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einem grossen Zahne, wie icfa sie audi gesehen

Ausgezeichnet ist die Figur dadurch, dass

den Achseln der grossen Blattchen des

habe.

aus

Hullkelchs

grossen

wiederholt kiipfchentragendeaussern

Zweige hervorsprossen, was der Pflanze wohl
ihren Namen verschafft hat. Aelmliches habe

gesehen,

Was die

ich jedoch auch bei B. tripartita L.

wenn auch nicht so oft wiederholt.

Besehreibung anbetrifft, so nennt Dillenius die

Blatter bald grun, bald dunkelpurpur, was eben-

falls mit B. tripartita L. iibereinstimmt, wie denn

auch die Kopfchen, die als 4— 5bliithig beschrie-

ben werden, nicht selten sehr armbliithig gefunden

werden. Die Samen sollen

gross sein und mit 2

Aristen versehen sein,

langern

verhaltnissmassig

und 2 kiirzern

oben bei Gelegenheit

ein Fall, der sich eben-

falls bei B. tripartita L. findet und auch in N.

ab E. gen. pi. fl. germ, auf der betreffenden Tafel

fig. 21 dargestellt ist. Endlich sprechen fur die

Vereinigung beider Arten die Exemplare der al-

tern Herbarien, wie schon
j

des Pott' schen Exemplars auseinandergesetzt

wurde und wie es auch das Willdenow'sche
Herbarium Nr. 15014 bestatigt. Das letztere

Exemplar hat zwar auch keine dreitheiligen Blatter,

aber grobgezahnte und die Kopfchen zeigen nicht

die Eigenthumlichkeit der Abbildung von D i 1 1 e -

dass dicht unter dem Hiillkelche neue

Zweige entsprossen. Ausserdem zeichnet es sich

durch eine aussergewohnliche Behaarung des

Stengels aus.

Es gehort demnach B. nodiflora L. zu B.

tripartita L. und zwar zu der Varietat tenuis in

nius

DC. prodr. V, 594. Wahrscheinlich hat jedoch

de Candolle sehr mit Unrecht B. cernua tenuis

Turcz. in lit. zu B. tripartita L. gezogen, denn

die Zahl der Aristen ist nicht unbedingt maass-

gebend und Turczaninow vereinigt sie auch

noch in seiner Flora Baicalensi-dahurica II, fasc. 2,

34 mit B. cernua L. Ebenso gehort B. minima

L. nicht dazu. Wir diirfen also diese Varietat

de Candolle's nur theilweis hierherziehen.

Fiir die Synonymie der B. platycephala Oerst.

ist endlich noch wichtig, die oben erwahnten

Arten Thuillier's zu entzifFern. Thuillier
unterschied in seiner Flore des environs de Paris

2 pag. 422 und 423 von der B. tripartita L.

noch zwei Arten: B. hybrida und B. radiata.

Von beiden linden sich Exemplare im Willde-
m o w ' schen Herbarium, welche offenbar von der-

selben Hand und wahrscheinlich gleichzeitig ein-

Eti-gelegt sind, denn Papier und Format der

quetten sowie die Handschrift stimmen

tiberein.

vollig

Ich vermuthe daher, dass der Same,

aus dem sie erwuchsen, von Thuillier her-

stammte. B. hybrida Thuill. gehort sowohl nach

der Diagnose wie nach dem Exemplar im Herb.

Willd. zu der Form von B. tripartita L., wo die

Blatter durch Theilung des Endlappens funftheilig

werden. B. radiata Thuill. des Herb. Willdenow.

j ist sic her gleichbedeutend mit B. platycephala

L Oerst. und auch die Diagnose Thuillier's

scheint damit ubereinzustimmen, indem er

involucrum (den aussern Hullkelch) radiatim poly-

pliyllum nennt, was wenigstens cine Eigentliiiin-

lichkeit unserer Art ist. Ueber die Form der

Blattchen desselben spricht er zwar nicht direct,

da er sie aber bei B. tripartita L. subfoliosa

nennt, so wiirde dies ebenfalls dafiir sprechen,

dass ihm der Unterschied in der Form bei beiden

Arten aufgefallen ist. Der Name radiata ist

lib wie aus seiner Diagnose hervorgeht,

nicht

ngens,
i

auf diesen aussern Hullkelch zu beziehen,

etwa auf einen Strahl von Randbluthen, wie de
Candolle im Prodromus zu glauben scheint.

Die Diagnosen fur beide Arten wiirde man
also etwa folgender Maassen fassen konnen:

Bidens tripartita L. (B. nodiflora L.)

Foliis 3—5 partitis rarius integris et ovatis

vel lanceolatis; capitulis aeque altis ac latis vel

altioribus, interdum paucifloris; involucri foliolis

exterioribus 2—8; paleis late linearibus tri- vel

pluri-nerviis basim aristarum attingentibus ; co-

rollae tubo superne campanulato-dilatato ; achenii

inargine tuberculatis circiter 3 lineas longis, ari-

stis validis aculeato-setosis.

Bidens (radiata Thuill.?!) platycephala
Oerst.

Foliis 3— 7 partitis, rarissime uno alterov

integro et lineari-lanceolato ; capitulis fere dup]

latioribus quam altis, multifloris; involucri foliolii

exterioribus 5— 14: naleis aneusto linearibus

saepe uninervns;

bulifonni - dilatato

;

14; paleis angusto

corollae tubo infundi

acheniis

superne

laevibus marginatis

circiter 2 lineas longis, aristis subtenuibus setosis.

Sollten sich spater auch von B. (radiata Thuill.)

platycephala Oerst. Exemplare mit lauter unge-

theilten Blattern finden, so wiirden diese wegen

ihrer gelblich - griinen Farbe, breiten Kopfchen

und schmalen Blatter einige Aehnlichkeit mit B.

cernua L. haben, sich aber leicht durch die ver-

schiedene Fruchtform, niemals nickenden Kopf-

chen und nach dem Grunde zu starker verschma-

lerte Blatter leicht unterscheiden lassen.

Die Chinakultur auf Java zu Ende des

Jahres 1859

kurz beschrieben von

Fr. Junghuhn und J. E. de Vry.

Erster Abschnitt

Bericht liber den Znstand der angepflanzten

Chinabaume in botanischer und kulturgeschicht-

licher Hinsicht
von Franz Junghuhn.

(Fortsetzung.)

Ich vermuthete friiher, dass dieser, nun felsen- .

harte Tjadas jiingeren Ursprungs sein miichte als 1

^J
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7° die kolossalen Rasamalabuume, die sich daselbst

J erhoben und deren Stiimpfe bis 7 Fuss Durch-

messer haben. Bei der Versetzung der China-

baume und der dadurch entstandenen Entblossung

der Tjadasbank aber kam die merkwiirdige That-

sache ans Licht, dass kein einziger von alien die-

sen Rasamalen mit seinen Wurzeln durch den

Tjadas dringt, sondern dass diese Wurzeln alle

in horizontaler Kichtung auf der Oberflache des

Tjadas Hunderte Fuss weit hinlaufen, indem sie

anfangs als mannsdicke Leisten von der Stamm-

basis ausgehen, dann weiter noch zu 3A ihrer Dicke

aus dem Boden hervorragen und sich erst in

grosserer Entfernung vom Stamme, wo sie sich

in diinnere Zweige verasteln, in die Erdsehicht

verlieren, d. h. mit Erde bedeckt sind.

Offenbar hatten sich die Herren Teysmann
und Hasskarl durch den Anblick so hoher Ra-

samalabaume tauschen lassen und deshalb ver-

saumt, einen Spaten in den Grund zu stecken.

Auch kann man zur Entschuldigung dieser ver-

dienstvollen Pflanzer anfiihren, dass die Rasamala-

baume in anderen Gegenden, wo es der Acker-

flache nicht an Tiefe gebricht, in der That weit

abwarts dringende Pfahl- oder wenigstens dicke

liauptwurzeln haben, woraus zu schliessen ist,

dass sie sich hier zu Tjibodas mit ihren horizon-

tal nach alien Seiten hin auslaufenden Wurzeln
der ortlichen Beschaffenheit angeschmiegt, — ac-

commodirt haben, was vielleicht auch den China-

baumen gelungen sein wiirde, wenn sich ihrer

nicht zwei anaeredevortheilhaften Entwickelung

verderbliche Einflusse widersetzt hatten, namlieh

die Unzahl verfaulter Wurzeln mit Schwammbil-
dung in der Erde und der Mangel an allem

Schatten, welche Umstande beide eine nothwen-
dige Folge sind von jener durch die Herren
Teysm. und Hassk. mit so vielem Kraftauf-

wand zu Stande gebrachten kiinstlichen Ausro-
dung des Waldes.

Was nun kiirzlich die Geschichte der ver-

setzten Baume betrifft, so fingen flinf derselben,

zwei C. Calisaya und drei C. lueumaefolia, schon
wenige Tage nach der

werden und starben ab.

Versetzung an welk zu

»

schein, die immer zahlreicher wurden und

durch ihr helles Griin, sowie ihre gesunde, glatte

Beschaffenheit sehr auffallend von den alten, dun-

keln, am Rande gerunzelten oder eingefressenen

Blattern unterschieden. Die Calisayas zwar wuch-

sen, mit Ausnahme weniger Exemplare, sehr

langsam; aber bei der andern Art (C. lueumae-

folia) wurde das Bestreben, an ihrem neuen Stand-

orte im Schatten des Waldes, geradlinig in die

Hohe zu schiessen, immer auffallender und be-

rechtigte zu den schonsten Hoffnungen, die lei-

der spater wieder zum Theil vernichtet wurden

durch einen kleinen Kafer, der die Stamme vie-

ler Chinabaume anbohrte.

Im Monat Mai 1858, also etwa sechs Monate

nach der Versetzung, wurden mehrere von die-

Chinabaumen plotzlich krank und liessen ihre

Blatter hangen, die immer welker wurden. Naeh-

dem ich lange vergebens nach der Ursache ge-

forscht hatte, wurde diese endlich entdeckt. Eine

Bostrichus- (oder Dermestes-) Art, schwarz von

Farbe und nicht grosser als ein Stecknadelknopf,

bohrt sich in horizontaler Richtung durch die

Rinde und das Holz der (vertical stehenden)

Stamme und dickeren Zweige hin bis in die

Mitte, von wo er sich auf und abwarts in verti-

calen Kanalen weiter ausbreitet, seine Eier legt

und stirbt. Nun bleibt der Baum noch IV2 bis

2 Monate lang frisch und gesund und fahrt fort

zu wachsen. Der kleine Kafer wahlt zum Wohn-
platze seiner Brut die kraftigsten saftstrotzendsten

Baume. Da die Elasticitat der lebenden Hinden-

zellen zur Folge hat, dass sich die Wande der

cylindrischen Kanale, die der Kafer bildet und
durch die man nur eine Nadel oder einen feinen

Draht hindurchstossen kann, fast beriihren, so

konnen Anfangs und kurze Zeit nachdem der

Bostrichus sein Bohrgeschaft begonnen hat, ausser-

lich auch mit der Lupe kerne Oeffnungen bemerkt
werden. Nur der herausquellende Saft, der roth-

lich ist und sehr bitter schmeckt, verrath die

Anwesenheit der Bohrkafer und hangt in Tropfen
vor den kleinen Oeffnungen, die sich wieder ge-

schlossen haben, wo er harzig erhartet. — llrst

nachdem die junge Brut den Larven- und Puppen-
zustand durchlebt, im Innern des Stammes viele

Kanale mit einzelnen geraumigen IhJhlungen ge-

macht und sich zu Kafern entwickelt hat, die,

ihrem Willen folgend, das Tageslicht suchen und
sich herausbohren (urn an einem andern, noch
frischen und gesunden Baume
geschaft zu wiederholen), erst dann — nun aber

Der Grund hiervon lag

darin, dass die Erde zu hoch rund urn den
Stamm aufgeworfen und die Stammbasis V2 bis

1 Fuss tief in die Erde begraben worden war
wodurch die Rinde daselbst faul wurde. Es war
zu spat, als ich es bemerkte.

Die ubrigen fingen V2 bis I Monat nach der
Versetzung an, viele Blatter fallen zu lassen und
bekamen durch diese Entblossung von ihren ap-
pendicularen Organen, besonders an den unteren
Zweigen, ein ziemlich kahles Ansehen, was ein
paar Monate lang dauorte. Auch alle Bluthen-
rispen vertroekneten, fielen ab and ganze Zweige
b der untern llaifte des Stammes wurden diirr.

Aber in demselben Maasse, als die alten Blat-
ter verschwanden, kamen neue, junge Blatter an
den Zweigenden, besonders in den oberen Gegen- ] ter der I upe und aachdem
den des Stammes und an dessen Spitze zum Vor-

das Zerstorungs-

auch schnell und unaufhaltsam
an krank und welk

fangt der Baum

man hier und da

gelbliche Anfliige

zu werden und nun kann
auf der Rinde kleine, weiss-

als kurze, vertical gerich-
tete und nach untin schmaler werdende Streifen— bemerken, die aus dem Mehl des zerfressenen
Holzes bestehen. Am obern Ende dieser klei-
nen Mehlstreif'chen wird nun auch (besonders un-

man das Mehl mit n
einem Pinsel oder einem Burstchen entfernt hat) <^
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das kreisformige Bohrloch sichtbar. — Die Ka-

selbst findet man theils auf der Oberflache

der Stamme, wo sie hier und da herumkriechen,

theils nachdem der Baum gefallt und gespalten

ist, im Innern der Kanale, wo gewohnlich audi

noch nicht entwickelte Larven nebst Puppen vor-

handen sind.

