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der alten, feinen, griinlich-braunweisslichen Ober-

haut (Epidermis) wie sie auf jeder jungen,

frischen Buchenrinde sich zeigt iiberzogen,

auf welcher man sogar noch Spuren der Flechten

(Lecidea atra und Graphis scripta) zu erkennen

giaubt. Dieses kleine Kindenstiiek war audi bei

erster mir gewordener Ansicht noch ganz unver-

sehrt und ist erst nachdem leider durch tandelnde

Kinder mit feinen Messerschnitten etwas

ritzt und beschadigt worden. Der
einge-

dies Kinden-

stiiek umschliessende und deckende Grund des

andern Parallelepipedons ist eben so 3'" vertieft,

als jenes erhaben und dabei schwarzbraun , russ-

farben, wie verbrannt. Das Feld 1 des Buch-

stabens ist fast eben so lang und 19'" breit,

dabei das eingehorige Kindenstiiek auf dem Aussen-

stiicke sitzen geblieben und auf der alten Splint-

flache abgesprungen , aber ringsum durch einen

und gewiss noch infeinen Sprung angedeutet

der Ueberwallungsschicht festsitzend , worin es

mit der Oberhaut zu unterst verdeckt und ver-

borgen steckt.

Das physiologisch Merkwurdige dabei ist, dass

die durch die eingebrannten Buchstabenziige um-
grenzten und durch Todtung der Verbindungs-

masse ausser Lebensthatigkeit gesetzten Kinden-

stiicke mit ihrer Splintbasis natiirlich nicht weiter

fortgewachsen, aus dem Buchstaben nicht heraus-

gedrangt, aueh nicht mit der iibrigen Rinden-

flaehe in gleicliem Niveau geblieben sind und
dass dennoch die Splintmasse imUmfange des Buch-

stabens diesen nebst dessen eingeschlossenen beiden

Rindenstiicken bereits 4 Finger hoch iiberwallt hat.

Der Splint, welcher von Aussen den Buchstaben

iiberwachsen und bedeckt hat, ist an dem untern

Hirnholzsageschnitte 20'", am obern 17 !/2'" dick

und auf dieser im Mittel 183/4'" dicken Unter-

lage ist der Buchstab dennoch —
reflexe

— zumal im Licht-

im grobsten Umrisse zu erkennen und
diese Protuberanz ist wie aus einer dicken buck-

lichten Unterlage dadurch entstanden, dass die

sonst parallel laufenden Holzfibern fort und fort

iiber jenen 3'" dicken Vorsprung hinweg eine

Biegung nach Aussen nehmen und beibehalten

mussten, bevor jene Ausschweifung sich aus-

jrschwinden konnte. Dass baldgleichen und
darauf die jetzige Aussen rinde gefolgt ist und
nicht inehr hocli dartiber gesessen haben kann,

erkruiit man an don Ilockern der ausseren Spalt-

flache , welche an Buehenholze zunachst unter

der Borke am starksten sind und sich nicht tief

in den jungen Splint hinein fortsetzen; audi ist

hier die Holzfaser sichtlich lockerer und grober,

als tiefer einwarts im Kernholze. Beide Pa-

rallelepipede, das innere und aussere unter- und
ausserhalb der den Buchstaben fiihrenden Spalt-

tlache, zeigen auf dem ges&gten, dann abgeho-
belten Querschnitte d< llirnholzes jederseits un-
gefahr 20 Jahresringe , wonach das Alter des
Buchstabens einschliesslich der anscheinend feh-

lenden aussern jringsten Splint-, Bast- und Rinden-
chicht ungefahr auf 26 Jahre zu schatxen und

dessen Einbrennen etwa 1830 zur Zeit der da-

maligen unheilvollen, gleichfalls langst tief iiber-

wallten Revolution gesehehen sein mag.

Gottingen. A. F. Schlottha uber.

Hannoversche Sitten und Gebrauche in ihrer

Beziehung zur Pflanzenwelt.

Ein Beitrag zur KulturgeschichteDeutschlands.

(Fortsetzung von Bonpl. VII, p. 114.)

