
371

r^

Icon: Stoebe Plantaginis folio P r. A 1 p i n.

xotic. 287 t. 287 sec, Vaill. (a. 1627).

Chondrilla cyanoides Iutea Coronopi fol.

non diviso Bocc. mus (a. 1697) t. 7 ! et t. 66!

(commutato sub nomine: Alyssum incanum eU

EMC. Bocc. p. 77: „Lo scultore dovea intagliare

questo nome alia Tab. 65 dove egli posse Chon-

drilla".)

Barrel fig. 1135! copia t. 7 Bocc.

C a t a n a n c h e lutea Gaertn. fr. t. 157! (ca-

pitulum cum analysi).

Schk. t. 226 (analysis sec. Rchb. exc. n. 1634).

Radix annua, 1—2-pollicaris, vertical is te-

nuis, fibrillosa, praecipue ad exortum, ubi fibrae

horizontales observantur numerosissimae. Folia
radical ia rosulata, arrecta,

—V2 poll, lata, lineari-lanceolata, obtusiuscula,

in petiolum alatum angustata, trinervia, nervia la-

fere 1 lin. a margine distantibus,

paucidentata, pilis

2—4 poll, longa, V4

vel Coronopi

teralibus V2

integra

simplicibus patenti-arrectis hirta, in axilla pi. ca-

pitula rudimentaria scssilia foventia, quibus radi-

cis caput quasi tuberosum evadit. Caulis soli-

tarius v. pi. pi u res erecti v. adscendentes, tenues,

teretes, pilis arrectis hirti, pi. simplices, monoce-

phali, nudi, v. ad aut supra medium squama li-

i-lanceolata, 2—6 lin. longa, foliacea v. su-

I
pi. maxima ex parte, scariosa rau-

niti, rarius ad medium in axilla folii, radicalibus

simili sed minori ramum edentes unum, rarissime

et alterum. C a p i t u 1 a semper erecta 22—26 flora,

post achaeniorum maturitatem caduca. I nvo lu-

crum virgineum ovato-cylindraceum acutinn, 4

perne -j-

5 lin. longum, florens et fructiflrerum, ovato-

turbinatum, 6— 9 lin. altum, stramineo-brunneum,

scariosum, 4 serialiter irabricatum, seriebus 4 in-

ferioribus medium involucri vix superantibus, ovato-

lanceolatis, acutiusculis, nervo obsolete percursis,

aerie intima e foliolis composita n. 8 —— 13 sub-

aequalibus, parte inferiore tertia cartilagineis, ce-

terum scariosis, lanceolato-linearibus acutis v. acu-

minatis, margine pr. superne denticulatis et ca-

rina percursis conspicua. Receptaculum co-

nico-ovatum, cavum, 2 lin. fere altum, setis inte-

gris 2 lin. longis fulvis dense obsitum. Flores
involucro IV2— 2V2 lin. breviores, pailide aurei,

extimi dorso lividi, 6 lin. circiter longi; tubu

pallidus, praecipue os versus pilis simplicibus,

articulatis, patentibus obsitus, ligulam subaequat.

V2 lin. latam, glabram, dentibus 5-triangularibus

acutis terminatam; anthcrae pallidae, exsertae,

medium ligulae non attingentes, basi bicaudatae,

caudis lanceolato-linearibus, acutis integris, apicc

corona, uti Cichoriacearum tenuissima, instrnctao,

rotimdato-hemisphaenea 5 filamenta glabra, compla-

nata, flavicantia: pollen globosum, echinulatum;

stylus usque ad antheras glaber, intra antheras

hispido-setosus, setis triangulari-Iam datis arrectis,

upra antheras in ramos 2 brevissimos, crassos,

glabreseentes, aiictos vero 450 vice, subverruco-

os, abiens. Acliaenia difformia 1 lin. et ultra

longa, turbinato-ovata, basin versus attenuate pen-

tagona, extima pauca (2— 3) pallida, glabreacen-

tia, pappo coronata, rudimentario paleis com-

posito n. 5 triangular i lanoeolatia, d en t ato-iaciai^

achaenio 4-plo brevioribu; acliaenia disci callo-

basilari circulari munita, S-gona, angulis tis

fuscis arrectis obsessa, cetenun transverse multi

rugosa, paleis n. 5 coronata, achaenio duplo Ion-

jioribus, interne ovato-lan« < olatis, dentato-ineiai

apice in aristani sextuple longiorem fuscara, den-

ticulatam abeuntibus.

Hab. P. luteum meditei.

(Alp.)

in argil 1os i8 reg.

boreali-orientalis Italiae, Graeciae, Cretan

et Orientis (Labi11.) e. g. in Calabria, Regli

Gussone! in Sicilia: De Cristofori et Jan ! 1 ic.