Ich habe mich bemtiht, diese schadlichen In-

secten durch Sackchen mit Kampfer, die ich zu

Hunderten an die Zweige und rund urn die

Stamme der Chinabaume festband, sowie durch

kaukasisches Insectenpulver (von Pyrethrum al-

bum et roseum), das ich ebenfalls in Sackchen von

Gaze an den Stammen befestigte, zu verjagen

aber vergebens. Allmahlig wurden 29 China-

baume, einer nach dem andern, von den Bohr-

kafern angegriffen und starben ab, namlich von

30 versetzten Calisayas 16, und von 55 versetz-

gingen, wie be-

durch eine andere Ursache
ten C. lucumaefolia 13 (Fiinf

Audi befinden sich unter den iibrig

die von Kafern an-

reits oben gemeldet,

verloren.)

gebliebenen jetzt noch vier,

gegriffen sind und von denen zwei, obgleich man

die Bohrlocher schon sehen kann, noch ein schein-

bar gesundes und frisches Aussehen haben.

Ohne Erde wurden 85 Baumenvon jenen

Art 43 versetzt, namlich

und 34 C. lucumae-

also zusammen 17 gestor-

auf die beschriebene

9 C. Calisaya, wovon 5,

folia, wovon 12, —
storben sind.

Mit der Erde, worin sie standen, wurden 42

versetzt, namlich 21 C. Calisaya, wovon 13, —
und 21 C. lucumaefolia, wovon 4, — zusammen

also ebenfalls 17 gestorben sind (zusammen

34 todte und 51 noch lebende).

Der Unterschied im Resultat zwischen bei-

den Methoden (wenn man auf die Ursachen des

Absterbens hier weiter keine Riicksicht nimmt)

ist gering, was aber wahrscheinlich davon kommt,

dass ich m i t der Erde vorzugsweise nur d i e ver-

setzte, bei denen diese Erde

mit verfaulten Wurzeln und \

verunreinigt war.

Zur Uebersicht der jetzt noch lebenden Baume

und ihres ^Vachsthums seit dem 31. October 1857

am wenigsten
ucherscliwanunen

moge
standni:

folgende Tabelle dienen,

ich einige Bemerkwigen

Die Baume, welche ohne

zu deren Ver-

vorausschicke.

Erde (mit ganz

entblossten und gereinigten Wurzeln) versetzt

wurden, sind durch ein Sternchen (*) bezeichnet,

Ihre Ho he (der Spitze iiber der Stammbasis)

ist in altpariser Fuss und Zoll ausgedruckt. Ob-

gleich die Hohe alle 3 Monate gemessen wurde,

habe ich, urn nicht zu weitlaufig zu sein, hier

doch nur ihr Gesammtwachsthum seit der ersten

Messung angegeben. Ich hatte sie vor der Ver-

setzung alle mit Etiquettcn und Nummern verse-

hen. Bei einigen geschah die Messung kurz

bei anderen kurz nach ihrer Versetzung,

den
vor,

die in den letzten Tagen des October und

o ersten des November statt hatte. Weil aber der

C Zeitunterschied nur wenige Tage betragt, so habe

Stando rt
C

Calisaya

Hohe
am

31. Octbr.

1857

Hohe
am

30. Septbr

1859

Zunahme in /
Hdhe wah- <->

rend dieser

23 Monate

Im Erdbeer-
garten

Nr. 1

2

14,0

14.6

18,5

19,6

4,5

5,0

In

den Wald

versetzte

Baume

*

*

3

7

12
14
17
19
21

22
25
29
30
32

6,1

4,3

5,2

5,4

4,0

6,3

5,10

6,9

7,6

6,6

7,9

4,6

n,ii
6,11

9,2

9,2

9,2

14,1

8,11

12,5

9,4

9,9

15,6

9,5

Zu Tjibodas
stelien

gebliebene

33
35
37

6,0

5,6

9.9

9,2

8,7

13,4

5,10

2,8

4,0

3,10

5,2

7,10

3,1

5,8

1,10

3,3

7,9

3,2

3,1

3,7

Surama . . 17

Standort lucumae-

folia

Hohe
am

31. Octbr.

1857

_

Hohe
am

30. Septbr.

1859

Zunahme in

Hohe wah-
rend dieser

23 Monate

Nr

*

In

den

*

Wald

versetzte

Baume

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
35
36
37
38
39
40
45
46
48
49
50
51

55

6,3

8,1

7,1

6,5

8,11

6,9

9,2

8,6

9,1

7,6

9,0

7,3

6,0

8,9

8,0

8,2

9,11

8,6

8,9

8,9

10,10

9,6
0,0

9,0

8,0

7,6

7,9

8,0

8,2

7,0

7,9

9,6

9,9

9,3

8,0

9,0

6,5

6,9

9,9

19,3

19,9

18,4

14,4

19,2

10,9

20,5

19,3

16,5

14,11

19,8

21,5

14,10

15,1

21,7

19,11

22,3

21,0

2,2

7,10

22,4

20,5

23,0

19,8

18,10

14,10

21,3

14,*

18,4

21,8

22,4

21,7

21,10

18,3

20,2

19,3

13,1

20,4

13,0

11,8

11,3

7,11

10,3

4,0

11,3

10,9

7,4

7,5

10,8

14,2

8,10

6,4

13,7

11,9

12,4

12,6

11,6

10,11

13,3

11,1
11,9

11,4

7,1

13,3

6,5

11,4

13,11

12,10

11,10

12,7

10,3

11,2

12,10

6,4

10,7

Zu Tjibodas

stehen

gebliebene

56
57
58
59
GO

7,9

9,0

8,3

8,9

11,3

* 4,0

13,7

14,2

13,7

16,9

Surama . . 44

31



?30

junges

ich fiir alle den 3t. October gesetzt. — Das
Alter der meisten Baume, und zwar aller, die

an Ort und Stelle aus Samen erzogen waren,

betrug danials (31. < ><tober 1857) gerade vier

Jahre, wovon nur folgende fiinf eine Ausnahme
machen: C. Calisaya Nr. 1 wurde als

Pflanzchen von Paris angebracht, 5 Jahre und
3 Monate alt; ft Calisaya Nr. 2 wurde aus einem
Steekling von der erstern aufgezogen, 4 Jahre
10 Monate alt; C. Calisaya Nr. 3, 12 und 14
wurden als bewurzelte Bnumchen von Peru mit-

gebracht, 2 Jahre und 10 Monate alt. — Wegen
Ho hr k liter uber der Wane] abgesagt, von wo,
aus der -tammbasis, neue Schosslinge zu ihrer

jetzigen Hohe aufgewachsen sind, wurden C. lucu-

maefolia Nr. 24 im Februar 1859 und C. lucu-

maefolia Nr. 25 im Juni IS 58. Auch C. lucu-

rnaefolia Nr. 50 wurde aus demselben Grunde im
Mai 1859, 33

/4 Fuss hoch liber dem Boden ab-

gesagt und hat unterhalb dieser Stelle jetzt noch
einen mit Friiehten beladenen gesunden Zweig.

Sclion ein fluchtiger Blick auf diese Tabelle
zeigt deutlieh, 1) dass die Calisaya-China uber-
liaupt in ihrem Waehsthum weit hinter der C.
lucumaefolia zuriickgeblieben ist, und 2) dass bei

der letztgenannten Art die Hoheentwickelung der
in den Wald versetzten Baume ein- bis
zweimal mehr betriigt, als der zu Tjibodas in

der Sonne und auf den Tjadas stehen gebliebenen,
z. B. der damals neun Fuss hohe zu Tjibodas
stehengebliebene Baum Nr. 57 ist nur 4' 7

genden Seitenzweigen, perpendicular und hoch
ist

nach einer Seite hin gewachsenen

aufgeschossen und der ganze Baum ist zu einer

regelmassigen schlanken Pyramide geworden, die

gar keine Achnlichkeit mehr hat mit jenen kriip-

pelhaften,

und gebogenen Strauchern und ihren krummen,
herabhangenden Zweigen, die sie vormals waren
und wovon man jetzt noch acht Prachtexemplare
in der alten Pflanzung zu Tjibodas sehen kann.
Die angedeutete Umwandlung im Habitus ist so
vollstandig, dass ihr Anblick bei jedem neuen
Besuche der Pflanzung stets wieder von Neuem
meme Bewunderung erregt. Und doch ist es

hauptsachlich nur der auf alien Seiten rund urn

die Chinabaume herum gelagerte Schatten, oder,
richtiger gesagt, das nur oben im Zenith
wo der helle Ilimmel durch die Zwisehenraume

vorhandene Licht,
das diese Metamorphose bewirkt hat, wozu frei-

lich die gleichmassiger vertheilte Temperatur und
Feuchtigkeit im Innern des Waldes, sowie der
tiefgehende, lockere Boden daselbst (der nicht

der Baamgewolbe scheint

auf Tjadas mht) das

werden.

Ich k*

Ihrige beigetragen haben

aber der damals ebenfalls neun Fuss hohe in den angegriffen und welk

Die iibrigen haben seit

Wald versetzte Baum Nr. 30 ist IP 1" holier
geworden; das grosste Wachsthum jener betragt
5' If" und dieser 14' 2". Auch die Mehrzahl
der in den Wald versetzten Calisayas sind holier
ils jene zu Tjibodas stehengebliebenen gewachsen.— Die oben genarmten vier von Bohrkafern
heimgesuchten Baume sind auf dieser Tabelle C.
Cal iya Nr. 25 und 29 und C. -lucumaefolia
Xr. 17 und 3S.

ihrer Versetzung <$in

immer kraftiger und gesunder werdendes Ansehen
angenommea »«d zeigen jetzt keine Spur von
Kranfclichkeit. Am spiitesten ist die Verande-
rung bei Calisaya Nr. 14 eingetreten, die sich
erst seit zwei Monaten in der obern Halite il

Uubkrone ganz erneuert und mit schonen, hell-
griinen, glatten und grossen Blattern gesehmuekt
hat, wahrend in der untern Halfte der Krone
noch viele von den alten kleinen, dunkel gefarb-
ten und gerunzelten Blattern sichtbar sind. —
Am auftallendaten sind die Veranderungen, welche
die C. lucumaefolia-Baume seit ihrer Versetzung
erlitten haben; ihre gebogenen, abwarts geneig-
ten Zweige sind verschwunden ; einize
trocknet; andere hoher stehende

nicht umhin zu gestehen, dass die
Erscheinung der Bohrkafer bei den auf Java frem-
den Chinabaumen vieles Dunkle fur mich hat, das
ich nicht hinlanglich habe aufhellen konnen, zumal
da ich unter den in demselben Walde wifdwachsen-
den Baumen nie auch nur ein einziges Exemplar
habe finden konnen, das von solchen Bohrkafern

Zwar ist

und
und

gewesen ware,

auf Java viele grossere

Dermestes

mir bekannt, dass

kleinere Arten von Bostrichus,

verwandten Gattungen vorkommen, von denen
einige todtes, gefalltes, andere frisches, lebendes
Holz angreifen, noch andere nur in Bambus leben,
ja, von denen eine Art in Citronen*) vorkommt,
durch deren an atherischem Oel so reiche Schale
und durch das saure Fleisch sie ins Innere dringt,
urn die Samen anzubohren und in diese ihre Eier
zu legen, — ich bin jedoch nicht Entomolog ge-
nug, urn die Species, welche die Chinabaume an-
gegriffen hat, zu bestimmen.

Dass aber die Bohrkafer keine bios hinzuge-

auskommene oder begleitende Erscheinung der
anderen Griinden erkrankten Chinabaume waren"
sondern dass sie in den meisten Fallen als die
Ursa die des Krankwerdens und Absterbens
betrachtet werden mussten, ging aus
Um^tanden hervor:

1) Viele von den gesundesten und kraftigsten
Bftumen wurden plotzlich von ihnen angegriffen.

folgenden

sind ver-

oder

haben sich
emeu rechten Winkel umgebogen
perpendiculare Schossen getrieben, die nun lang
und sehnurgerade, wie kleinere Seitenstumme
ben dem llauptstanimc emporragon; ebenso ist
der Mittenstamm, mit nur wenigen schief anstei-

, ne-

ebenso

Anfangs schien es allerdings,

den Wald
als ob nur die in

versetzten Baume und unter diesen
vorzugsweise die Calisayas, welche schon vor ih-
rer Versetzung fast alle ein krankelndes Ansehen
batten und auch nachher viel langsamer wuchsen
als jene, von den Bohrkafern heimgosucht wer-

Ya2iS
U
^!

U

r^
m Geh

!

rgG hier Und da ^^Pflanzte
v arictat von ( ltrun medica. J

" — -ooa^y



231

y^lpo

r den sollten; spater aber wurden audi viele und
U unter diesen gerade die kraftigsten Exemplare

von C. lucumaefolia, ja solche, die seit ihrer Ver-
setzung sechs bis zehn Fuss hoher gewachsen
waren, plotzlich von den Bostrichen ergriffen und
starben, ebenso wie von den nicht versetzten,

auf dem Bergriicken von Tjibodas stehen geblie-

benen Baumen zwei C. Calisaya- und ein C. lucu-

maefolia -Baum davon angetastet worden sind.