(Auszug aus einem popularen Vortrage, gehalten in

Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover am 19.

nuar 1860 von Dr. Berthold Sec man n.)

der

Ja-

Wenn es zu alien Zeiten verhaltnissmassig

wenige Botaniker gegeben hat, so ist das sicher

nicht dem Mangel an angeborner Neigung zu-

zuschreiben. Fast jeder Mensch tritt mit Vorliebe

zu den Pflanzen in die Welt, und nur unserer

eigenen Abstumpfung ist es zuzuschreiben, wenn
eine so reine Ouelle der Freude fruh versiegt.

Das Sammeln von Blumen wird von Kindern mit

einer Leidenschaft betrieben, wie sie sich bei

Erwachsenen kaum zur Zeit der hollandischen

Tulpenwuth zeigte, und Holz, Blatter, Blutheii

und Friichte liefern unerschopflichen Stoff zu

munteren Spielen und friihlicher Unterhaltung.

Prof. Henslow in England, ein ebenso vor-

treftlicher Botaniker als geachteter Geistlicher,

hat dieser Jugendneigung eine praktische Rich-

tung zu geben gewusst, indem er in seinem Kirch-

sprengel Pflanzen - Ausstellungen veranstaltete,

deren Erzeugnisse ausschliesslich von Kindern
eingeliefert und von den Kleinen hautig mit fur

die Gegend vollig neuen Arten beschickt werden.

Fast das ganze Jahr dauert bei uns der enge Ver-

kehr zwischen der lebhaften Kinder- und der stillen

Pflanzenwelt fort. Das Schlagen von Tonnen-

bandern aus AVeidenholz, das Peitschen der Kreisel

oder ,,Pind6pe a aus Lindenholz und das Steigen-

lassen von Papierdrachen mit IJucken von leich-

tem Tannenholz haben alle ihre Saison, die mit

ebenso grosser Regelmassigkeit wiederkehrt als

die des Badens, Kei us oder Maakeradenlebene

in der Gesellschaft der Erwachsenen. Sehon mit

dem Eintreten des Saftes in die Biiume beginnt

fiir unsere Knaben die Arbeit des Flotenmachens

aus Weidenholz und das Anwspfen der Birke.

Im Sommer liefern Fold uud Wald reiches Ma-
terial zu allerlei Spielen und Spn en. Wenn
endlich der Herbst dem Laube die nmnnigfaltig-

sten Farbungen giebt, da reift das Obst, und
Friichte aller Art stellen sich ein. Die fi 'iien

blanken llo— kastanien werden in Ketten und
kleine Lampehen verwandelt. Fine llaselnuss,

ein Stockchen, eine Kartoffel und »in Endchen
Zwirn geben eine schnurrende Spindel ab. Ver- P
chiedene liolmensorten werden emsig gesucht, J
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urn bei dem beliebten „Knickerspiele u in einen

auf die Erde gezogenen Kreis gesetzt, und durch

kleine Kugeln (Knicker) aus Marmor, Achat, Thon,
Blei oder Glas herausgestossen zu werden. Eine
voile Tasche mit Bohnen vertritt bei der hanno-

verschen Kinderwelt die Stelle des Geldes, wie

einst Beutel voll Cacaobohnen bei den noch in

geistiger Kindheit befindlichen Mexikanern. Als

Einheit gelten kleine gelbe Bohnen ; einen zwei-

faehen Werth besitzen die gewohnliehen ttirki-

schen, und einen sechsfachen die letzteren, wenn
sie eine eigenthiimliche lila Farbung zeigen , wo
sie dann als Kaiserbohnen im Umlauf sind.

Die enge Verbindung, welche sonst zwischen

unseren Volkssitten und dem Flachse bestand,

wird tagtaglich loekerer. In den Stadten ist sie

fast ganzlich gelost, und selbst auf dem Lande
werden schnurrende Radehen wie Spinnlieder,

die sonst manchen Winterabend belebten, bald

den Idyllen einer entschwundenen Zeit angehoren.

