eiuen hohen Glanz

anzuaebniea geeignet ist, zn Schnilzwerken, Sie

neniien es ncoeron/' ein Woit cellischen Ursprungs.

(0. B. W.j

giUU

Trapa bicorais ist eiae jenerWasserpflanzen,
wekhe die Clnnesen fieissig sammeln. Die slehen-
den und zur Schifffahrt ungeeigneten Gewasser sind
mil den Friichten dieser Pllanze bedeckl, deren
stiirkemehl- und zuckerhalliger Kern in der Hauswirlh-
schaft verschiedener Verwendungen ftihig isl. In Europa
machen mehrerc Volker von der Trapa aatans einen
ahnlichen Gebrauch; ihre Frucbte siud jedoch nicht so
gross and schmackbaft, als die der Trapa bicornis.

Die Trapa bicornis (irn CLinesischeu Ling) isl ia China
sehr geschalzt; sie bildet eiae's der Hauptnahrungs-
njittel in denjenigen Gegenden, wo die Reisgevvianung
anzulanglich ist. Die Bliithen dieser Pflanze ent-
wickeJn sich vom Juni bis zurw August. Die Ernte
der Frucbte erfolgt im September and October. Man
siiel den Ling zu Ende des Herbstes in diejenigen
Theile der Teiche, wo das Wasser wenig lief und hell
ist, und zwar an solche Slellen, welche der Sonne am
nieisten ausgesetzi sind. Je mehr die Sonne auf diese
Fflanze einwirkl, desto mehr bringt sie Frucbte, und
deslo schmackhafter sind dieselben. Die Chinesen
glauben, dass diese Ptinnze die schadlichen Ausdun-
sluugeit ,n der Umgebung der slehendea Gewasser
absorbirl. Der Ling ist frisch eiae angenehme Speise.
Den hranken giht man ihn zur Erfrischnng, Getrocknet
und in Mehl verNvandelt, gibt er einen sehr guten
Brei, besonders wenn man iha mit elwas Weizenmehl
^ermischt. Mischt man ein Drittel gewohnliches Mehl
hmzu, so erhiilt man ein sehr schniackhafles Brod. Ia

r

L

Zutker und Hoaig eingeniacht, ist er eiae vortreffiiche

Deserlspeise. — (0. B. W.)

[Die Meinuag, dass alle aiifgeslellten Arlen yon

Trapa nur Fornjen der gewohnlichen T, natans sind,

driingt sich Jedem auf, der sich die Miihe giebt, die

Friichte derselben zn unlersuchen. Die Zahl der

Horner variirt von 2—4. Ich habe T. bicornis mil

drei Hornern in China gesammelt. B. Seemann.]
nittel gegen den Kornvrurin. Dr. Lenger

nahmwahr, dass in gewissen Gegenden Luxemburg's, wo
die Sitle herrschtj am Mariahimmelfahrtstag gewisse aro-

matische Kriiuterj Wermuthj Beifuss, Salbei; RautCj Kamille
m

etc. in der Kirche weihen zu lassen und auf den Estrich

zu hangen, der Kornwurm nicht vorkommt; wahrend
dicht daneben in franzosischen Bezirken derselbe grosse

Verheerungen anrichtet. Er erziihll, es sei ihm ge-

lungen, aus einem grossen von Kornwurmern reichlich

heinigesuchten Getreidehaufen die Threre in 6 Slunden

gnnz verlrieben zu baben, so dass die Wiinde der

Fruchlkammer ganz daniit iiberzogen erschienen und
dies durch das einfache Mitlel; dass er einige Wer-
mulhzweige in den Getreidehaufen steckle. — (0, B. W.)

Die Hnollen des Zeluft (Iris juncea),
einer in Algier einheiniischen Pflaaze, sind von so

guleni Geschaiucke, dass man nun in Frankreich An-
baaversache mil derselben beabsichtiget. — {Schweizer.

polit. Zeilschr.)