Ich Hess die Stamme der abgestorbenen Baume
gewohnlich etwas unterhalb der Gegend absagen,
bis wohin noch Spuren von Bohrlochern ent-

deckt werden konnten, was bei den nieisten dicht

iiber der Wurzel gesehehen musste. Die Unter-
suchung ergab alsdann, dass einige von diesen
Staminen, besonders von solchen Calisayas, die
lange vorher gekrankelt batten, von Mycelium
znficirt waren, welches aus den Wurzeln herauf-

stieg; dass aber bei Weitem die Mehrzahl, be-
sonders der kraftigeren C. lucumaefolia, frei wa-
ren von aller Schwammbildung, wovon ich (auch
in den spater herausgeholten) keine Spuren fin-

den konnte. Mochte nun auch bei den erst-

genannten die Schwammkrankheit (deren Keime
ihrem vorigen Standort mitgebracht hat-

ten) als das Primare betrachtet werden miissen,

wozu sich spater Bohrkafer gesellten, die den
Untergang des Baumes beschleunigten ; so unter-

liegt es doch keinem Zweifel, dass bei den Letzt-

genannten, welche mehr als 3k von alien ab-

gestorbenen Baumen betrugen, die Bohrkafer die

einzige
,

kommende

sie von

also ganz zufallige und von Aussen
Ursache der Krankheit waren, wo-

durch bis dahin vollkommen gesunde Baume plotz-

lich befallen wurden. Hierfiir spricht auch noch

:

2) Das Wiederausschlagen mehrerer von die-

Wurzeln ich, nach abgesag-

tem Stamm (wenn ich kein Mycelium darin ent-

decken konnte), jederzeit in dem Boden liess.

Sie trieben neue junge Schosslinge aus der Stamm-
basis hervor und lieferten hierdurch den Beweis,

dass die Wurzeln nicht krank sein konnten. Eine

von diesen Sprossen ist in IV2 Jahren schon wieder
zu emem 8 Fuss hohen Baumchen aufgewachsen.

3) Der bliihende und fruchttragende Bauin
C. lucumaefolia Nr. 56 im alten Garten zu
bodas, der schon viele

fert hatte, wurde im

rji-

keimfahige Samen gelie-

Mai 1859 plotzlich welk.
Ich fand in der obern Halite seines Btammei
unzahlige Bohrlocher und sagte ilin in einrr
Hohe von 4 Fuss iiber dem Boden ab (tiefer als

die letzten erkennbaren Bohrlocher). Dicht unter-

Seiten-halb dieser Stelle entspringt em grosser

der damals mit Bliithen und jungen Friich-

ten bedeckt war, die reif geworden sind und

ast,

keimkraftige Samen geliefert haben. Er grunt
und bluht noch fort.

Bis jetzt ist mir unbekannt geblieben, ob und
wo die kleine Bostrichus-Art, ausser auf den
Chinabaumen, noch sonst im Walde lebt. In den
iibrigen Chinapflanzungen auf dem G.-Malawar
und anderen Bergen, wo keine Kasamala-Biuime
wachsen, hat sich von diesen Kafern noch keine
Spur bemerkbar gemacht. Aber unter den China-

baumen zu Tjibodas befinden sich drei Stuck,

die Hr. Hasskarl als bereits erwachsene Baum-
chen aus Peru, also wahrscheinlich auch in pe-
vuanischer Erde mitgebracht haben soil und
die ich, nach miindliehen Ueberlieferungen vom
vorigen Aufseher, bereits oben nannte.

Urn iiber den Zustand der Chinapflanzung zu

Tjibodas und der wirkenden Ursachen daselbst

iiberhaupt ein richtiges Urtheil fallen zu konnen,
miissen zwei ganz allgemeiae Einfliisse nicht ausser

Acht gelassen werden, die fur alle Chinabaume
daselbst gelten: 1) die Chinabaume stehen da-

selbst in der Rasamala-Zone viel zu niedrig und
warm; 2) sie sind oder waren hier gleich>«un in

spanische Stiefeln eingeschniirt, namlich ihre Wur-
zeln, die sich auf der Felsunterlage in der nur

V2 Fuss dicken Erdschicht in keiner anderen als

in einer horizontalen Kichtung seitwiirts und in

einem rechten Winkel mit dem Stamme ausbrei-

ten konnten.

Beispiel der Versetzung eines Chinabaumes (C. lucumaefolia Nr. 51)
Tjadasbank in lockeren Waldboden.

China - Stamm

von der

Oberfl'dche des Waldboden*

a «, Haufen lockenr Erde.
h b, die Erdscheibe mit den horizontal darin ausgebreiteten ( hinawurzeln.
c
f
Reste der Tjadasbank unter dieser diinnen Erdschicht.

bereits weggemeisselte Theile des Tjadas.

d, Stiicke Holz und Stein, womit die Erdscheibe an den weggemeisselten Stellen des Tjadas vorl&ufig

>o unterstutzt wurde.

a
b

c

x
d

QC.

d
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7° Wenn man einen Blick auf umstehende Zeich-

1 niing von C. lucumaefolia Nr. 51 im Augen-

blicke ihrer Versetzung wirft und die Frage nicht

unterdriieken kann: wie war es moglich, dass

Wvraeln, die vier Jahre lang in einer solchen

Einzwangung und unnattirlichen Stellung zu-

gebracht hatten, nachhcr auf einen tief gehen-

den lockeren Boden versetzt, doch noch die Fa-

besassen, sich in perpendicularer Rich-higkeit

tune abwarts auszubreiten ?

langen

dann ergiebt sich

die Antwort von selbst: dass man sich viel we-

niger iiber das Krankeln der Calisayas zu wun-

dern braucht, sondern im Gegentheil die grosse

Ziihigkeit der Lebenskraft in den Cinchonen be-

wundern muss, die nach einer solchen vier Jahre

Misshandlung und Caspar Hauser'schen

Haft sich doch noch geneigt zeigten, ihrem ur-

sprlinglichen Triebe zu folgen und zu hohen
schlanken Baumen aufzuschiessen, so bald sie,

torn Zwange befreit, in angemessenere Verhalt-

ni e, in den Schatten der "W alder gebracht waren.

Hierbei wurde nun freilich die Erfahrung

gemacht, dass die C. Calisaya viel empfindlicher,

:leichsam zarter gegen aussere Einfiiisse ist, als

die C. lucumaefolia. — Aber gliicklich kann der

Umstand genannt werden, dass and ere China-

pflanzungen in an der en Gegenden von Java
vorhanden sind; weil aus dem kiinmierlichen

Wachsthum und dem haufigen Absterben der Ca-

lisayabaume zu Tjibodas leicht ein allgemeiner

Schluss, etwa auf ihre Unfahigkeit zu einer Ac-
climatisation auf dieser Insel iiberhaupt gezogen
werden konnte. — Dies wiirde aber offenbar ein

Fehlschluss sein, da die Ursachen, welche den
ungiinstigen Zustand der genannten Chinabaume
zur Folge hatten, so rein lokaler Natur, so ganz
und ear auf diesegar einzige Oertlichkeit den
Bergrticken von Tjiboda beschrankt sind,

dass man umvillkiirlich an die Bewohner der
Geburtsstadt Demokrit's zu denken gezwungen
ist, una es iiberhaupt nur erklarlich zu finden,

dass Men.schen hier Chinabaume pflanzen konn-
ten. — Ein achonea Hans abbrechen und an des-

sen Stelle, mitten auf dem Schutt, eine Stroh-

hiii bauen, um darin zu wohnen; oder den
Hochwald ausroden und an dessen Stelle Dadap-
Baume pflanzen, um die Chinabaume damit zu
beschatten (die NB. viermal
den miissen)

so hoch wer-

sind das nicht ganz analoge
HandlungenV Und was die Tjadasbank betrift't,

so habe ich mehrere von den Stellen, wo China-
baume gestanden hatten, reinigen und umzaunen
lassen, damit sie Keisende, die dies wiinschen
mochten, mit aller Bequemlichkeit untersuchen
konnen. Sie mogen dann beurtheilen, ob sie in
einer so dtinnen Erdschicht wohl irgend etwas
Vnderes als hochstens Erdbeeren oder leichtca
G<muse mochten pflanzen wollen.

In den anderen von mir
von den Ilerren Teysmanndie

k a r 1 zu Tjibodas

gen, namentlich auf

also spiiter als

und Hass-
angelegten Chiimpflanzun-

dem G.-Malawar, ist nun

allerdings die Beobachtung bestatigt worden, dass

die Calisaya -Chinabaume viel empfindlicher als

die Lucumaefolia-Baume sind und dass geringe
Unterschiede in Temperatur, in Meereshohe, in

heller Beleuchtung durch die Sonne, in dunkler

AValdbeschattung, in Feuchtigkeit u. s. w. schon

einen sehr merkbaren Einfluss auf jene ausiiben,

wenn diese noch ganz unberiihrt davon geblie-

ben sind; — aber doch hat sich das erfreuliche

Resultat herausgestellt, dass die Calisayas, friih-

zeitig in guten lockeren Waldboden und massig

dunkeln Schatten gepflanzt, eben so gut wachsen

und namentlich in der Region von 5000 bis

5700 Fuss am besten gedeihen, wo sie eben

so iippig, eben so schnell und schlank empor-

schiessen wie jene. — Selbst die von dem kah-

len (unbeschatteten) Platze Tjiniruan in den Wald
veraetzten Baume befinden sich dort vollkom-

men wohl und haben zum Theil schon dieselbe

Hohe erreicht, wie die Chinabaume zu Tjibodas,

obgleich sie (seit ihrer Pflanzung an Ort und
Stelle) erst 4 Jahre, jene aber schon iiber 6 Jahre

alt sind.

Der Einfluss, den das entweder nur von einer
Stelle im Zenith herabstra blende oder

von alien Seiten her auf die Chinabaume
einwirkende Licht auf ihren Habitus ausiibt, ist

sehr gross, wie man aowohl zu Tjibodas, als audi

auf dem G.-Malawar, und am auffallendsten stets

bei C. Calisaya beobachten kann. Diejenigen,

dunkeln Walde umge-welche ringsherum vom
ben sind und nur im Scheitelpunkte ein Fenster

von erhelltem Himmel erblicken, zeichnen sich

aus durch schnell aufvvarts strebende, gerade und
hohe Stamme, die aber sehr diinn und schlank

und fast von alien Seitenasten entblosst sind

;

wahrend iene, welche auf oftenen, von Wald be-

stiirker inommen ungleichfreiten Stellen vorl

die Breite wachsen und viel dickere, aber in

gleiehem Maasse auch viel kiirzere und nur sehr

langsam in die Hohe schiessende Stamme haben,

von denen zahlreiche und
ausgehen.

kraftige Seiteniiste

Die Blumen, womit sich seit dem Monat
Juni 1857 zu Tjibodas immer zahlreichere Exem-
plare der C. lucumaefolia und auch einige Cali-

sayas bedeckt hatten, waren nicht nur, wie schon
erzahlt, bei den versetzten Exemplaren mit sammt
den Rispen vertrocknet; sondern es waren auch
die Fruchtknoten bei den im alten Garten (in

der Sonne) stehen gebliebenen funf C. lucumae-
folia-Baume (Nr. 56 bis 60) ein gauzes Jahr
lang nicht zur Entw gekommen. Die
Korollen fielen ab, die Gennina schrumpften ein
und bedeckten sich mit Schhnmel. Zuerst im
Juni 1858 wurden einzelne reif, denen von nun
an immer mehr folgten, bis endlich die kleinen
kriippclhaften Baumchen immer wahrend mit <

Kiu >en, geoitneten Blumen, unreifen und reifen J

-crOl_/
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Fruchten zugleich tiber und iiber bedeckt waren,

so wie dies noch gegenwartig der Fall ist. Die
in den Wald versetzten dagegen haben ihre Le-

benskraft ausschliesslich auf die Bildung hoch
aufschiessender Stamme verwandt. Vergleicht man
diese mit jenen, »so kann man das wahrscheinliche

Prognostikon stellen, dass diese im Wald stehen-

den Baume nicht bliihen und nicht in die Breite

wachsen werden, bis sie ohngefahr die Hohe der

umstehenden Waldbaume erreicht haben und ihre

Laubkrone an der Oberflache des AValdes, im

Liehte, entfalten konnen; dass aber jene, un-

beschattet in der Sonne und in diinnster, an Mi-

neralbestandtheilen bald erschopften Erdschicht

stehenden Baume weil sie hierdurch zu einer

friihzeitigen Entwickelung veranlasst worden sind

wahrscheinlich nicht unmerklieh hoher wach-

sen, sondern nach vollbrachter reiehlicher Frucht-

entlaltung bald austrocknen und sterben werden.

Freilich haben sie dadurch ftir uns den un-

berechenbaren Nutzen gehabt, dass sie eine

Ausbreitung der Chinakultur und eine

er-

grossere

Vervielfaltigung der Baume in Millionenzahl

moglichten. Es wurden bis jetzt iiber 900,000 Sa-

men geerntet aus etwa 36,000 Friichten und

wahrscheinlich werden dieselben Baumchen noch

mehrere Millionen Samen liefern. — Von den

gut entwickelten C. lucumaefolia-Kapseln enthal-

ten die kleineren im Mittel 20, die grosseren 30,

im Gesammtmittel jede Frucht 25 Samen; die

Extreme aber betragen 12 und 38. Ein Tausend

von alien Unreinigkeiten befreite und gut ge-

trocknete Samen wiegen 0,335 Gramme, ein ein-

zelnes Samenkorn also nur 0,003 Gramme, oder

noch nicht einen halben Milligramm.