Theils ist es die Anwendung der Dainpfmaschine,

welche den Flachs aus der Hand alter Miitter-

ehen und des Hausgesindes in die der Fabrikanten

spielt, theils aber auch das Verdrangen des Flachses

durch die Baumwolle, wodurch dieses Resultat

bewirkt wird. Es ist in der That seltsam zu

beobachten , wie ein Gewachs, dessen unsere

Stamme seit Jahrtausenden mit Vorliebe gepfiegt

haben, mehr und mehr in den Hintergrund ge-

drangt wird, und zwar ohne aufgehort zu haben,

allgemein geschatzt zu werden. Schon Plinius
spricht von dem Gebrauche des Linnens bei den

Germanen und Galliern , und man diirfte wohl

annehmen , dass ihn unsere Vorfahren in Hoch-
asien lernten, ehe sie ihre grosse Wanderung
gen Westen antraten, wenn niclit der Flachs

gegenwartig nur des Leinols halber in Ostindien

gebaut wiirde, ebenso wie der Hanf massenweise

nicht seiner zlihen Faser, sondern seines betau-

benden Harzes wegen gezogen wird. Dass der

Gebrauch von Egypten gekommen sei, war frtiher

eine, in wissensehaftlichen Kreisen bestrittene
7

Annahme, indem man glaubte, die 3\Iumien jenes

Landes seien in Baumwolle gewickelt. In einer

der koniglichen Societat zu London iibergebenen

Abhandlung wird jedoch, gestiitzt auf die For-

sehungen unseres Landsmanns Ban er, von Herrn
Thompson der Beweis geliefert, dass jene

tausendjahrigen Eeichoutiicher nicht, wie falsch-

lich angenommen, Baumwolle , sondern Einnen

eien *). Die einzelnen Fasern des ersteren Stoffes

sind namlieh plattgedriickte, korkzieher-
artig-ge dreh te Cylinder, wahrend die des

Flachses runde Faden darstellen, die keine na-

tiirliche Neigung zum Drehen besitzen. Selbst

bei schwaeher mikroskopischer Yergrossernng tritt

dieser Ban deutlich hervor, hebt jeden Zweifel

iiber das Wesen des Mumienzenges, und zeigt,

*J In Bonplandia V. p. 324 lasst Herr G. J. French
irrigerweise Herrn Thompson gerade das Gegentheil
sagen. Ked. d. Bonpl.

alten Eevpter °{dass die Ansicht Rosselini's, die alten Egypter
haben die Baumwolle zur Umwicklung ihrer G
Todten gebraucht, unrichtig sei. Freilich wird
gegenwartig nach dem Zeugnisse Unger's in

Egypten kein Lein mehr gebaut und werden von
den heutigen Egyptern nur Stoffe aus Baum- und
Schafwolle getragen. Dass die alten Egypter Flachs

kannten, wird ferner durch Moses II, Capt. 10

Vers 29— 31 bestatigt, wo es heisst, derllagel babe

den Flachs und die Gerste vernichtet, als Moses
sich vergeblich bei Pharao bemuhte, die Aus-

wanderung Israels zu gestatten. Eine lange

Reihe wissenschaftlicher Forschungen wiirde er-

forderlich sein
7

ehe wir uns in der Lage be-

finden, iiber einen anscheinend so einfachen Gegen-

stand als den Gebrauch des Flachses nach alien

Seiten hin geniigende liede und Antwort zu

stehen. Der Schleier, welcher iiber der Ur-

geschichte desselben schwebt, ist kaum geliii'tet.