Kiinsiliche Brxengung des Kartoffel-
pilzes, Wenn man ein gut scbliessendes Gefass mit

kalteni deslillirlen Wasser anfiiljt, es mil einem Aspi-
rator einerseits und mit einem mil Scbwefelsiiure ge-
fullten Kugehipparal andererseits in Verbindung setzt

und in dasselbe einen aus der Mille einer saaz «^e-

sunden Kartoffelknolle geschniltenen Wiirfel wirltj so

entsleh! nach Fraas an diesem W'urfel, je i;achder Teni-
peralur des Locals friiher oder spiiler — bei durchschnitl-

lich VZ^ R. innerhalb vier bis sechs Tagen
Wasser schwiramendes Pilzlager. Lasst man nach wei-

ein im

leren achl Tagen das Wasser durch den Aspirator bis

so weil abziehen, dass der Karloffelwurfel an einer
Seile aus dem Wasser einige Linien hervorragt, so
entslebt darauf eine Pilzwucherung, die unterpi Mikros-
kop sich als Fusisporium Solani Mart., als der beruch-
tigte, von Martins schon vor 14 Jahren abgebildete
Pilz erweisi, der die Kartoffelkrankheit vcrursachen
soIL In unmittelbar vorher gekochlem Wasser enlsteht

er nicht, auch nicht aus gekochlen Kartoffeln. Die
Freunde der herrschenden Ovularlheorie werden die

Sporen des Pilzes als aus der Lufl gekomaieu uai so

gevvisser annehmen konnen, als mit Braten und Sieden
bier nicht operirt werden kanu, weil die stickstoffhal-

tige Subslaoz der Kartoffelzellen dadurch so verandert
wiirde, dass sie nicht mehr zur Bildung des Pilzlagers

Veraalassung geben konnle. Aber es ist doch absurd,
in einem auf 12 bis 14*> R. erwarmten Zimmer im
Winter wie in der Luft bei Schneefal! und 3 bis 4** R.

Temperafar uberalJ 5chwimmende und schvvebcnde Pilz-

sporen anzuncbmen, dazu so grosse wie die ties Fa-
sisporium, die iiberdies doch nicht, selbsl nicht mit

demillikroskop enldeckt wertien kOnnen. — (Agron. Zig.)

Indigo -Anpflanxuii^. Seii dem Jahre lb53
befnulcl sich in Kaakasien auf einer Privatbesilznng,
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30 Werste von der Stadt Lenkoran entfcrnl, eine In- I Aste dutch Dralhseil'e zu befesligen. Trotz seinei

sleht eine Cypresse von 57V2 ffiss Umfang, unter

welcher, wie genau bekannt ist, schon Ferdinand

Cortez niit seiner kleinen Schaar der Eroberer sein

Lager aurgeschlagen halle. Die Einwohner verehren

sie in aberglaubischer Weise. De Can do lie hat nach

den Wacbslhumsverhallnissen dieser Cypressenart ihr

Alter auf nahe an 6000 Jahre besliramt. — (0, B. W.J

Der Tabackverbranch hat von 1839 bis 1854

in Frankreichj insbesondere aber in Paris, ungeheuer

zuuenomnien, 1839 erreichte der Erios des Verkaufs

dieser Pflanze niir 9,647,783 Fr, 1854 sieigt er bereits

auf 17,765,236 Fr. Von 1839 bis 1854 bat sich in

Paris der Verbrauch an Rauchtaback verdoppelt, der

Cigarrenverbrauch verfunffacht, d'agegen hat sich der

Verbrauch von Schnnpflabak bedeutend verinindert.

Der Verbrauch an Ranch- und Scbnnpftaback iind Ci-

garren in Paris war 1839: 1,053,583 KiL im Werthe

von 9,647,783 Fr.; 1846: 1,219;151 Kil. im Werthe von

13,120,161 Fr.; 1854: 1,604,601 KiL im Werihe von 17

BlilL 765.236 Fr. Schlagt man (incL der Garnison) die

rauchende Bevolkerung von Paris auf 420,000 an, so

ergibt sich, dass (1854; jeder Inwohner dnrchschnitt-

lich 1973 Kil. Taback, 143 Cigarren und 4 Cigaretlen

ranchen wiirde. An Schnupflaback ist die durch-

scbniltliche Consuration 107,1 KiL— [0. B. W.)

Der ^^g-rosse Bourbon^^ jfenannte Oran-

yenbaum in Versailles isi voile 445 Jahre alt

und so gross, dass es nothwendig geworden ist, seine

*) D. h. Taxodium distichum, Rich., Cupressus

disiicha, Linn. Red. d. BpL

digo- Anpflanzungy die zu den schonsten HofTnungen

fiir Acclimatisirung dieses wichtigen Gewachses anregt.