Die zwei altesten Calisayas, Nr. 1 und 2,

haben fortwahrend gebliiht und bliihen noch,

aber bis heute keine reife Frucht erzeugt. Alle

Germina sind vertrocknet. Nur einer der im

alten Garten noch vorhandenen Calisayastraueher,

Nr. 33, der seit zwei Jahren fortwahrend mit

einzelnen kleinen Bluthenrispen bedeckt gewe-
hatist, die nach einander vertrockneten.sen

seit 2V2 Monaten

bracht.

es

zur reifen Frnchtbildung ge-

Aus 485 bis jetzt von diesem Baum-

chen geernteten Kapseln erhielten wir 14,785 keiin-

fahige Samen, also aus jeder Frucht im Mittel 30.

Diese Samen sind kleiner von Umfang als die

der C. lucumaefolia, haben aber einen dickern

Kern und sind deshalb etwas schwerer. Ein Tau-

send Stiick wiegen 0,360 Gramme, also 0,025

mehr als jene. Wenn die jetzt vorhandenen Blii-

then und Germina zur Reife kommen, so haben

wir von demselben Baumchen noch 25,000 Sa-

men zu erwarten.

Ehe ich den Leser zu den neuen Anlagen

und Keimbetten fiihre, wo icli versucht habe,

diese vielen Samen bestmuglichst zu utilisiren,

es nicht unpassend sein, ihn kurzlich mit

den Schicksalen der alten Chinapflanzun^ zu °<

Tjiniruan bekannt zu machen, deren ich Seite u
78—80 und 87 meines friiheren Herichtcs Er-

wahnung that, wobei folgende neue kleine Ta-

belle zur Uebersicht dienen moge.

Chinaart

Von 139 Baumen, diel Durch aufgezogene Steck-
ich im December 1855 linge waren diese Baume
Hrn. Hasskarl uber-
geben hatte, waren noch

Ubrig am 26. Juni
185G.*)

wieder vermehrt worden

am 1. Juli

1857 auf
am 1. Sept.

1859 auf

C.Calisaya. . .

lucumaefolia
lanceolata

55

n
„ lanci folia .

^ succirubra

Zusammcn

24
29
10

63

44
136
17
3**

)

200

759
516
42
35
U1

1366 tt)

Anmerkungen zu dieser Tabelle. *) Im
December 1855 kam ich wieder auf Java an mit den

hinabaumen, die ich an Bord des Schiffes ^Minister

Pahud" mitgebracht hatte, und am 26. Juni 1856 wunle

mir die Direction der Chinakultur libertragen an Stelle

des Herrn Hasskarl, welcher die 139 Chinabaume so

gepflanzt hatte, dass in der Zeit von sechs Monaten

76 Stiick davon gestorben waren. — **) Die drei C. lan-

cifolia-Pflanzen wurden von Tjibodas iibergebracht.

|) Diese wurden aus zwei unter dem Namen C. ovata

eingefuhrten Baumchen vervielfiiltigt ; siehe oben S. 208.

— ft) Von den jetzt vorhandenen 1366 bewurzelten

Baumen sind 514 noch nicht in den vollen Grund ge-

pflanzt.

abgestorbenen

dem hier tibrigens

Als Se. Excellenz der General - Gouverneur

Pahud zu Ende Juni 1857 Tjiniruan besuchte,

befanden sich daselbst noch 60 Cliinabaumchen,

von denen auch spater noch mehre krank wur-

den und starben. Viele andere fingen auf gleiche

Art zu krankeln an. Da die Untersuchung der

ergab, dass ihre Wurzeln von

Schwammweiss angegriffen waren und dass in

vortreftlichen Boden eben so

viele verfoulte und sehwammdurchwebte Wurzeln

des ehemaligen, von Herrn Hasskarl ausgero-

deten Waldes vorkamen, wie dort zu Tjibodas,

so wurde beschlossen, auch diese Baume zu

versetzen, namlich in einen re in en Boden und

in den S chat ten der Walder. — Mit Aus-

nahme von zwei C. Calisaya und drei C. lucu-

maefolia-Baumen, welche ich zu Tjiniruan stehen

liess und von denen eine Calisaya seitdem an

derselben Schwammkrankheit gestorben ist, ver-

setzte ich die iibrigen in den Monaten October

und December 1857 auf gleiche Art wie zu Tji-

bodas, einige mit — andere oline Erde, in die

hoheren Gegenden des Waldes, und zwar mit

ungleich besserem Erfolge wie dort, da sich hier

keine von den verderblichen Bohrkafern einge

versetztenfunden haben. Nur
Nummern sind

einige

noch

von den

an der Sehwamm-

sich erholt und sind

seho-

spater

krankheit gestorben, wovon sie die Keirae aus

dem inficirten Boden von Tjiniruan mitgebracht

batten* Die iibrigen habe

nun schon zu 15, 18, ja 20 Fuss hohen,

nen und kraftigen Baumen aufgewaehsen, die £
tuf der Sudseite des G.-Malawar zwischen

T^JL~y
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r bis nnahe 7000 Fuss Meereshohe zerstreut in den

Waldern stehen.*)

Ini Vorbeigehen sei es mir erlaubt, hier auf

eine Thatsache aufmerksam zu machen, welche

wieder einen Beweis liefert, dass verschiedene,

wenn audi verwandte Pflanzen sich zu einer und
derselben irkcnden Ursaehe ganz anders ver-

halten. Die jungen Kaffeestraucher nam] ich wer-

den ebenso gepflanzt, wie die Herren Teyss-
mann und Hasskarl mit den Chinabaumen
gethan hatten, namlieh zwischen die gefallten

Stamme der frisch

absterbende und
ausgerodeten

allmiihlig

Walder, deren

erfaulende Wnrzeln
also im Boden bleiben, wo sie unterirdische

^cliwamme nahren. Aber dennoch ist mir kein

Beispiel bekannt geworden, dass von Millionen

Kaffeestrauchern ein eiuziger von diesen Schwamm-
angegriffen

wahrend doch die

so leicht davon

anfiingen (unterirdischem Mycelium)
worden und gestorben sei,

Wurzeln von den Chinabaumen
inficirt werden, ebenso wie deren Stamme zu
Tjibodas von den Bohrkafern. — Kommt dies

von schwaeherer Lebenskraft? weil sie Fremd-
linge und auf javaV< hem Boden und in java'schem
Klima noch nicht so recht zu Hause sind?
Obgleich wir gegriindete floffnung haben, dass

die Gottin der Fruclitbarkeit, die immer noch auf
Java heimisch ist**), unseren Zoglingen bald eine

Naturalisationsacte ausreichen werde, gebrauchen
wir inzwischen die Vorsieht, die aus den Gruben,
in welche die Chinabaume versetzt werden sollen,

genommene Erde von alien abgehauenen und ab-

gestochenen llolz- und
faltig

wird,

Wurzelfragmenten
zu remigen,

dass ihnen

wobei natiirlich

sorg-

das Gewirre
vorausgesetzt

der lebenden
Wurzeln, von denen der Waldboden
ist, keinen Schaden thun kann.

durchzogen

Bei dem Aufziehen von
folgende Beobachtung gemacht.
Zweigenden der

Stecklingen wurde
Abgeschnittene

C. lucumaefolia, an denen noch
keine Spur von Knospenbildung bemerkbar war,
iingen in den Treibhausern zu Tjiniruan in ihren
Topfehen an zu bliihen, zu derselben
Zeit als die M utterpflanzen zu Tjibo-
das, von denen sie vor 2 bis 3 Monaten ab-
geschnitten waren***), und zwar ohne noch eine
Spur von Wurzeln gebildet zu haben. Die Blii-

then, deren sie drei bis funf an ihrer Spita

fielen spater ab und die Stecklinge, diegen
tru-

nicht hoher als V4 bis Vi Fuss hoch waren, ver-
trockneten dann, ohne zu bewurzeln. Audi einige
wirklich bewurzelte, iibrigens noch ebenso kleine

a
) Ein jedes dieser alteren Chinahaumchen ist von

einem ringtormigen Zaune umgeben und, auf einer Hti-
quette von Blech, mit Namen und Nummcr versehen
(was bei den vielen Tausend spiiter aus Samen erzoge-
nen Baumchen naUirlich nicht der Fall ist)

mtx^?gL ***J&*+ *i p. 201 unci' 470.
)
Dm abgeschnittenen Zweigenden warden stets in

Pisaiigachale (die Blattseheiden, woraii* der Stamm be-
rteht) gepackt von Tjibodas naoh Tjiniruan v.rsandt,womit gewohnhch drei Tage verliefen.

selbst herausfallt und verloren geht. Die in

den Friichten gut reif gewordenen Samen werden
dann noch etwa acht Tage lang im Luftzug und
im Schatten getrocknet, bis ihr Kern ganz braun

geworden ist. (Niclit gut getrocknete Samen, in

feuchte Erde gelegt, werden schwarz und be-

schimmeln.) — Nachher aber werden sie eine

Nacht lang in Wasser eingeweicht und den fol-

genden Morgen auf lockere Erde, die bestandig

feuclit erhalten wird, zum Keimen gelegt. So

Samen befinden, die

(nicht ganz reif ge-

behandelte Samen, die gut entwickelt, namentlich

aus den mittleren Gegenden der Kapsel genom-
men sind, entkeimen in der Temperatur der

Wilder von etwa 5000 Puss Uohe, wenn sie

daselbst gegen Sonne und Regen geschiitzt sind,

alle. Da sich aber in den schmalen Enden einer

jeden Frucht stets einige

unvollkommen entwickelt

worden) sind, so besitzen gewohnlich zehn von
hundert der nicht ausgesuchten, sondern durch
einander gemengten Samen keine Keimkraft.

Wenn man aber 2000 gut entwickelte Samen
auf den vorher gereinigten Waldboden, im Schat-

ten der Baume und mit aller Vorsicht aussaet,
so kommen nur V20 Procent zur Entwickelung,
d. h. es wachst nur ein einziger Samen von
2000 zu einem wirklichen Pflanzchen auf(Mittel-

zahl aus gemachten Erfahrungen). Der Grund
hiervon liegt nicht darin, dass viele Samen, z. B.

die auf zu trockenen oder von einem Sonnen-
strahl getroffenen Stellen der Erde zu liegen

kommen, oder durch die anspiilende Kraft des
Kegenwassers zu hoch mit Erde bed* kt werden,

. . onr-s

Stecklinge zeigten dieselbe Erscheinung und alle
°J

starben, nachdem sie ausgebliiht hatten. C
Von den 1. c. Seite 106 erwahnten 21 jun-

gen Chinabaumen, die ich ins Ajanggebirge in

Ostjava verpflanzt hatte, sind drei gestorben, wah-

rend sich die iibrigen gut entwickelt haben.

Es bleibt mir noch tibrig anzugeben, wie ich

die auf Java geernteten Samen behandelt

und benutzt habe, nachdem sich ihre Keimfahig-

keit durch angestellte Versuche, zuerst im Juli

1858, erwiesen hatte. Ich gebe kurzlieh nur

an, was sich als die zweekmassigste Behandlung
bewahrt hat.*)

Die Rispen, an denen sich reifende Friichte

befinden, werden mit geraumigen Sackchen von

weisser Gaze umbunden, weil sonst ein Theii

der Samen aus den aufspringenden Kapseln von

*) Es wiirde mich hier zu weit fvihren, alle ange-
stellten Keimversuche aufzuzahlen, zumal da viele be-
hufs mikroskopischer Untersuchungen angestellt wur-
den, die ich mit anderen morphologischen Beobaehtun-
gcn iiber die Cinchonen spater mitzutheilen gedenke.— Da das Bewurzeln von abgeschnittenen Zweigenden
(Stecklingen) nur in der gleichmassig unterhaltenen
mittleren Temperatur und Feuchtigkeit von Treibhau-
sern gelingt (die, unter dem Boden gebaut, nur mit ih-
rem Glasdach daraus hervorragen) und auch in diesen
kaum 50 Procent nach vier Ids fiinf Monaten bewur-
zeln, so kann man hieraus ermessen, wie sehr erwunacht
uns die geernteten Samen kamen I

COL/
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fallenden Wassertropfen oder

eben

r gar nicht entkeimen und dass andere von Insek-

J ten nnd kleinen Vogeln verzehrt werden, son-

dern hauptsacblich in der grossen Zartheit und
Empfindlichkeit des bereits hervorgebrochenen

jungen Keiines. Ich babe mich durch Versuche

iiberzeugt, dass die geringste Beriihrung oder

Verschiebung, z. B. durch einen schief darauf

ein kriechendes

Wiirmchen, oder ein mit dem Kegenwasser herab-

rollendes grosses Sandkorn im Stande ist, den

jungen Keim, namentlich das Wiirzelchen zu

todten, wenn dieses nach seinem Hervorbrechen

aus dem untern schmalen Ende des Samens sicli

mit den ausserst zarten, Byssus-artigen Fasern,

womit seine Spitze biirstenartig besetzt ist,

erst angefangen hat, sich an die Erde fest zu

heften. Diese grosse Empfindlichkeit dauert auch

spater, nach der Befestigung der ersten Wurzel-

fasern, ja nach der Entfaltung der beiden ersten

Blattchen, deren eines dann gewohnlich das ent-

leerte, hiilsenartige Samenkorn tragt, noch fort

und nimmt nur allmahlig ab. Die geringste Be-

riihrung oder Verschiebung eines solchen jungen

Pflanzchens, besonders des Wurzeltheiles, jedocli

auch eine geringe Beschadigung der Blattchen,

etwa durch ein daran nagendes kleines Insect, ist

hinreichend, das ganze Pflanzchen zu todten. Es

wird dann sehr schnell welk und bedeckt sich

in Zeit von ^einem halben Tage mit Schimmel.