Der Deutsche halt dafiir, die Sprache sei

nicht da, wie uberschlaue Kopfe wollen, um Ge-

danken zu verbergen, sondern um sie kund zu

than. Auch hat er an verstecktem Sinne keinen

besondern Gefallen. Daher mag es denn auch wohl

komraen, dass er, gewohnt, ^durch den Tulpen-

stengel zu sprechen", es niemals gelernt hat, „dtmh
die Blume zu sprechen". Dasselbe 8trausschen,

das einer Morgenlanderin zugesteckt, eine ganze

Fiille von Hoflfnungen, Betheuerungen und Be-

fiirchtungen ausdriickt , bringt auf ihn nur cine

freudige Gesammtwirkung hervor, die deutlich

dafiir zeugt , dass die Blumensprache , um in

Deutschland verstandlich zu werden, wie die Keil-

schrift eines Grot e fend bedarf. Mit Ausnahme
des Vergissmeinnicht hat fiir uns kaum eine lin-

gerer Pflanzen eine blum ensprachlich e Be-

deutung, und buchhandlerische Versuche , uns

jenen orientalischen Gedankenaustausch zu er-

moglichen , sind ohne Erfolg geblieben. Selbst

alle unsere symbolischen Gebrauche lassen sich

auf einen fremden Ursprung zuriickfuhren. EJfi

braucht hier nur an die Myrthe und den Eorber

erinnert zu werden
;

ja, sogar das Vortragen einer

auf das AYinkelmaass gesteckten Citrone bei

Leichenbeg&ngnissen von Zimmerleuten, obgleich

so weit ins Volk gedrungen, ist eine alt-grie*

chische, schon von Athenaeus erwiihnte Sitte.

— Entbeliren wir die Blumensprache, so be-

sitzen wir dagegen eine ansehnliche Reihe volks-

thiinilicher, mit der Pflanzen welt zusam-
menh an gender S prich worter , und man
wiirde eine ziemlich „harte Nuss zu knackena

haben , wollte man etwas Erschbpfendes dariiber

veroffentlichen. Ein Gelehrter, der sich auf dieses

Feld wagt, hat so viele Fallgruben zu vermeiden.

dass man mit Recht von ihm sagen kann, „er

hole die Kastanien aus dem Feuer". Der Ueber-

sichtlichkeit halber konnte man sie eintheilen in

Solche, die auf einer naturhistorischen Beobach-

tung berulien, und in Solche, denen eine kultur-

historische oder geschichtliche Thatsache zu Grunde
liegt. Die Satzung: ^Keine Rose ohne Dornen*
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spricht dafiir , dass die steclienden Eigenschaften

der Konigin der Blumen ins Auge gefasst wurden.

„Er hangt sich an wie eine Klette" liefert den

Beweis, dass man die hakenfbrmigen lliillschuppen

wohl beachtete.der Gattung Lappa Des lang-

stieligen

,

von jedem Luftzuge in Bewegung ge-

setzten Blattes von Populus Treniula ist in dem
Spriehworte : „Er zittert wie Espenlaub" gedacht

worden. Dass Urtiea verwundende Haare besitzt,

lernen wir indirect aus dem Spruche: „Eine kluge

Henne legt audi zuweilen in die Nessel." Dem
Verdachte, als sei Artemisia Absinthium suss, ist

durcli den Yergleich: ^Bitter wie Wermuth" sehon

Die Haupteigenschaften zweier weit

verbreiteten Waldbaume siud durch „

eine Tanne tf und „ Stark wie eine Eiehe"

vorgebeugt.

gestellt.

Behausung

Schlank wie

fest-

Selbst wenn man Jemand, fiir dessen

der Blocksberg noch zu nahe liegt,

gelt

hinwiinscht, „wo der Pfeffer wachst" ; also nach

Malacca und den heissen Sunda-Inseln, so spie-

sicli darin ein Stiickchen geographischer

Botanik ab. Man weiss , dass „wo der Pfeffer

waehst^, auch die Palmen griinen, und „kein Euro-

paer wandelt ung est raft outer Palmen"; sei

class er sich dort leibliche Beschwerdenes nun,

zuzielie oder dass sein Geist durcli die igross-

artigen Bilder der Tropenwelt so gefesselt wird,

dass er, einerseits durch tausend Bande an den

triiben Norden seiner Heimath gekettet, anderer-

seits Ron I

landern

ewiger

der Wendekreise
Sehnsucht nach den Sonnen-

erfiillt, fortan verur-

theilt ist, zwischen zwei Erdgiirteln tantalisrh zu

schweben. Der Apfel , eine bei una so hauiig

gebaute Frucht, hat viel Staff zu Beobachtungen
und Vergleichen geliefert, obgleich es auffallend

ist, dass manche andere ebenso haufig ange-

pflanzte, z. B. die Birne, die Zwetsche und die

Pflaume in dieser Beziehung leer ausgegangen ist.