Die Anpflanzung hat in den Jahren ibres Bestehens

nicht nur eine ansehnliche Ausdehnung gewonnen,

sondern bereits ein Quantum von 4 Pud des schonsten

FarbesloETes an den 3Iarkt geliefert. — (0. B. W.)

Das Glycerin soil sehr vortheilhaft auf die

Keimkraft einwirken. Altere Samen, die vorher niclit

keinien wollten und auch dann nicht, als man sie in

Wcisser eingeweicht hatte, wurden durch Einle<[en in

Glycerin zum Keimen gebracht. — (0. B. W.)

fiber den Nahrung^s^ehalt verschiedener
Weizensorten theilten Lawes und Gilbert der

British-Association die Ergebnisse einer Reihe von

Versuchen rail, welche sie mit Weizen verschiedenen

Ursprungs und chronologisch verschiedener Ernten

angeslellt hatten. Sie konnten sich abernials iiberzeu-

gen, dass der StickstofFgehalt des Weizenkorns zu-

nimnil, je grober die Kleie wird. Das Mehl dagegen,

welches am wenigsten StickstofF enthielt, zog auch I

beim Brodbacken die geringste Menge Wasser an.

Der Weizen vom schw^arzen Meer und aus den siid-

lichen Staaten Amerika's enthielt den Kleber in grossten

Quantitiiten, wiihrend diese Menge bei den Producten

ndrdlicher Breiten abnahm. So enthielt die Danziger

Frucht die geringste Menge Kleberj obgleich sie gerad^

am hochsten bei der Brodbiiekerei geschiitzt wird.

(0. B. W.)

Die Cypressen*) gehoren zu den Biiumen, welche

ein sehr hohes Alter erreichen. Bei Oaxaca in Mexico

Alters itt er frisch und gcsund, und bringl mil uner-

schupflicher Kraft Bluthen und Friichle in reichsler

Fulle hervor. Er wurde im Jahre 1411 zu Na\arra

gepRanzt , und kam 89 Jahre spater aU Geschenk

nach Frankreich. Er war der ersle Orangenbaum

in Frankreich, uad auf seinem Wege von den Py-

renaen nach Chanlilly slruinte das Yolk well und

breit lusanuaen, urn ihn anzuslaunen. — (0. B. >Y.)

]\eue Biiclier.

Die periodischen Erscheinungen der Kalur, Ins-

besondere der Pflanzenwelt. Nach den von

der allgemeinen schAveiierischen Gesellschafl fhr

die gesaramlen Nalurwissenschaften veranlassten

Beobachtungen bearbeitel von Dr. S. Sch wend-

ler. Zurich, in Commission bei S. H5hr. 1856.

4<*50 Seiten und eine Tafel (graphische Darslel-
r

lung der periodischen Erscheinungen jn den

Alpen).

Wir sind nichl Sanguiniker genug, urn so-

bald die annaherndc Losung solchcr Fragen zu

hoffen, und es fragt sich, ob ibre annahernde

Ldsung irgend einen Anspruch auf Verlrauen

haben kanii, da es schwer sein wird, alle Ein-

flusse zu wagen, welche zu berucksichtigen

sind, da es fast unmoglich bleiben wird, nur

eine geringe Anzahl gleich gut beobachtender

Manner zu gewinnen. Es ist aber jedes Ringcn

nach Wahrheit sehr hoch zu achten, und so

begriissen wir auch solche Yersuche (wie z. B.

auch Gopperl sie anregte). Die Aufgabe ist

vielmehr eine fur den Physiker resp. Meteoro-

logen, als fiir den Bolaniker: eine blosse Kennl-

niss der Namen einer Anzahl Pflanzen wird

einen liichligon Meteorologen zu ihr mehr be-

fiihiiTori, als den beslen cinseiligen Syslemaliker

all sein Wissen.