Auch wurde beobachtet, dass nicht nur das

Keimen der Samen, sondern noch mehr das nach-

jungen Pflanzchens viol

schneller von Statten geht, wenn die Keimbetten

im Innern des Waides angelegt werden, wo ein

mehr gleichmassiger, dem mittleren nahe kom-

mender Grad von Temperatur und Feuchtigkeit

besteht; — langsamer dagegen, wenn die Keim-

betten auf einem offenen, von Waldung entbloss-

ten Orte errichtet sind, weil hier die Schwankun-

gen zwischen Tag und Nacht viel grosser sind

und solche offene Platze sich des Nachts in glei-

chem Maasse starker abkuhlen, als sie im Laufe

des Tages starker von der Sonne erhitzt worden

waren. Am friihesten entkeimten die Samen und

am schnellsten wuchsen nachher die jungen Pflanz-

chen in den Treibhausern zu Tjiniruan, weil die

Schwankungen in der Temperatur und Feuch-

tigkeit der Luft daselbst auf ein Minimum redu-

cirt sind.

Nach diesen gemachten Erfahrungen haben

wir folgende Methode als Regel angenommen.

Bambusrohr von der dickern Art wird in etwa

3
/4 Fuss lange Stiicke zerschnitten, deren jedc

ein Topfchen bildet. Die aus der Mitte zwischen

zwei Gliedern genommenen Stiicke, welche an

beiden Enden offen sind, erhalten einen Bo-

den von injuk, dem bekannten schwarzen Faser-

stoff der Arenpalme, welcher als zolldicke Schicht

hineingestampft, ebenso f« t halt und dennochvom

Wasser durchdringbar ist, als der natiirliche Bo-

) den an den queren Gliederungen des Bambu,

£ in dessen Mitte naturlich eine kleine Oeffnung

\JLxj —

herige Wachsen des

gebohrt wird. Diese Topfe werden mit gereinigter

und feingeriebener Walderde locker getullt.

Gegenden, wo scliwarzer vulkanischer Sand zu

haben ist (sehr fein zertheilte Felsit-, llornblende-

und Magneteisen-Theilchen), wird V4 davon unter

die braune Walderde Die gefiilltengemengt.

Topfe werden dann im Innern des Waldes neben

einander aufgestellt auf Betten von aufgewor-

fener Erde, die so hoch und breit sind, dass

man bequem dariiber hinreichen kann. An den

Abhangen der Berge legt man sie terrassenfor-

mig iiber einander an, wo dann nur die eine

hohe Seite des Bettes durch aufeinandergelegte

diinne Baumstamrae und eingerauunelte Pfahle

gesehtitzt zu werden braucht, urn das Einstiirzen

oder Abbrockeln der Erde zu verhindern. Ein

Dach von atap (trockenem Alanggras), das auf

Pfahlen ruht und hoch genug sein muss, urn das

Einfallen seitlichen Lichtes zu gestatten, beschiit/t

die Topfe gegen auffallende Regentropfen, sowie

die Arbeiter durch ein schmales \ordacli gegen

Durchnassung. Wo die Beschaffenheit von Wald

und Boden dies gestattet, erhalten diese schmalen

Keimbetten eine Lange von 2 bis 500 Fuss und

ziehen sich dann parallel mit einander zwischen

den Baumen bin, indem sie da, wo der Abhang

steil ist, den Banken eines Amphitheaters glei-

chen. Wir legen sie in der der Au f-

seherwohnungen an, also in den untersten Ge-

genden des Waldgebirges, in wekhem spater die

Chinabaume gepflanzt werden sollen, jedoch nicht

tiefer als 5000 Fuss.

Ein jedes von diesen Bambutopfchen empfangt

nur ein Samenkorn, das in eine mit dem Finger

eingedruckte, sehr schwache Vertiefung der locke-

ren Erde gelegt und % hochstens 1 Millimeter

hoch mit jenem schwarzen von Gewicht schwe-

ren Sande bedeckt wird. Dieses geschieht

theils una das Wegwehen des Samens durch den

Wind zu verhindern, theils urn das Austrocknen

desselben an der Luft zu erschweren; denn mm
nun an muss die Erde durch haufiges Begiessen

mit Wasser (aus einer sehr fein gelocherten Giess-

kanne) ununterbrochen feucht erhalten werden.

Waren die Samen nun vollkommen reif und

die benutzte Bodenart locker und sandig, 10

entkeimen bei der angegebenen Behandlung und

in einer Meereshohe von 5000 Fuss von hun-

dert Samen:

30 Stiick nach 30 Tagen (im Mittel v. 20 u. 40 Tagen)

40
20

10

»

n

50

70

90
v n n

40

60 ~

60

80

entkeimt

80 m 100

nach
r

VerlaufDie grosse Mehrzahl

von lVa Monaten. Spater als nach hundert Ta-

entkeimen sehen und

bereits nach 22, j

unter dem Ent-

gen habe ich keine mehr

auch nur einzelne

20 Tagen. Ich

wenige

verstehe hier

keimtsein das erste Sichtbarwerden des hervor-

breclienden Wiirzelchens, das sich dann in weni-

ger als 24 Stunden in der Erde bef tigt hat

und nach Verlauf von zwei bis drei Tagen schon
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zum Stengel verlangert ist, der die beiden Blatt-

chen aufwarts in die Hohe gehalten tragt. So-

bald der Keiru hervorgebroehen ist, muss dem
Begiessen Einhalt gethan werden, weil zu grosse

Nasse von nun an durchaus schadlieh ist und das

junge Pflanzchen todtet. Erst wenn die jungen

Wurzeln sich gehorig befestigt haben und bis zu

einer gewissen Tiefe in die Erde gedrungen sind,

niiissen die Betten von Zeit zu Zeit mit der Giess-

kanne benetzt werden, urn die Erde in den

Tfipfen massig feucht zu erhalten.

Auf diesen Keimbetten bleiben nun die Topfe

so lange stehen, bis die Pflanzchen ohngefahr
lh oder 3

Ai Fuss hoch geworden sind, was acht

bis zehn Monate dauert. AVahrend dieser Zeit

Topfe alle flinf bi

werden, um das ganzliche Schief-umgedreht
wachsen der Pflanzen zu verhindern, die sich

stets sehr auftallend naeh der Seite hinwenden,
von wo das meiste Liclit auf das Keimbette fallt.

Nui einzelne erreichen schon in sechs bis

sieben Monaten die genannte Hohe und sind

stark genug, um in den vollen

werden zu konnen.

Zu diesem Behufe werden zuerst einige breite

Hauptwege, und /.war in der Langerichtung der
Berg-Rippen oder Ketten durch den Wald
bahnt und

Grund verpflanzt

ge-

dann, in einer queren Richtung zu
jenen, Fusspfade durch das Gestrauch gebrochen,
die untereinander parallel und 25 Fuss weit von
einander entfernt, jenen Hauptweg also unter
einem rechten Winkel schneiden. Zur Seite die-

ser Fusspfade werden, ebenfalls wieder in einer

Kntfernung von 25 Fuss von einander, kleine,

etwa 1 Fuss tiefe und breite Gruben gegraben
und mit der rein gemaehten (von alien Wurzel-
fragmenten befreiten) Erde wieder angefullt, so
dass ein nur wenig erhabene
steht, das aber durch

Hiigelchen ent-

Austiefung des Bodens

ten Abzug zu verschafFen

ringsherum von einer kreisformigen Rinne umge-
ben ist, um dem zustromenden Regenwasser, nach
der Seite der starksten Bodensenkung hin, leich-

Auf die Mitte dieses
Hiigels wird nun das junge Pflanzchen in die
lockere Erde eingesenkt. Die Erde, welche den
Bambueylinder anfullt, ist gewohnlich schon so
reichlich mit den Chinawurzeln durchfloehten,
dass sie, ohne zu zerbrockeln, leicht hinausglei-
tet, wenn man mit dem Kande des umgekehrten
Topfchens auf einen harten Gegenstand anklopft.

Vier starke, im Umiange des kleinen Hugels
in derr Boden getriebene Baumaste werden 4 bis

5 Fuss hoch iiber der Chinapflanze, an ihrer
Spitze mit rotan zusammengebunden und bilden
so eine Ptramide, welche den jungen Zogling

_ gegen herabfallende Baum-
zweige beschiitzen kann, vielleieht auch
gr sere witde Tldere, die, wenigstens
stets mis uisch

emige Jahre lang

gegangen 8ind,

um
ohne

gegen
bis jetzt,

diese Pyramiden herum-
sie zu beschadigen. Nur

gegen Kidaugs (Cervus muntjak, javascl.es Reh)
zeigten tie sich unzureichend, da wir bald in Er-

fahrung brachten, dass sie die Spitzen der jun-

gen Pflanzen abbeissen, worauf diese sterben,

weshalb wir als Schutz, ausschliesslich gegen die

Kidangs, noch einen kleinen cylindrischen Zaun
innerhalb der vier schief anstrebenden Pfahle
haben anbringen miissen. *) Von den so gepflanz-

ten Baumen (die aus ihren Keimbetten in bedeck-
ten Tragbahren, dondang, an Ort und Stelle ge-

bracht werden) sterben bei gutem Wetter ge-

wohnlich drei Procent und nur wenn kurz nach

srusse

eintreten, geht erne Anzahl derselben,grossere

doch nicht iiber fiinf bis sechs Procent verloren.

Obgleich die gemachte

anfangen

Erfahrung von alien

Chinabaumen uberhaupt gilt, dass diese Baumchen
in ihrer erst en Jug end ausserordentlich lang-

sam wachsen und dass sie erst dann
schneller in die Hohe zu schiessen, wenn sie

nach Verlauf von IV2 bis 2 Jahren wenigstens
zwei Fuss hoch geworden sind, so kann man doch
deutlich sehen, dass die aus Samen erhaltenen
Pflanzen sich ungleich schneller ent-
wickeln, als die aus Stecklingen aufgezogenem
Denn die zuerst in den vollen Grund versetzten

Samenpflanzen, die damals (im April 1859) neun
Monate alt und V2 Fuss hoch waren, haben jetzt

nach Verlauf von noch sieben Monaten schon
eine Hohe von IV2 Fuss erreicht.

Es ist ein eigenthiimlicher Anblick, den diese
Walder jetzt gewahren, mit den Tausenden von
Pfaden, von denen sie durchschnitten sind und
auf denen man Tage lang herumwandeln kann,

und so wreit

ohne ein Ende der Chinapflanzungen zu erreichen

;

— blickt man aufwarts, dann sieht man iiber sei-

nem Haupte die heruber und hiniiber gezogenen
Lianen und in noch grosserer Hohe das Laub-
gewolbe, zitternd und durchblitzt von der Sonne,
die bewegliche Bilder auf den Boden malt; blickt
man auf die Seite der Pfacle, dann sieht man die
Chinabaumchen in der Mitte ihrer vier Schutz-
holzer, die sich oben zur Pyramide vereinigen,

man geht oder welchen Pfad
man betritt, iiberall bietet sich zwischen dem
Untergebusch, das wir (als den jungen Nachwuchs
des Waldos) sorgfaltig geschont haben, iiberall
derselbe Anblick dar: ein Urwald in roller,
frisdier, jungfraulicher Schonheit, aber regelmassig
durchschnitten von reingehaltenen Wegen und be-
pflanzt mit Chinabaumen, die frohlich heranw^achsen
und deren Menge man nicht mehr zahlen kann.

Da die in den Wald gepflanzten Chinabaume,
in gegenseitigen Abstlinden von 25 Fuss, eine
grosse Ausdehnung einnehmen, zumal weil sehr

•) Jhc Cahsayas sollen jede mit einein vollstandigen,
k isiormigen Zaune wie fruher urageben werden, wo-
bei die Lnkosten von den Keimbetten an bis in den
Wald fur jedes Pflanzchen auf einen Gulden zu stehen
kommei. Man sieht hieraus, dass, wollten wir die
grosse Men^e der C. lucumaefolia eben so beschiitzen,
sich die lnkosten nur fur diesen Theil der Arbeit,
nAmlich das Verpflanzcn aus den Keimbetten in den
Wald, auf Hundort Taus, n «l Gulden belaufen wfirden.