Wenn dalier bei der nachsten Erdumwalzung un-

-ere ganzen Kenntnisse iiber den Apfel rait ihm

selbst bis auf die volksthiimlichen Beobachtungen

und Vergleiche verschwanden, so liesse sich doch

ein ziemlich
j
genaues Bild des Verlornen her-

stellen. AVer erinnert sich nicht, als beim ersten

geographisehen Unterriclit der Lehrer, urn dem
schwacben Begriffsvermogen der Schtiler zu Hiilfe

zu kommen, die Frucht aus der Tasche zog, die

durch des Paris' Urtheil zum „Zankapfel" wurde,

und deren Genuss unseren beiden Ureltern (bus

Paradies kostete? AVer hat ferner die Erlaute-

rung vergessen, d s Mutter Erde sich mit diesem

runden , doch an

„Zankapfel«

beiden Polen eingedrik-kten

ungleich besser vergleichen laSi

als mit der Apfelsine, die freilich auch rund,

doch nicht von oben und unten gedriickt sei ?

Wenn hieraus die Gestalt der Frucht ersichtlich

ware, so wurden unsere Xachkommen auf die

Grosse derselben sehliessen konnen, dasa wir von
iiberfullten Paumliehkeiten zu sagen pflegten: „Es

rwar so voll, dass kein Apfel zur Erde kommen
konnte" Auch der Gesehmaek wiirde sich

nahernd aus der Thatsache ergeben, dass wir

an-

^^t^ _^^^^*

zuweilen genothigt waren, „in den sauren Apfel °j

zu beissen". Dass endlich die in Frage stehende C
Frucht eine abfallende, und dabei eine schwere,

vom "Winde nicht leicht zu verwehende gewesen,

ApfelDer fallterhellt aus dem Sprichworte: „
nicht weit vom Stamme", das zugleich daran er-

innert, wie Newton durch einen herabfallenden

Apfel auf die Spur des allgemeinen Gesetzes der

Schwerkraft geleitet wurde. Wir klimmern uns

freilich mehr um die bildliche Auffassung des

letzteren Sprichwortes, gleichbedeutend mit: „Wie
der Baum, so die Frucht", obgleich sie auf so

schwachen Fussen steht, denn wenn es auch ein-

zelne Familien gegeben , bei denen sich hervor-

ragende Naturgaben viele Geschlechter hindurch

erhalten, so wissen wir doch, dass Genie sich

nicht vererbt, und kennen tausend und aber

tausend Falle, wo hohe Begabungen auf einzelne

Glieder beschrankt blieben.

Wir wiirden mit unserer Erorterung der

Spriehwurter „auf keinen griinen Zweig kommen*,
wollten wir es verschmahen , auch bei den auf

kulturhistorischer oder geschichtlicher Basis ru-

iienden 5, auf den Busch zu klopfen" , ob sich

nicht auch etwa dort etwas Beachtungswerthes

auftreiben lasst. Fast sollte man glauben, der

Lorber, die Palme und der Oelbaum wiichsen

bei uns wieDisteln wild, anstatt in wohlgeschittzten

Glashausern, so allgemein srebrauchen wir die

Phrasen :
r>
Er ruht auf aus",

„Er liat

hat den Oelz

und docl

die Palme
seinen Lorbern

davon getragen , %**** „

zweig des Friedens gebraeht",

haben wir diese Kedei'ormen von den

", und -Er

Alten geborgt, denen jene Pflanzen von hehrer

symbolischer Bedeutung waren. Auch der Aus-

druck: nEtwas miter der Rose -agen", was gleich-

bedeutend mit eine vertrauliche Mittheilung

maclien ist, staimnt von den Romero her, die bei

Zusanmienkunften , iiber die sie kein offentliehes

Plaudern wimschten, eine Rose aufzuhangen pfleg-

ten , was so viel hiess , als Bitte um Yerschwie-

genheit. Es ist schade, dass uns diese Sitte nur

als blosse Redensart iiberlief'ert ist, denn heut

erleben wir nur zu hauiig, dass sozu Tage
manehes Sub - rasa - Gesagte keineswegs a] ver-

noch

trauliche Mittheilung behandelt wird.