Herr Professor Heer iibergab die gesam-

melten Yerzeichnisse, an 32 Orlschaflen aufge-

nommen, dazu kamen die Angaben von 17

Stationeu im Jura, von Jules Thurmann her-

ruhrend. „Einc sorgfaltige Yergleichung der-

selben ubcrzcugte mich bald/ dass eine ver-

haltnissmassig kleine Zahl von Localitalen als

sichere Yergleichungspunkte dienen kOnnen,

diejenigen namlich, wo die Beobachtungen sich

uber 3 --4 Jahre erstrcckcn; und so die Be-

slimmung des angenSherlen Mittelwerlhes fur

den Einrrilt einer jrewissen Erscheinung inijg-

23
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lich machen. Sehr wenig maassgebend sind eineErrungenschaft, die mich nicht wenig freuen

dagagen die Angaben und es sind deren nicht wttrde."

dienureinen einzigen oder zwei solche
Ifenigc

-

Jahrgitnge umrassen^ die in Beziehiing auf den

Yerlauf der vegetaliveu Erschcinungen (wie

elwa die Jahre 1846 und 1847) bedeulend von

einc)nder abweichen* Ein hieraus berechnetes

Millel gibt fust ohne Ausnahme hochst unbe-

friciligende Resultate und hal in der Kegel nicht

eirmial das Gewicht einer einzelnen Beobach-

lung, wenn diese in ein ziemlich normal ver-

laufendes Jahr M\U Dieser Umstand ist es, auf

den ich blllige Beurlheiler dieser kleinen Arbeit

ganz bcsonders aufmerksani machen mochte, in-

dcm, wie ich hoffe, niancheLiicke derUnvollkom-

menheilj die im Ilinblick auf die scheinbare

Reichhalligkeit des Materiales auffallen konnle,

darin ihre Enlschuldigung findet. Bei der Uber-

nahme der Arbeit trauuUe ich selbst von syste-

TYintisch vcrlaufendcn Curven, die ich bei der

pe-

ich

wichligslengraphischen Darslellung der

riodisifhcn Erscheinungen erhalten wiirde;

Iriiuinle von einem System von Linicn, die ein-

gerahml auf beiden Seiten von der Curve der
+

Sclineeschmeize und des Einschnciens durch

ihre Neigimgs- und Disfanzverhaltnisse das zeit-

liche Yerhalten der vegelaliven Erscheinungen

unter sich und zur absoluten Hohe recht an-
schauVicli genvachl und in leicht vevslandjichem

Bilde dargestellt hatten, wie das vegelaliveLe-

ben, urilen mil breiter Basis beginnend, nach
oben in immer kleinerem Raume seinen Cyclus

vollendet. So wiirde auch ohne Zweifel die

graphische Darslellung ausgefallcn sein, hatle

man die erwahnten Linien nach Millelwerlhen,

slult nach einzelnen Beobachlungen; conslruiren

konnen. Unter den gegehmvn Umstanden aber
musstcn sich die gelranmten Curven umwandeln
in sondcrbar verlaufende Zickzacklinien, die

nur in ihrein Totalverlauf, nicht aber in den

beslimmlen Gesetzen zu

Auf diese Geselze hinzu-
deuten, sie hervorzuheben aus deni Labyrinlhe
scheinbar vvidersprechender Thalsachen. — das

einzelnen Biegunsen

folgen scheinen.

fst der Hauplzweck, den ich bei der Ausarbei
lung dieser Abharidlung ins Auge fassle. Habe
ich diescn Zweck auch nur annahcrnd erreichl-

habe ich vielleicht Etwas dazu beilragen kOnnen'
hier und da in einem etwas gleichgultig gewor-
denen Beobachler friscben Eifer zu wecken oder
fur die gule Sache der Wissenschaft neue Ar-
beifer zu gewinnen, so wilre dies immerhin

Zuniichst werden die Friihlingsphaenomene
r

(obenan die Schneeschmelze) erortert, dazu an-

gegeben, wann der erste Schnee fiel, wann es

„eingeschneit," wann der lelzfe Schnee, die

Dauer der Schneedecke in Tagen, die Zeit „in-

nert^^ welcher Schnee fallt, die Differenz dieser

Verhallnisse auf 1000'. — Eine Tabelle besagl

die Tageszahl der verschiodenen Monate; in der

bei verschiodenen Hohen (von 2000' bis 7500')

Schnee den Boden deckl.