1



237

a
steile, schwer zugangliche Abhiinge vorlaufig da-

von ausgeschlossen bleiben, so machte sich die

Nothwendigkeit fiihlbar, nicht nur die bereits vor-

handenen Pflanzungen nebst Keimeinriehtungen

Wegezu vergrossern und von dort

durch verschiedene Theile der

auf die hochsten Gipfel der

an neue

Waldungen bis

Gebirge hinauf zu

bahnen, sondern auch ganz neue Oertlichkeiten

zur Anlage von Keimbetten und kiinftigen neuen
Pflanzungen aufzusuehen. Zusammengestellt

mit den schon friiher vorhandenen sind unsere

Pflanzungen oder Keimanlagen, sowie die Namen
der Aufselier, die ihnen vorstehen, gegenwiirtig

die folgenden:

1) Tjibodas am G.-Gede: fungirender Auf-

seher Ph. II ens en. 2) Tjiniruan am G.-Ma-

lawar - Siidwest - Abhange : Aufselier 2ter Klasse

K. M. Swart. Tjiborum am G.-Malawar Siid-

Abhange: Aufseher 2ter Klasse H. W. Hoove-
ling,

und
H. Lutgens. 5) Reong Gunung

,
— 4) Genting am G.-Tangkuban prau Siid-

Siidwest-Abhange : Aufseher 3ter Klasse F.

auf dem
Sattel zwischen dem G.-Tilu und dem Kendeng-
Gebirge: Aufseher 3ter Klasse F. A. van Honk.
6) Kawah tjiwidei im Kendeng-Gebirge: Aufseher

3ter Klasse J. J. d e Jong; wozu binnen Kur-

zem noch kommen wird 7) eine

Aufseherwohnung am G.-Patua. —
Anlage nebst

— An alien den

genannten Pimkten namlich sind Bretterwohnun-

gen fur die europaischen Aufseher mit den nothi-

gen Nebengebauden und Hausern fiir die fest-

besoldeten javasehen Arbeiter erbaut worden.

Ein Pasanggrahan, Gedong banteng genannt, be-

findet sich in einer Hohe von nahe 6000 Fuss

am Siidgehange des G.-Malawar und ein zweiter

soil im Gebirge zwischen der Kawah tjiwidei und

dem G.-Patua errichtet werden.

Die folgende Tabelle zeigt an, ^ie viele von

den auf Java geernteten Samen und mit welchem

Erfolge sie bis jetzt (5. December) an die ver-

schiedenen Anlagen vertheilt worden sind.
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Chinabaume zusam-

men 300700419898

Es kann meine Absicht nieht sein, hier eine Be*
°J

•chreibung der verschiedenen Localitatm, die ich u
bei Namen nannte, liefern und noch viel weni-

ger, das unersehoprliehe Inncre der Urwttlder

durchmustern zu wollen, die nun durch die China-

kultur hier auf Java, auf eine Art, wk vielleicht

nirgends auf der Welt, erschlossen und dem Bo-
taniker zuganglich gemacht worden sind. Nur
bei einer von diesen Oertlichkeiten will ich et-

was linger verweilen, da sie ein Gebirge urn-

tasst, das wegen seiner Ausdehnung, oline Zwei-

fel dereinst der Scliwerpunkt der Chinakultur

auf Java sein wird, und eine Schilderung der

W alder, in denen wTir vorzugsweise rhinabiiume

auf Java gepflanzt haben und pflanzen wollen,

zu niitzlichen Vergleichungen mit der Plr iogno-

mie der Cinchona-rekhen Urwalder Siidamerikas

Anlass geben kann. Da Waldbedeckung und ein<

Meereshuhe von 5— 7000 Fuss iiber dem Spie-

gel des Oceans (zwischen den Wendekreiaen) die

ersten und allsemeinsten Uedin^unjren zur An-

pflanzung von Chinabaumen sind, so konnen nur

noch zwei Berge auf Java mit dem hier gemeintec

rivalisiren, namlich das Ajanggebirge in Besuki

Gegenden

an Ausdehnung iiber-

und die iidliohen und siidostlichen

des Tenggergebirges in Pasuruan*), obgleich das

unsrige jene beiden weit

trifft. Ich meine das Gebirge, das man, auf dem

Gipfel des G.-Malawar stehend, auf der andern,

siidwestlichen Seite des Plateaus von Pangalen-

gan erblickt, wo es sich von einem kleinen Gipiel,

G.-Weringin, an ununterbrochen nach Nordwestea,

bis zum fernen G.-Patua hinzieht als ein sanft

ansteigendes und oben breites Hocligebirge, das

in seiner ganzen Ausdehnung mit nirgends ge-

lichteten Urwaldungen bedeckt ist. Der G.-WT>-

ringin, 5300' hoch, in Siidost (genauer O.-S.-O.)

und der G.-Patua, 7400' lioch, in Nordwest (ge-

nauer W.-X.-W*) bilden gewissermanea die Eck-

pfeiler dieser kleinen Conlillere, iiber deren

hochste, wasatrscheidende Kannne ich m it Kur-

zcin einen Weg angelegt habe, auf dem man zu

PiVrd, in der mittleren lir>he von 6000 Fn von

dem einen Gipfel bis zum andern gelangen kann.

China*

pflanzungen allhier sein. Man fiber&chreitet, die-

sem AVege folgend, die Kette in lhrer

ausdehnunff, steigt zuweilen einige Hundert Fuss

Es wird der ilauptwe; tier zukunftigen

Langen

sanft abwiirts, dann wieder eben so hoch hinauf

und reitet einen ganzen Tag lang ii nter dem

hohen Laubgewolbe des bemoosten Waldes hin,

in dessen Dunkel nur hier und da zerstreut lie-

gende,

bringen.

kleine Grasplatzchen einige Erliellung

*) Ich spreche hier nur von den Gebirgen, die mehr

oder weniger ausgedehnte und flache Hoch Ian der auf-

zuweisen haben. Uebrigena braucht wohl kaum be-

merkt zu werden, dass Chinabaume an den Abh&ngen

aller hohen Kegelberge dies, r Inscl gepflanzt werden

70970j 27718] 98688 j
konnen, die noch mit Wald bedeckt sind.

3 'J
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Wenn sich der Leser eine Vorstellung, wenB

auch nur in fluchtigen unci allgemeinen Umrissen,

Charakter dieser WHlder verschaffen will,vom
so bitte icii ihn, mieh auf einer der haufigen

Reisen, welch* ' die Cliinakultiir nothig macht,

begleiten zu wollen.

Wir verlassen Lembang beim Funkeln der

Sterne, noeh ehe der friihe „Morgen durch der

Nacht Gesicht lliehelt" und fliegen, in unsern

Mantel gewkkelt, in schneller Fahrt bergab

durch die Kaffeegarten und dann durch die sich

treppentonnig senkenden Sawahs, oft zwischen

dem Fruehtbauingebiisch der darin zerstreuten

Dorfer hin, — dem Plateau von Bandong zu
?

das 1700 Fuss tiefer liegt. An alien Stellen, wo

der Boden sehr absehussig ist, stehen Dutzende

von Menschea bereit, mittelst hinten angebunde-

Stricke aus Buffelhaut den Wagen zu halten.

Das
und wirft

ner

gebraucht.

der sich

Hemmschuhe werden nieht

Auge des Tages*) steigt nun empor

seine Strahlen liber den weiten Raum,

bis zu den Gebirgen im Suden, die wir besuclien

wolJen, ausdehnt; aber wir erblicken an Stelle

der Fliiche von Bandong nichta wie ein wogen-

des Nebel- und Wolkenmeer, aus dessen Ober-

flache nur die hochsten der Porphyrhugel von

Rongga als grtine Inseln hervorragen. Bald um-

giebt uns der feuchte Nebel, auf den wir vorher

herabblickten und der das kesselformige Plateau

nach jeder hellen Nacht bedeckt. **)

Wir nehinen in der gastfreien Wohnung des

Adjunct-Residenten A. G. Visscher van Gaas-
beek Theil am Fruhstiick und fliegen dann in

unaerem leichten Wagen, von Regentspferden ge-

zogen, weiter durch den dicken Nebel und liber

die Flache hin. In Abstanden von ungeiahr fiinf
e>

Pfahlen* 1") linden wir Poststationen, wo die Pferde,

bald ein Yier-, bald ein Sechsspann, zum Wech-
-eln bereit stehen. Da die Pferde auf Java so

dressirt sind, dass sie eigentlich nur dann ziehen

konnen, wenn sie in gestrecktem Galopp laufen,

so reisen wir schnell und haben bald die stid-

lichen Gegenden des Plateaus erreicht, wo bei

unserer Durchfahrt durch di© Haupt-dessas der

Dtetriete Bandjaran und Kopo, nach altem, ehr-

wiirdigen Adat, der Gamelan schallt und die

Uoiiggengs ihre Tandakkunst zur Schau bieten.

Inzwischen ist auch allmahlig die Nebelschicht

die auf dem Plateau gelagert war, verschwunden,
und die helle Sonne bescheint unsern Eintritt in

das Thai von Tjisundari, das als enge Kluft an-

tangt, aber ein- und aufwarts immer breiter wird
und sich mit treppenformigen Sawahs bedeckt.

Dazwischen braust durch Millionen Lavatriimmer,
die als ein mehr als 50 Fuss inachtiges Lager
denganzen Thalboden fullen, der Tji-Widei herab.
— An den Gehangen der Hiigel, welche das
Thai einfassen, vermischen sich die Fruchtbaume

-J

o wie die Malaien die Sonne nennen.
Vergl. mein Java" I, S. 288.

**
) Fiinf Pf&hle gehen auf eine geographische Mefle

der Dorfchen mit zwei Mimosabaumen : Albizzia °{

procera und stipulata, die sich durch ihre hell- 6

farbigen, schlanken Stamme und ihre schirmfor-

migen Kronen aus weiter Feme kenntlich machen,

ebenso wie Aleurites moluccana, die in

Menge dazwischen vorkommt. Der
grosser

hellgriine

Grasgrund der Bergwande, weitlaufig mit solchen

Bauinchen bestanden und abwechselnd hier und da

mit dichtenundschattigengewolbten Dorfgebiischen

bedeckt, aus denen die Wipfel der Areca Catechu

hoch hervorragen, wahrend Bogengange von

schwarzgrline Areng-Bambu sie umsaumen und
Palmen zerstreut herumstehen, gewahrt in der

That einen recht zierlichen, freundlichen Anblick,

den man mit Musse geniessen kann,

Biiffel

weil an

vorgespannt

Reise aufwarts und
werden

lang-

mehreren Stellen

mlisseii, wo dann die

sam geht. *)

Wir kommen nach 9 Uhr in der Hauptdessa

des Distriktes Tjisundari an, wo llauptlinge und
— theilen die Bleeh-Reitpferde bereit stehen, —

biichsen, worin sich unser Reisebedarf beiindet,

geschwind unter die ersteren aus (damit sie, iiber

den Riicken gehangt, mit zu Pferd genommen
werden konnen) und reiten ohne Verzug weiter

im Thale hinan. Da wir auf einem andern Wege,
iiber den G.-Malawar heimwarts kehren wollen,

zuriickgeschickt. —

allmahlig

wird der Wagen von hier

Schnell durchziehen wir auf den sich kreuzenden

Wegen die Kaffeegarten, auf deren Schatten-

baunieu, den Dadaps, Tausende von Loranthus-

biischeln schmarotzen und treten auf

steiler werdenden Plade n in das Innere der Ur-

walder hinein, die zu Gunsten der Kafteestraucher

bis hierher durch die Axt gefalien sind. Wir
beiinden uns am Xordabhange des G.-Patua. Es
sind vorzugsweise Ku.-ninalabaume (Liquidambar

Altingiana), deren Ausrodung hier vor etwa

35 Jahren ihren Anfang genommen hat. So alt

sind die altesten der hiesigen Kaft'eestrii ucher

,

die, weil der aus Felscntr limmern bestehende
Boden durch die fortwahrende Verwitterung des

Gesteins nicht so leicht erschopft werden kann,

immer noeh Friichte tragen. Aber wie in alien

sehr alten Kaffeegarten verrathen schon die vie-

len Lorantliaceen auch hier die lange Dauer der

Kultur. Ein jeder Dadapbaum (Erythrina indica)

zwei, drei odor mehr von diesen Gasten,

auf seinen oberen oder mittleren Zweigen

*) Anmerkung zu Albizzia stipulata Bentham. Die-
ser Baurn bliiht gewohnlich gegen Ende der Kegenzeit,
namentlich in den letzten Tagen vom Februar und dan
ersten Tagen vom Miirz. Dies war unter andern auch
noeh der Fall in den letztvergangenen drei Jahren 1856,
1857, 1858. Es erregte daher mein Erstaunen, zu seben,
dass seine Schirme schon jetzt, Anfang Decem-
ber 1859, iiber und iiber mit den weissen Hliithen be-
deckt waren — also fast drei Monate zu fruh. Bedeu-
tet dies, dass die Regenzeit, kaum angefangen, schon
wieder ilirem Ende naht, — dass eine grosse Anomalie
in der Witterung eintreten und mehrere Monate lang
trockenes Wetter herrschen wird, zu einer Zeit, wo es
sonst anhaltend zu regnen pflegt?



239

/mo
r* schmarotzen und dunkclgriine, dieht zusainmen-

U geballte Schopfen oder Blattkugeln bilden. Sie

geben dem Kulturwalde bei der grossen Armuth
der Erythrinen an eigenen Blattern ein gar son-

derbares Aussehen.