;

in Siciliac arvis argillosis frequens : G« ne ! :
in

(Jraecia ad Stvlidem: Fraas! nee non in Algeria

(an introductaV) in campis argillo <* Kl Biar ]>r.

Algeriam, 21 Apr.; P. Janiin! pi. d" Alger, an.

1851. In hortis nostris abundat.

Zunahme der Temperatur in der unteren

Region der Atmosphare, sowic Erklaning

und Einfluss dieser Erscheinung auf die

Vegetation.

D
den

ar Herr Oberlehrer Dr. Pre tel ia Em-

- als Meteorolog etc. riilimlich.st bckannt

hat entdeckt und durch eine besondere Abhand-

lung*) eriautert: da- die untere Region der At-

mosphare von dem allgemeinen Gesetze der auf-

warts abnelimenden Temperatur abweicht und so-

ar sieh entgegengc etzt verhalt, indem sic bis
-. _ _ a . * *W ^ " a a

zu einer gewissen Hohe aufwarts an Warme zu-

nimiut, und setzt dies mit Krscheiuungen in der

Vegetation in Verbindung, ohne jedoch eine Er-

klaning jenes Phanomens zu geben.**)

Sucht man >ich die Ursachen dieser Erschei-

nung zu veranschaulichen, so inn es befreindcn,

dass man nicht schon aus Theorie und Yerglei-

chung ahnlicher Erfalirun 11 darauf geleitet, son-

dern dies Ergebniss neu< — r I chung gleich

len meisten Wahrheiten in der Naturkunde iiber-

haiipt erst aus der Beobachtung geachopft und

eingesehen hat. Demi allgemein ist es langst be-

*) Bcobachtungen iiber die mit der Hohe zunelr

niende Temperatur in der nnmittelbar auf der Erdober-

fi&che ruhenden Region der A >ph;ue von Dr. M. A.

F. Prestel. Wien, aus der KaiaerL Koiiigl. Ilof- und

Staatsdruckerei. In Commission bei Karl Gerold'a

Sohn. 1859.

**) Dieser intcressante Gegens^and ist in dem Aus-

zuge der Verhamllungen dee freien dtutschen Hochstifl*

in Frankfurt auf S. 329 dieser Zeitscbrift schon beriihrt

und findet Bureh obige Mittheilung des Herni Dr.

Schlotthauber einige dankenswerthe Erlauterungen.

Anm. d. Red.

n
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r kannt, d; s die Warme innerhalb fliissigcr Medien

U und die davon afticirten Theile dieser Medien

gleichfalls aufwiirts steigen, sowie dass demgemas
umwandeten Iv.iumen unter der

°

... geheizteu

Decke cine grossere Warme hen lit, als nahe

dem Grande. Es wird dies Fhanomen theils

durch die Ausdrhming der envarmten Theile dea

den h'tiim erftllenden Mediums, theils durch den

verminderten aerostatischen Druek der ausgedehn-

ten Theile in Yergleieh zu den iiberliegenden,

minder aiisgedelmten und eben deshalb relativ

• liwereren Theilen bewirkt: weil nainlich letz-

tere in jenen leichteren niedersinken, dieselben

auf sich neluuen und in die Hohe drangen. —
So nmss es auch in der nnteren Region der At-

inosj)i re mit der Warme und mit den davon
diirehdrungenen und ausgedehuten, also verdtinn-

teu und leichteren Lufttheilen der Fall sein: sie

werden von der niedersinkenden kalteren oberen

Luftschicht verdriingt und sammt der darangebun-
denen grosseren Warme aufwarts getrieben, dem-
zufolge in gewisser Hohe eine Schicht sieh bil-

den mil- . die warmer ist, als die gleiehzeiti

unten\ Ea kann dies Steigen der nnteren Luft

und A\ rme und deren Austausch mit der oberen
- hicht jedoeh nur bis zu einer gewissen Grenze

mentlich die obere Schicht minder durchsichtig °j

ist, als die untere, worauf jene ruhet, und dass p
deren Grundflache vermoge ihrer scharf begrenz-

ten Ebenheit unterwarts eine Spiegelflache dar-

stellt, in welcher die unter ihr befindlichen ter-

restrischen Gegenstande in umgekehrter Lage in

einem sehr stumpfen Gesichtswinkel (d. h. aus

weiter Feme der abgespiegelten Objecte in weite,

entgegengesetzt entlegene Feme des Beobachters)

sich abbilden und die bekannte Tauschung der

Fata Morgana hervorbrinffen. Sicher riihrt die

grossere Durchsichtigkeit der unteren Luftschicht

bei solchen Erscheinungen von einer durch Aus-

stromung der Hitze einer nackten Bodenflache

und durch die zuruckgeworfenen Sonnenstrahlen

bewirkten grosseren Erhitzung der untersten

Schicht der Atmosphare her, deren Niveau viel-

leicht durch die Hohe umliegender Waldu

ler Hohe sich erstrecken. Diese Hohe wird in

Hiigel, Gebaude, Mauern , Felsen oder Berge,

oder durch einen horizontalen Strom Luft gebil-

det wird, deren Dunstgehalt und Warme von den-

selben Eigenschaften jener unterliegenden in sol-

chem Grade abweicht, dass die Grundflache der

oberen mehr oder weniger Refractionsvermogen

bekommt und einer Wasser- oder Eisflache gleicht.