Tabellen die

Alsdann geben

Tage der 3,BluthenbiIdung" (soil

heissen das Aufbliihen?) von Corylus Avellana,

Yiola odorala, Primula elatior, Cornus rnascula,

Persica communis, Prunus avium, Pyrus com-

munis, Pyrus mains und die Belaubung (Au.s-

schlagen] von Aesculus Hippocastanum undFagus
sylvatica an verschiodenen Orlen je nach ihrer

Hohenlage geordnel.
w-m

Ahnlich werden als Sommerphaenomene be-

handelt die Bliilhenbildung von Hordeum vul-

gare hibernum, Secale oereale, Triticum Spella;

Hordeum vulgare aestivum, Avena saliva, So-

ianum tuberosum, Vitis vinifera, Lilium candi-

dum, Tilia europaea, und die Heuerndle ange-

geben, die Fruchlreife von Prunus avium, Hor-

deum vulgare hibernum, Secale cereale, Triticum

Spelta, Hordeum vulgare aestivum, Avena sa-

liva. Alles, was iiber das Kleinerwerden der

Abslande der Vegefalionsepochen in grosseren

Hohen gesagt vvurde, gilt natiirlich auch von
den Sommerphaenomenen. Es kommen jedoch,

namenllich bei den Cerealien, so viele slorendo
Umstande hinzu, die zum Theil von der Will-
kiihr der Menschen abhangen, dass aus der
Menge scheinbar widersprechender Thalsachen
die allgemeine Regel ott schwer zu findcn ist.

Bei denjcnigen Pflanzen, die zur Entwicklung
der Bliilhe einer langer andauernden, dabei
nicht unbedeulendcn Temperalur bediirfen, mag
bisweilen (vielleicht immer?) in grosseren Hohen
erne so betrachtllche Verzogerung eintretcn,

dass die aus dem Vcrgleich mil andern Pflan-
zen gefundenen Abslande sogar grosser aus-
fallen, als in der Ebene, so dass also das fur

die Fruchlreife geltende Geselz auch hier seine

Anivendung fniden wiirde. Die vorliegenden
Tabellen bieten in dieser Beziehung die aulTal-

lendsten Controversen unil gestalten daher nicht,

diesen Punkt etwas naher zu belrachlen. Nach
den Verzeichnissen von Schlaginlweil ist aber
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wirklich der Abstand zwischen dor Blulhenbil-

dung verschiedener Cerealien in hoheren Re-
gionen grosser^ als in tiefern.

Die Herbstphanomene sind unler alien Er-
scheinungen in der Pflanzenvvelt diejenigen,

welche zur Aufstellung allgemeiner Geseize iibcr

den Einfluss der absoluten Hohe und der Tem-
peratur sich am wenigsten eignen; denn ein-

mal sind die bedingenden Ursachen fur manche
derselben, z. B. fur die Fruclilreife der Wein-
Iraube und das BlUhen der Zeitlose, iheil-

vvelse im Somrner zu suchen, und sind dann
iiberhaupt der Art, dass sie in grosseren HOhen
an Intensitat verlieren, und daher auch ein

iinmer spateres Eintrelen der betreffenden Ve-
getationsepochen herbcifuliren. Dann ist aher

Einfluss des von i

dazu die Termine, an denen die Knospon zuerst

zu beobachlen, die Stamina, die Perigonialzipfcl

hervorbraclien, die Pollenstadien einlndcn, die

Samen reiffcn — und gleichzeitig genaue Wilte-

rungsdetails fiir alle Perioden dieses Cyclus;

wir Priiciseres. Welche ungc-dann erlangcn

heure Schvvankungen in diesen Momenten ob-

walten^ hat Jeder gosehen, der solchen Dingen

Aufnieiksamkeit schenkte.

Halle unser Professor Irmisch nicht cincn

Meleorologen in seiner Xiilie, init dem vereint

or solclie Untcrsuduintren anslcMle?

auch der beschleunijjende

oben nach unferi fortschroifenden Herbstes in

manchen Fallen nicht zu verkennen und tritl

gerade boi der Fruchtreife, gewuhnlich zum
Nachlheil der weitern Ausbildung der Friichle,

Bei den eigenllichen

Vorboten des Winters, dem Vergelben der

Buchenwalder elc. kommt er allein m Betrachf.

recht deullich hervor.