An einigen Punkten sind die Rasamalabaume

in den mittleren Gegenden der Region, die sie

bewolmen, erhalten geblieben, wo man dann ihre

Stamme auf den Gehansen und
der Kaffeegarten erblickt wie

der Grenze
• #

eine nesenmassige

Colonnade, die hell vor dem dunkeln Hinter-

grunde des Waldinnern absticht. Die ungeheure

Grosse und den geraden, vollkommen cylindri-

schen Wuchs der Rasamalastamme erreicht kein

In den meisten Ge-

bis nahe an ihre

anderer Baum auf Java.

genden sind sie

obere Grenze, die 4500 Fuss nicht uberschreitet.*)

An ihrer unteren Grenze sind sie

ausgerodet

langst ver-

schwunden und ich kenne in dieser Gegend nur

namlich die Kluft deserne einzige Kluft, Tji-

Seragi am Nordfusse des G.-Tilu (die auf meiner

ist), wo sie ihr ErhaltenseinangegebenKarte

bis unterhalb 3000 Fuss herab der Steilheit und

Unzug
sie sich erheben. Vormals aber haben diese

schonen Baume, die gesellig wachsen und die

Mehrzahl der iibrigen AYaldburger von ihrer Ge-

meinschaft ausschliessen, hier einen wirklichen

zusammenhangenden Gurtel gebildet, der von

den Grenzen der Districte Djampang wetan und

Rongga herein in diese Gegend trat und sich

dann, dem G.-Patua vorbei, ah ein viele geogra-

phische Meilen langer Streifen von etwa 1500 Fuss

Maehtigkeit (vertical er Ausdehnung) am Berg-

gehange hinzog bis an die Tji-Sangkuikluft ; nam-

lich auf der nordlichen, dem Plateau
Bandong zugekehrten Bergseite, keines-

wegs aber auf der Siidseite derselben Berge, wo

auch in den Gegenden, die bis heute noch nie

von einer Axt beriilirt worden sind, kein einziges

Exemplar derselben vorkommt. Dort waehst,

eine Stufe holier am Gelande namlich von 5- bis

6000 Fuss, ein anderer eben so scharf be-

grenzter Baum, Quercus fagiformis, den ich, laut

meines vorigen Berichtes, zuerst am G.-Malawar

•) In meinem „Javaa I, p. 322 ist die obere Grenze

der Raaamala - Region zu hSchsteni 4000' angegeben.

Seit dieser Zeit sind aber die oberen Rasamalastriche

durch die Fortsi'hritte der Kaffeekultur in grosserer

Ausdehnung entblosst und der Beobachtung zugiinghch

eremacht worden, welche nun das Kesultat geliefert hat

dass die Rasamalabaume in 4000, ja 4200' Hohe noch

zahlreich wachsen, dann aber seltener werden und dass

ich holier als 4500' bis jetzt keine mchr gesehen habe.

Als Ostgrenze des Kasainala-Gebictes ist 1. c. p. 626

der Tji-Sundari angegeben, was richtig ist, insoiern

diese Baume zusammenhangende Wilder bilden. Aber

auch auf der Ostseite des genannten Baches, wie na-

mentlieh in der Seragi-Kluft, kommen noch Rasamala-

G run pen vor, so dass riehtiger der T.-Sangkui, den

sie nicht iibersehreiten, als ihre jetzige Ostgrenze an-

fft hen werden muss, nachdem auch die L C. angege-

benen wenigen Exemplare am G.-Malawar seitdem ver-

ehwunden sind.

Das Bediirfniss, das sich,

Anwendung, b i uns

antraf.

praktischen

macht, die heimathliche Region der Chinabauine,

besonders der C. Calisaya genau zu kennen, erhoht

das Interesse, welches die riiumliche Yerbreitung

der auf Java wrild waclisenden Waldbaume schon

an sich selbst einfliisst. Aber leider hat Herr

Hasskarl der hiesigen Regierung nieht die gc

ringsten Aufschliisse liber die Calisaya-Region ge-

liefert und was Dr. "Wed dell in seiner Mono-

graphic p. 30 beziiglich d Calisaya mittheilt,

r>
ad altitud. 1500— 1800 m.", ist so diirftig, ja,

sttitzt sich vielleicht nicht einmal auf wirkliche

Messungen, dass ich zweifelhaft bin, wie ich seine

weitere Bemerkung: „fervidissimas (!) inter vail

Boliviae etc. sylvas incolit", zu deuten habe. In

und woikenreichen tropisehen Land-

strichen ist es schon von Wichtigkeit zu wissen,

ob gewisse Baume auf der Ost- oder Westseitc

ich

88,

regnerisch

eines Gebirges wachsen, aus Griinden, die

bereits in meinem vorigen Beriehte, Seite

angefuhrt habe.

Wit besteigen nun bereit stehende, frische

Pferde, die uns immer holier in das Waldgebirge

hinan tragen. Um IOV2 Uhr haben sieh Wol-

ken gebildet, die das Dunkel der Wilder, durch

deren Laubkronen sie hinstreiehen, vennehren

Niederschlag

anfangs als nur voriiberziehen-

der, pausirender Spriihregen, bald aber allgemein.

Die Pfade werden schmaler, die Pferde keuchen,

und schon um 1 1 Uhr stromt der

als Regen herab,

gleiten aus, wir steigen ab und gehen, vom

Regen durchrieselt, von schlammigem AYasser um-

spiilt, das vom Gehange herabeilt, zu Fuss wel-

ter, bis wir um 12 Uhr die Kawah-Patua er-

reichen (Siidostrand 6700 Fuss hoch). Schon

ein Yiertelstundchen vorher batten uns zwei Er-

scheinunffen die Nahe dieses Kraters Alaun-

wassersees — angekiindigt, namlich 1) das plotz-

liche Aufhoren der hochstammigen Waldung, an

deren Stelle ein Wald von viel kleineren Baum-

chen mit schiefen und gebogenen Stammen trat.

und diese bestanden fast ausschlie-lieh aus Thi-

baudia (Agapo+os) vulgaris (niihi) mit einer un-

^eheuren Menge von Pter/is- und Mi rtensia-Arten,

in ganzen Polstern zwischen Ww^n Mammen; und

2) das Erscheinen von weisslichen *ersetztell

Steinbrocken, die immer mehr iiberhand nahn^n

die Thibaudienvon derselben Grenze an, wo

und Farm den Hochwald veriingen. Oftenbar

nothwen-stehen beide Erscheinungen in einem

li^en, ursachlichen Verbande. Ich habe in mei-

nem Werke „Java a
I. der r Kratervegetation«

Erwahnung gethan und daselbst p. 456 nur al-

dritten Grund des Erscheinens von diesen Kra-

terbaumen angefuhrt, dass „wahrscheinlich audi

lie Beschaftenheit dea Bodens selbst einen groaaen

Einfluss auf ibr Wachsthum hat, das durch

die schlammigen Products, welche aus dt^r Zer-

setzung der Lavafelsen durch vulkanische Dampfe

hervorgehen, vielleicht befordert wird. Bei Pte-

ris incisa ist dies augenscheinlich der Fall, da
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sie

/

nirgends in soldier Ueppigkeit wachst, als

(if dem sauern, alaunhaltigen, mit Schwefelmilch

(lac sulfuris) vermengteu Boden der Krater, in

der Atmosphare von schw<»feliger Saure oder

Schwcfelwasserstoftgas, worn it sie dort bestandig

omgeben ist.« Ein aullallender Beleg hierzu

worelen.

und ein offenbarer Beweis von der Abhangigkeit

gewisser Pflanzen von qualitativ genau be-

stimmten Bodenarten ist mir spater hekannt ge-

Auf dem breiton Siidrande des G.-Tang-

kuban prau, im Mittel 6000 Fuss lioeh, wachst

eine Baumart aus der Familie der Myrtaceae:

Syzygium rostratum DC. (Jambosa tenuicuspis *)

Miq.) in grosser Ueppigkeit und bildet in vielen

G< /enden, wo nur einzelne Baumfarn und klei-

Farn dazwischen vorkommen, den Waldnere

ausschhVssIich, namlich liberal], wo der Boden
ana einer mi lc h wei ssen, stark alaunhal-

E r d e besteht, die mit1 1 g e n

,

Steingereibsel

breiartigen
von derselben Farbe vermengt

und ohne Zweifel aus den durch vulkanische

Dampfe zersetzten Trachytfelsen des nahen Kra-

ters entstanden ist. Kein anderer Baum will auf

diesem Boden wachsen, wShrend das Syzygium
von seiner Seite alle meine Bemiihungen, es in

gewohnlicher brauner Walderde aul'zuziehen, ver-

eitelt hat. Sowohl die jungen Pflanzehen als die

entkeimten Samen starben schnell wfeder ab,

wahrend doi*t, auf der weissen Kratererde, Millio-

Friichten entkeimt

In dem Maasse, wie

nen von den

und aufgesch

auf dem Siidrande des G. Tangkuban

herabgefallenen

sind. —
prau

i
zer-

setzt iindet man das Gestein in den Umgebun-
gen der Kawah-Patua nicht, sondern nur im
Becken des Sees, dessen weisset Schlamm ein

tark alaunhaltendes Thonerdesilikat ist. Es
seheint, dass, wenn auch nur selten, peri o di-
sc he Entwickelungen von Scliwefelwasserstoffgas

im Becken de Sees selbst statthaben: denn, ob
ich gleich bei keinem meiner hauiigen Besuche
auch nur die geringste Spur von aufbrodelnden
Gasen habe bemerken konnen und diese auch
von den Eingebornen niemals beobachtet w«i^en,

tindet man doch hier und da Sehwefel praei-

pitirt und dem Schlamme "i selir geringen Quan-
titaten beigemena* °der seine OberHaehe als diin-

bedeckend.nen Anfl*&
Wir verzehren u user mitgebraehtes Mahl in

<iner kleinen am Rande des Kratersees erbauten
Htitte und setzen dann unsere Iieise in fortwah-
rendei Regen weiter fort. Der neuangelegte
Weg fiihrt von hier an zuerst nach S. und S.-W.
urn den See herum, namlich an dem

Bergwnlst
osten begrenzt, dann allmahlig, etwa 5
iefer, abwarts und

ausseren

der ihn im Slid-

700 Fus-
endlicli in der allgemeiiien

Kicbtung der ganzen Bergmasse mit kurzen lo-

Der sundasche Name des Baumes ist lV.tag Die
in der M i q u e Fschcn Flora p. 431 angegebene Eti-

t* „Djati kalangan, Pangalengan" bcrulit offenbar
auf emer Verwechselung.

calen Biegungen nach Siidosten. Die Senkun-

gen und Erhebungen des Bodens, denen der

Weg folgt, betrageft selten mehr als einige Hun-
dert Fuss unter — und fiber der mittleren HiJhe,

welche letztere zu 6000 Fuss angenommen wer-

den kann. In den meisten Gegenden ist die Berg-

masse auch in querer Richtung sehr breit, flach

oder nur sanft gehugelt.

Bald haben wir die Kratervegetation, die so

an die eigenthumlicheeng

gekettet ist, in unserm

Bodenbesehaffenheit

Rficken und reiten wie-

der unter den Wolbungen des Hochwaldes hin,

die aber nur undeutlich und duster durch den

Nebel hindurchschimmern, wahrend der zugleich

und ununterbrochen stromende Regen ein solches

Gerausch hervorbringt, dass es schwer ist, das

Rufen seines Nachbars zu verstehen. Betaubt

von diesem Rauschen der fallenden Tropfen im
Walde, das durch seine Einformigkeit ermtidet,

durchnasst, beschmutzt, zalmeklappernd vor

Kalte und in triiber Stimmung kommen war um
2 Uhr an einer Stelle an, wo das natiirliche Dun-
kei des Waldes, auf das der Regen- und Nebel-

schleier einen noch diisteren Schatten warf, sich

plotzlich erhellt, wo lichtes Grasgrun durch die

Baume schimmert und ein offenes Platzehen vor

uns liegt, das, eng und scharf voin Walde um-

hier unterbricht.zingelt, dessen Zusammenhang
Es ist schwer, sich eine lieblichere, freund-

lichere ErscheinunirO vorzustellen, als das Bild

einer solchen Grastlur, bekleidet vom schonsten

hellen Griin in der Einsamkeit von Waldern, die

Tagereisen weit Alles, Berg und Thai, unter

ihrer Decke verbergen und die dem Auge keine

andere Farbe anbieten als dunkles Griin und
Braungriin. Man fiihlt sich zuletzt wie erdriickt

unter der Last der Baum^ewolbe, aus denen von
Zeit zu Zeit ein mit Moospolstern iiberladener

Ast, nachdem er vom eingesogenen Regen noch

schwerer geworden war, herabbricht und auf den

Weg niederfallend, Fferd und Mensch erschreckt,

und erquickt sich daher an dem
offenen

Vnblicke der

Flur.

Platz, der langlich rund von
von N.-O. nach S.-W. etwa

'ie Javanen nannten diesen

ist undllmfang

maerb , Rawah-Rantja borum.

1500 Fu lang sein

In seiner etwas ver-

tieften Mitte sammelt sich zur Regenzeit (wie
jetzt) das Wasser zu einem kleinen See.