Gras beissen u driickt gegenwiirtig nur

bildlich vollstandige Unterwerinng unter die All-

gewalt dv^ Todefifursten aus. Es gab jedoch eine

Zeit, wo die Worte nicht so poetisch aui fasst

wurden, und weltliehe Fiirsteu es ihren Unter-

thanen zur Pflicht machten, als iiusseres Zeichen

vollstandiger Unterweriung im v hreil Sinne der

Worte „ins (Iras zu beissen". Selbst der edl<

(id, der kiihne Held der altspanischen Pomanze.

war, wie aus Vers 2030—2034 erhellt, genothigt,

Koni Alfonso auf diese Weise seine lluldigung

darzubringen. Das Uild einer gra.s* nden , auf

den Knien
recht heitere Seite haben, allein seine ernsthafte

ist doch die iiberv/iegende.

Niemand einem solchen Spiele beiwohnen konnen,

rutschenden Volksmenge mag eine

Heutzutage wiirde

o-^.
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ohne darin eine tiefe Verletzung der Menschen-

wiirde zu erblieken. Schatzen wir uns gliicklich,

dass unsere Vater uns das
r>
ins Gras beissen"

vor den weltlichen, wie das „zu Kreuze kriechen"

vor den geistlichen Herren, nur als blosse Rede-

formen iiberlieferten , und noch obendrein die

Warming liinterlassen haben: „Mit grossen Herren

ist niclit gut Kirsehen essen. a Um jedoch dem
eigentlichen Ursprung des „ins Gras beissen"

naher zu kommen , ware es nothig, solehe Stu-

dien zu machen wie sie die Gebriider Grimm
iiber manche ahnliche

haben. Ueberliefert uns viellcicht unsere Volks-

Redefignren angestellt

sprache hier zugleich eine Erinnerung an jene

Sehreckenszeiten, wo die Hungersnoth verlieerend

durchs Land zog, wo darbende Ungliickliche, wie

noch vor wenigen Jahren in Irland, als letztes

Mittel zur Verlangerung ihres clenden Daseins

auf die Felder fluchteten, und Morgens als Lei-

chen noch mit den Spuren des gegessenen Grases

im Munde angetroffen wurden ?

Kultur der ollialteiiden Erbse.

Wir theilen audi unsererseits den im land-

wirthschaftlichen Central blatte veroffentlichten Be-

richt des franzosischen Gartners Lachaume iiber

den Anbau dieser Pflanze mit, indem wir zugleich

darauf hinweisen, dass wir unsere eigenen Er-

fahrungen nach vollendeter Vegetationsperiode auf

unserem Versuchsfelde bekannt machen werden.

Schon jetzt jedoch konnen wir nicht umhin, iiber

den angedeuteten grossen Xutzen der olhaltenden

Erbse, wenigstens fur unsere Gegenden, einigen

Zweifel zu hegen, indem erfahrungsgemass die-

selbe bei uns noch nicht zur Reife gelangt ist.

Der Bericht lautet:

wAm 10. Mai saete ich die erlialtenen 20 Kerne
dieser Leguminose in thonig-kalkigen, vorlier mit

dem Spaten umgegrabenen und halbgediingten,

nach der Mittagsseite gelegenen Boden. Am 20.

waren 18 Pflanzchen aufgegangen, von denen ich

im Juni 6 in Topfe pflanzte und auf die Aus-
stellung sandte. Die 12 anderen blieben im

Samenbeet, im Abstand von 9 Centimeter von
einander. Am 1. August fingen die kleinen

weissen Bliithen an, sich in den Blattaehseln zu

zeigen, und sie folgten sich bis in den September;

die Ernie land am 25. October statt. Einige der

erhaltenen Schoten waren nicht vollig ausgereift.