The Cauadian Naturalist and Geo ogist. A bi«

monthly Magazine, couducled by a Committee,

appointed by the Natural History Society of

JIutitreal. 8vo, (Preis 15 Shilling per annum,)

Diese Canadische Zeitschrift orscheint zwci

Mai nionatlich und enthiill wisscnschaflliche Ori-

ginalartikol geologischen, zoologischen und bo-

taiiischen Inhalts^ und ausserdem noch die Ver-

harulhingen der botanischen Gesellschaft zu

Montreal- Das erste Heft Acs zweiten Jahr-
Aur diese Weise kommen bei den herbstlichen

I
gangs (31arz 1857] ist

Veranderungen der Pflanzenwelt nicht selten

uns soeben zugekom-

zwei Ursachen ins Spiel, derenWirkungen schwer
auseinander zu hallen sind. Je naohdem die

eine oder andere bei einer beslimmlen Yeire-

tationserscheinung die Oberhand gewinnt, vvird

dieseibe in grosseren Hohen spater oder friiher

eintrelen; sie vvird in eineni Fall von unten

nach oben, iin andern von oben nach unten

forlschreiten. Der lelztere Fall findet sich bei

der Enlfarbung und dem Blattfall der Buchen
und iiberhaupt der Laubbiiume, sowie bei der 1 J. W. Dawson, (der, wie wir horen, eine

langere Arbeit iiber diese Pfinnzen vorJiat.)

Prof. Williamson, heisst es im letzeren Ar-

erslen Reifbildung und alien Vorboten des Win-
ters slalt; der erstere bei der Bliilhenbilduny

Iund Fruchtreife resp. beim Erscheinen der Zeit- tikel, hat zur Geniige nachgevviesen, dass we-
lose und der Weinlese.

j nigslens einige der Sleriibergien-Arlen Ab-
Diese Momcnle, wie auch der Abzug der

Schwalben und StOrche, werden nun labellarisch

zusammengeslellt.

In einem Anhanff folgen einige Tabellen,

drlicke desMarkes gewisser Tannenbaume sind

die Coniferen der Kohlenperiode untcrschieden

sich von den Tannen der Gegenwart durch den

Besilz grosser Markcylinder." — la der nach-

welche die Dalen fur die periodischen Erschei-
i sten Nummer wird uns ein Artikel iiber die

nungen bestimmter Jahrgiinge enlhallen.

Unumganglich nothig halten wir gleichzeitig i sprochen.

„Algcn Bermuda's,^ von A. F, Kemp ver-

mit diesen beobachtelen Erscheinungen die Er-

forschung ihrer lelzten Urspriinge. Es solllen

gewisse Momen!e in der Anlage der Organc

gleichzeitig ermitlelt werden. Was hilft uns

der Tag
J
wo Lilium aufbliiht, gebe man uns

Die Redaction diescr Zcilschrift wird ge-

genwarlig durch ^inen von der naturhislori-

schen Gesellschaft 3Ion(reaIs geuiiblten Aus-

schuss: J. W. Dawson, T. S. Hunt, E. Bil-

lings, D. A. Poe, W. H. Hingston und J.

men, und finden wir darin manche interessante

Gegenslande abgehandell. Wir haben u. A.

„Bemerkungen iiber die geographische Ver-

breitnng der Ranunculaceen in den britischen

Besilzungen in Nordamerika , von George
Barnston; Allgemeines iiber das Studium der

Nalur, mit besonderm Hinblick auf Bolanik, von
j

J. B,; Beriebt der zur Errichtung eines Denk-

mals fiir Pursh ernannten Commission; iiber

die Verwandtschaft der Sternbergien, von

i

^-
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(o
Barnslon geleilet. Manche unsrerLeser wer-

den sich Dr. Hingston's als Mitglied der Wies-

badcner Nalurforscher-Yersanimlung erlnnern.

-

Zeitungsnacliiicliten.

Deutschland,

Leipzig, 10. MaL An Slelle Gravenhorst's
lial der k. russische Slaatsrath uiid ord* Pro-

r

fessor Dr. Adolph Eduard Grube, bisher an

der Universital Dorpat, den Lehrstuhl der Zoo-

logie iibemonimen.

Dem Mitgliede der kais. Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie der Naturforscher^ Lud-
wig Ritter von Heufler zu Rasen und Per-
donegg, Landstand in Tirol; gegenwartig Sec-
tionsralh im Minislerium fur Cullus und Unterricht

in Wien, ist von Seiner kaiserh'ch-koniglichen

apostolischenMajeslat die Wiirdc eines k. k. wirk-
lichcn Carninerers allergnadigstverliehen worden.