Solcher mit kurzem Futtergras bewachsenen,
ebenen Platzcheu, meistens rund von Form und
nur einige Hundert Fuss oder weniger im Ihireh-
messer haltend, kommen yiele zerstreut in diesen
Waldern vor, ebenso wie auf dem Siidgehiinge
des G.-Malawar, wo sie auf den verschiede-
nen Bergrippen sich in

Hohen stufenformig
correspondirenden

ubereinander wiederholen.
Wo sie kleine Kessel bilden, in deren Mitte das
Reg. nwasser stebea bleibt, erklart sich ihr Man-
gel an Baumwuchs von selbst. Wo aber,
8 bei den meisten der Pall

so wie

ist, das Wasser,
wenn audi nur bei sehwacher Si igung des Bo-
dens, freien Abzug hat, fallt der Grand, warum
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sich der Rand des Waldes mit einer so scliarfen

Linie rund um die Grasmatte abgrenzt, weniger
deutlich in die Augen. Diese Grenze aber, no
sich die Waldung abgerundet heriiberbiegt, ja,

init ihrem Dnterholze oft tief herabneigt, fast una

den Grasboden zu beriihren, oder weni: tens einen

Decke manBogengang zu bilden, unter dessen

auf dem Grase selbst hinschreiten kann,
ohne dass ein Baumstamm, ein Straueh jemal

die Stelle, auf welcher der Wald einmal ge-

wachsen ist, auch nur um einen Fuss breit fiber-

schritte, um dem Centrum des Grasplatzchens

naher zu riicken, diese natiirliche (nieht durch

Menschen bcwirkte) Begrenzung des Waldes ne-

ben dem hellgriinen Gebiete der Gramineen ist

es gerade, welche den schonsten, nieht leicht mit

Worten zu beschreibenden Anblick bietet. Und
diese Grenze ist bei alien scharf gezogen. —
Sollten diese Platzchen etwa vormals Solfataren

oder Becken von Mineralquellen, sog. Schwefel-

quellen, gewesen und sollte es die qualita-
tive Beschaffenheit des Bodens daselbst

welche sich dem Entkeimen der

sein,

Samen und der

Ausbreitung des Waldes widersetet? Sicher ist

es, dass die zwei warmen Quellen, welche jetzt

noch am Stidfusse des G. -Malawar vorhanden

sind, eine am Tji-Borum, die andere am Tji-Sang-

kui*) in der Mitte von eben solchen kahlen und
nur zum Theil mit Gras bewachs Platzchen

hervorsprudeln und dass die Kawah- Tjiwidei,

wenn sie einst mochte erloschen sein, eine eben

solclie kahle, flaclie Stelle inmitten von Waldun-
gen bilden wird.

Nachdem wir unser Auge an dem griinen

Grase hinlanglich geweidet und beschlossen haben,

eben weil es schon ist, hier unsere Hiitte (Pa-

sanggrahau) zu bauen
,
gehen wir in Wald und

Regen, meistens zu Fuss, weil die Pferde auf den

schliipfrigen und durchweichten Pfaden ausgleiten

weiter, — iiberschreiten zwei Bache, Tji-Rantja

borum und Tji-Rantja bolang, und kommen end-

lich um 4 Uhr kalt, nass und miide im heftig-

sten Regenwetter bei der Aufseherwohnung auf

der Stidseite der Kawah - Tjiwidei an. lluhe

Ein hubsches Bretterhaus, das

Hugel
(iOOO Fuss **). —
auf einem, von Wald befreiten sanften

steht, mit seinen Nebengebauden, mit Stallung

und Kiiche; die Wasserleitungen , die sich am

Fusse dieses kleincn litigelruckens hinziehen, fur

Trink- und Badewasser, — und die mit Daehern

versehenen langen Keimbetten, die gegeniiber aus

•) Mein „Java« II, S. 869.

•*) Im Marz 1847, also vor beinahe 13 Jahren, stand

meine Hiitte einige Hundert Fuss tiefer, auf der West-

seite der Kawah, die ieh in „Javaa II, & 52 u. ff. be-

sehrieb. Seitdeni haben in dem Krater, besonders in

den felsigen Partieri d< sselben, so grosse Umgestaltun-

gen stattgelmbt, dass es micfa zu weit fulircn wiirde,

ihrer in diesem IScrichte zu gedenken. — In W.-

N.-W. erhebt sich ein naher, holier Giptel, (i.-l'rnk ge-

naiint, und am Nordgehiinge dieses Gipfels vorbeisehcnd,

erblickt man von der jet/Jgen Aufseherwohnung den

(.ipfel des fernen G.-Patua in Nordwest.

dem Walde hervorachimmern, wo sie am <•«•- °j

hange ei&6e anderen Httgela sich zu Dutzenden u
iiber einander erheben, — — der Loser stelle

sich diese Baulichkeiten in Gedanken vor und
vergesse die II msthiere, die Tauben, die IIuIiiht,

die Enten, ein paar Ziegea, zwei Katzen und

einen Hund nieht, welche

er

die Scene beleben,

nebst einigen Menschen, namentlieh unseran zu-

kunftigen Cascarillero's von Java, die geschat'tig

vor den Keimbetten bin- und herschreiten;

dann weri'e er noch einen Biick zuriick auf die

Wilder, aus deren Dunkel er nach einem sieben

Stunden langen Marsche hervorgetreten ist und

die sich auf alien Sriten so weit ausdehneu, und

dann selbst den Eindruck, den diese

kleine Einsiedelei in ihm hervwruien wird, an

einer vStelle, wo vor weniger als 4 Monaten noch

niemals der Klang einer Axt gehort worden war.

Die Stunde, zu welcher Tag und Nacht sieh

scheiden, war voruber und das Cicadengeschwirr,

das in diesen hochgelegenen Waldern gewisser-

maassen zum Feierabend lautet, schon langst ver-

stummt,

eine sternhelle Nacht, wie gewohnlich , verkiin-

digte, dass der folgende Morgen und Vormitta

heiter sein werde. Zwischen 6V2 und 7 Uhr,

sobald die Dammerung einen hinlangliehen Grad

erreicht hat, gieiehgiiltig, ob es heiteres Wetter

ist oder regnet, fangen gewisse Cieaden, wor-

unter besonders sehone Tosena-Arten, auf einmal

an sich horen zu lassen, — es ist dann als ob

ein jedes Blatt von den vielen Millionen, die der

Wald besitzt, w eit und breit, zirpte und schnarrte

;

— dies dauert, ohrbetaubend , ein Viertelstiind-

als der Regen endlieh nachliess und

chen , bis e vollig dunkel geworden ist, wo

dann alle die unsiehtbaren Musici eben so plotz-

lich wie sie angefangeu haben, wieder aufhoren.

Spiiter, sowie iiber Tag, hort man sie niemals. —
LJebrigens verlauit hier die Nacht wie in Todes-

stille und man kann stundenlang horchen, ohne

anderes Geriiusch als das

widerliehe , angstliche das menschen-
ein anaeres uerauseii zu vernehmen,

Gresehrei

,

ahnliclie Aeehzen , Stohmen oder Wimmern der

Tando's (Galeopithecus volitans), die von Bauni

Baum tiattern oder auf den liohen Aesten

herumkriechen *). Ausserdeni hort man nur noch

zuweilen in der Ferae den Hefen, aber lauten

liuf eines Kidang (Cervus Muntjak), dem die

Panther haurig nachstellen.

Der Morgen ist schon. Wir haben, sorgend

fiir die Chinakultur, alle Anlagen durchmustert,

unsere Vorsehriften gegeben, und sehieken uns

nun an, weiter durcli die zweite, iJstliche Halfte

dieses Gebirges zu reisen, das gerade hier, west-,

siid- und ostwarts um die kesselfonnige Vertie-

ung der Kawah -Tjiwidei herum, seine grosste

Flachenausdehmuig besitzt. — Hier wird der-

) Die Biloks, sog. fiie^ nde Fuchse (PttT.»mysnitidi^),

die \achts ein ahnlieljes tiesehrei ausstossen, kommen in

4500' Hohe noch haufig vur, aber obprbalb -"»()00' nieht

mehr. — Jene hingegen, die Tandos, scheinen nieht

unterhalb 5000' herabzugehen.



einst, wenn ich nicht irre, der Hauptsitz der

Chinabaume auf Java sein ; hier, sowohl auf dem
breiten Kamme selbst, als auf seinen

nach Siiden und
queren,

Norden ausgestreckten Seiten-

ketten und Nebenjochen, die, ehe sie sich tfefer

als bis zu 5000 Fuss herabgesenkt haben, viele

— hier werden diePfahle Weit hingezogen sind,

meisten Chinabaume auf Java gepflanzt sein und
hier wird sich Se. Excellenz der General -Gou-
verneur Chs. F. Pa hud sein schonstes Denkmal
errichtet haben. Der Leser weiss schon, dass die

Einfuhrung der Chinabaume auf Java das Werk
dieses Staatsmannes ist; aber weniger allgemein

bekannt moehten die vielen Sorgen und Auf-

opferungen sein, welche diese Fremdlinge auf

Java noeh fortwahrend erheischen , bis dass sie

in hinlanglicher Anzahl vervielfaltigt sind und
als vollstandig acelimatisirt betrachtet werden
konnen. Es ist aber eins der grossten Verdienste

des Herrn Pa hud, die Chinabaume unter seinen

besondern Schutz genommen und mit Beharrlich-

keit Alles verfiigt zu haben, was die Wichtigkeit

des Gegenstandes erforderte.

Indem ich dieses obersten Staatsbenmten ge-

mir er-

denke, macht sich noch eine andere Mahnung in

meinem Innern bemerkbar, der ich nicht unter-

lassen kann Worte zu verleihen. Es
laubt, hier den Namen noch eines Mannes zu
nennen, dessen in meinem friiheren Berichte nicht

gedacht wurde, der aber bei der Uebersiedelung
der Chinabaume nach Java mit Ruhm genannt

Heir N". C. Mulder,
zu Haag,

zu werden verdient

,

Referendar am Kolonial - Ministerium
Ritter des Ordens vom Niederlandischen Lowen
und Commandeur des Ordens von der Eich en-
krone

,
weil er durch Anregung und eifrige

Behandlung der Sache, sowie durch zweckmassige
Entwurfe unter der Leitung seines Chefs des
dermaligen Herrn Ministers Pa hud, sehr viel

zur Ausfuhrung des Planes beigetragen hat.

(Fortsetzung folgt.)

Keue Biicher.

Flora der Bucovin a von Dr. Frauz Herb ich.

Leipzig, Verlag von F. Vol ck mar. 1859.

Der Verfasser dieser Flora, durch den Se-
leetus plantarum Galieiae et Bucovinae und
die Stirpes rariores Bueovinae dem botani-
schen Publikum bereits bekannt, legt hier das
Ergebniss seiner seit 20 Jahren unternomme-
nen Durchforschung der Bucovina hinsieht-

lich ibres Pflanzenbestandes nieder. Bei die-
ser Durchsuchung fand er auch eine Anzahl

O Gewachse, welche er als noch unbeschrieben
>> unterscheiden zu miissen glaubte, und deren

^O^ _____

rigida.

VerofFentlichung schon in den erwahnten

Schriften erfolgte. Es sind dies: Luzula Al-

thii
;
Botryanthus stereophyllus, Erigeron ma-

crophyllus, Anthemis hemisphaerica, A. cespi-

tosa, Cirsium lampophyllum, Gentiana buco-

vinensis, Anchusa stricta, Laserpitium Win-
kleri, Ranunculus carpathicus, Hesperis um-

brosa, Erysimum pallescens, Alyssum decum-

bens, Potentilla pratensis, P. patens und Vicia

Ausserdem begegnen uns in dieser

Flora noch drei als neu beschriebene Pflan-

zen, namlich Silene dubia, S. Zawadzkii, die

jedoch schon in Maly's Enumeratio erwahnt

ist, und Heracleum simplicifolium, eine Pflanze,

welche der Verfasser friiher fur Her. palma-

tum Baumg. hielt und die er in der Buco-

vina nur an einer einzigen Stelle, namlich an

den Ufern der Bistritza und auch dort nur

selten fand, w*hrend sie an demselben Flusse

in dem benachbarten Siebenbiirgen in zahl-

loser Menge vorkommt.

Die in der Bucovina gefundenen Pflanzen-

arten, deren Aufzahlung S. 19 mit den Mono-
cotylen, und zwar mit den Gramineen be-

ginnt und aufwarts steigend mit den Papilio-

naceen schliesst, sind mit einer lateinischen

Diagnose und in sehr seltcnen Fallen, z. B.

bei Scutellaria alpina und S. altissima auch
mit einer Beschreibung in derselben Sprache

versehen, wahrend den Gattungen und Fa-

milieu die Charakteristik fehlt. Die Citate

bei den einzelnen Species, sowie jene far die

Abbildungen sind unverhaltnissmassig weit

In den Ansichten iiber die Be-
grenzung und die Stellung der Art schliesst

sich der Verfasser den Koch'schen Werken
iiber deutsche Flora an. Die Stand- und
Fundorte, welche bei Carex ornithopoda feh-

len, sowie die Bliithezeit und Dauer sind in

ausgedehnt

Weise angegeben. Unan-
genehm wird man durch die zalilnichen

Druckfehler in den iSamen beriihrt.

Interessant ist die der Aufetthlung der
Pflanzen vorausgehende Einleitung, welche
den allgemeinen Charakter der Bucovina in

Bezug auf Vegetation behandelt und in der
zuerst die Karpaten, sodann das Iliigelland

und die Ebene, das Steppen-Plateau und der
Dnj ester, die Wfilder und zuletzt die eulti-

virten Pflanzen besprochen werden. Wi
sehen daraus, dass in der Bucovina,
Flachenraum von 189 geograpliischen

ir er-

einem

\
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