Um zu sehen, was die Pflanze aushalteii konne,

wur
3° Frost iitten sie noch nicht, aber bei 4° er-

froren die Blatter und audi die Schoten wurden
leicht beriihrt. Nach der Ernte unternahm Ilerr

Vilmorin eine Analyse der Kerne und iiber-

zeugte sich, class sie wirklich Gel enthielten.

Um iiber den Wert 1 1 der neuen Pflanze ins

Bei

—
1>TrN

Reine zu kommen, wurden im folgenden Jahre °j

Versuche im grosseren JNlaassstabe gemacht und u
am 4. April die Halfte der im \Torjahre erhal-

tenen Kerne ausgesaet, und zuar reihenweise in

denselben Boden wie friilier, und die alte Diin-

g"nS-
bedockt.

Die Kerne wurden nur flach mit Erdc

In 5 Tagen waren die Keimblattclien

;eeignet waren.

sich zu zeigen.

hervorgekommen \ um den 10. traten Froste ein,

die das Wachsthum aufhielten und einen Theil

der Samlinge todteten, daher am 12. Mai die

andere llalfte der Kerne in gleicher Weise ge-

saet wurde. Diese zweite Aussaat wuchs bei

der nun giinstigen Witterung rasch lieran, so

dass am 10. Juni die Samlinge zum Verprianzen

Es wurden 100 Pflanzlinge in

Reihen mit 50 Centimeter Ahstand gesetzt. Sie

Iitten dorch die Versetzung nicht, sondern wuch-

sen rasch heran. Am 25. Juli waren sie 60 Cen-

timeter hoch, und die ersten Blttthen ringen an

Diese Pflanzen wurden nur iin

Laufe des Juli zweimal begossen, denn ich wiinsclite

zu erfahren, welchen Grad von Trockenheit sii

aushalten konnten. Sie vegetirten demungeachtet

fort, und ich glaube sogar, dass der zu uppige

Wuchs der im Samenbeete gelassenen Pflanssen

im Jahre 1856 die Samenbildung verzogert hat

und der Reife desselben naclitlieilig geworden ist.

Am 10. August musste ich alle Spitzen aus-

brechen, um die Schotenausbildung zu befordern.

Endlich am 10. September batten die Stocke die

Hohe von 80 bis 90 Centimeter erreicht und

trugen durclisclinittlich jeder 80 bis 100 Schoten

mit 2 bis 4 Kernen. Die Schoten, deren Iliilse

im Reifezustande lederartig ist , sind sehr flach-

gedriickt und nur an den Stellen, wo die Kerne

liegen, entsprechend aufgeblalit. Letztere sind

niereneiformig, fast kugelig, glatt, bei der Reife

von heller Nankingfarbe, 5 bis 6 Millimeter lang

und 4 bis 5 breit.

Die Pflanze gehort zur Familie der Legumi-

nosen und zu dem grossen Genus Dolichos; viel-

leicht ist sie einfach Dolichos Soya.

Die Dolichos-Arten sind im Allgemeinen IIolz-

pflanzen und wollen in unserem Klima gar nicht

gut fortkommen; die vorliegende Art macht so-

mit eine wesentliche Ausnahme, und scheint ge-

eignet, der Landwirthschaft grosse Dienste

leisten, sei es durch das Oel, oder durch die

grossen Blatter als Viehfutter , oder endlicli als

eine Beihiilfe der Lupine zur Griindiingung.

Unter den letzten Gesiclitspunkten zumal er-

scheint sie als selir ergiebig. Ihre Kultur hat

gar kerne Sehwierigkeiten
?

und sie konnte mit

Vortheil in mittelmassigem , sandigem oder kal-

kigem Boden gebaut werden. Was den Ertrag

an Kornern betritft, so erscheinen die mit der

kleinen Quantitat gemachten Krfalirungen noch

niclit ausreichend, um darauf einen bestimmten

Ausspruch griinden zn konnen. (31ittheilungen

des rentr.-lnst. f. Acclimatisation.)
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