Grossbritannien.
r

London, 10. Mai. In der Silzung der k.

geographisclien Gesellschaft am 27. April d. J.

war u. A. der Opium-Handel Gegensland
liingerer Bespref^hung. Hr. Crawford sagle,

er sel ganz und gar fur den Handelj Opium sei

nicht viel schadlicher als irgend eine Sorle Wein
und viel weniger schadlich als Branntwein; Sir

Benj. Brodies Aulorilat rechtferlige diesen

Ausspruch; man rauche Opium in Sluckchen
von der Grosse einer Erbse, nach einigen Zugen
befinde sich der Raucher in einem angenehmen
Schlafc, vom mahomcdanischen Paradiese und
dessenReizen Iraumend; etwa ein Siebentel der
ganzcn Nello-Einkunfle Ostindien's sei das Er-
gebniss dieses Ilnndels; Einige selen der ilei-

nung, den Englandern stehe kein Rechl zu,

Opium nach China zu fuhren, ja die Edinburgh
Review schlage sogar vor, sie sollen sich in
dem nachsten Friedens-Vertrage mit China ver-
verbindlich machen, den Anbau von Mohn zu
Handolszwecken zu unterdrucken; aber nie-
mand sei verpflichlet, einen Handelszwcig auf-

f

r-

blosse Naseweisheil, sich urn Waaren zu be-

kiimmern, die irgend ein Yolk fiir gut befinde,

— Soseine Zollgrenzen passiren zu lassen.

bereitwillig nun aber auch die Englander sein

uber das Opiumrauchen der Chinesen^mogen,

letztern Jahren gewonnen

was ihnen viele Millionen einbringt, ein Auge
oder wenns Nolh thul^ sogar beide Augen zu-

zudriicken^ so sind sie doch nicht geneigl; dem

weit unschuldigern Tabacksrauchen unter sich

grossern Spielraum zu geslatleU; als es in den

hat; vi^odurch die

Geschichte von Nicotiana Tabaccum kiirzlich

einige Zusatze erfahren hat. Die medicinische

Zeilschrift 5,The Lancet" hat in dieser Ange-

legenheit das Wort ergriffen; und so ist denn

eine Controverse enlstanden, welche sich in

kurzen Pausen in Broschiiren; Zeitungsartikcln

und offenllichen Versammlungen Luft macht; die

aber zuletzt hochst wahrscheinlich in Rauch

enden, und es jedem Einzelnen iiberlassen wird,

ob er seinen Korper mit Nicolin zu vergiften

fiir gut halt oder nicht.

Hr. Charles Wilford hat sich am I.Mai

nach Hongkong begeben; er vvird von dort aus

einen kurzen Ausflug nach Japan macheU; und

von letzterem Lande aus mit einem enfflischen

Vermessungsschiffe die nordostlicheKuste China's

besuchen.

Hrn. J, Remy; einem Franzosen und Hrn.

Brenchley; einem Englander, isl es gelungen,

am drilten November v. J. den Gipfel des Chim-
borazo zu erreichen.

I n li a 1 1.

Nichtamllicher Theil. Ein Denkmal fiir Pursch.
Beilrag zur rrissischen Florn.

Sclerotium roseum.

schwemtnter Waldungen.

Ausljitdung YOii

Eine ausgedelinte Reihe uber-

MittelTrapa bicornis.

gegen den Kornwnrm. — Die Knollen des ZehiU (Iris

juncea). — Kunslliche Erzeu<jung des Kartoffelpilzes

Indigo-Anpflanzung. Das Glycerin. — Uber den
Nahrnngsgehalt verschiedener Weizensorten.
Cypressen. — Der Tabackverbrauch.

Die

Der jigrosse
Bourbon" genannle Orangenfaaum in Versailles.
Neue Bucher (die periodischen Erscheinungen der Na-
lur, insbesondere der Pflanzenwell, von Dr.Schwendler;

Zeitungs-zuheben, der von der chinesischen Regierung '

l^^^

Canadian Naturalist and Geologist).

selbst geduldel werde. Sir John Davis stimmte
naclirichlen (Leipzig; London].

letztercr Ansichl bei und mcinle es sei VeranlwortlicherRedacteur: Wilhclm E. G. SeemanD.
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