In geringerem Grade gewahrt man so etwas

Aehnliches und tiberhaupt Luftstrome von verschie-
umwandeten Kaumeo von einer festen Decke von | dener Klarheit, also verschiedener Durchsichtigkeit
entepreehender Hohe, im Freien aber durch } und von verschiedenem Dunstgehalte auch bei uns

fiber solclien \on hochstehcnder Sonne anhaltendbegrenzt

Hohengrenze
und be-

von und klar Wiesei

tern und Senkungen ruhende Luft ist zwar stark

aber Wasserdunstsreh

Dunstschiehten oder Wolken
stimmt. Ferner hangt diese

dem Grade der Warme selbst ab, welche in der I Fruchtfeldern. Die iiber solchen Flachen und
unteren Luftregion durch Sonnenschein erregt j besonders liber midden- oder kesselformigen Tha-
wird: indem dam it die Spann- und Schnellkraft

der Luft in Verhaltniss steht, derzufolge die war-
mere hoher aufwarts fahrt, als die kiiltere, gleieh-

wie mehr elastische Balle von gleichen Stossen
weiter getrieben werden und weiter fliegen, als

minder elastische. Es muss demnach die Hohe
der in Austausch und Wechsel behndlichen Luft-
region mit den Zonen, den Jahres- und Tages-
zeiten, sowie mit der Erwarmungsfahigkeit de
Substanz in Verhaltniss stehen, welche jener Luft

W
ge dient, und wird demnach fiber

sowie iiber Ebenen und Ge-
birgen, iiber offenen und bewachsenen Gegenden,
iiber Wiesen und Steppen, iiber steinigem, tho-
nigem oder studigem Boden, endlich auch je nach
der Farlx^ de el ben, ob iiber einer Sclinee- und
Bis-, oder griinen und dunkeln Flache, sehr ver-
sehieden sein.

Ja es ist sehr begreiflich, und auffallende
Phanomene der >trahlenbrechung be es:

er-dass uber solchen vom Sonnenschein stark
hitzten, nackten, oder nur wenig und niedrig be-
wachsenen, be nders sandigen Ebenen, Savannen,
Steppen mu\ Wiisten bei volliger Windstille sich
horizontale Sehichten in der unteren Atmosphare
bilden, die in Temperatur, Dichtigkeit, Dunstgehalt,
oder Stromung versehiedenund scharf tagrenzt der-
art iibereinanderliegen , dass sie wie eine WiLsser-
oder Eisflache einen Spiegel bilden: indem na-

dunsthaltig, ,, „ v^
wenn er nur durch entsprechende Hitze vol-

lig aufgelost und in Gaszustand erhalten wird —
schwacht an sich die Durchsichtigkeit der Luft
nicht; sondern es tritt nur da eine Triibung ein,

wo verrainderte Warme und Warmedifferenz in

benachbarten wasserdunsthaltigen Luftschichten

stattfindet. —« Da nun diese Warme theils in ver-

schiedenen Hohen, theils in horizontaler Ev-
streckung der Luftschichten iiber solchen Ebenen,
Mulden und Kesseln je nach dem Stande der
Sonne, der Bodenneigung, Bodenbewachsung,
liodenerwarmungsfahigkeit und Luftstromung nicht
uberall gleich sein kann: so muss auch die Klar-
heit eben dieser Luftschichten und Luftstrome
eine mehr oder weniger verschiedene sein, und
eben diese verschiedene Klarheit einen Ansehein
jener Luftspiegelung hervorbringen , welche im
heisseren Klima und in heisserer Jahrszeit ihre
grosste Vollkommenheit in den Fata Morgana er-

langt, wo die gleichmassige Erhitzung der unter-
sten Luftschicht die hochste Temperatur und Aus-
dehnung erreicht.

Es ware daher interessant, sowohl den Dunst-
gehalt, als die Temperatur klarer und soldier
gleichzeitig unklarer benachbarter eben deshalb
spiegelnder Luftschichten zu untersuchen und
ihre Differenagrade zu bestimmen: urn daraus

}
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den Beweis fiir

unci

grosse Abweichungen der Klar-

Triibung in nahen Sehichten wasser-

dunsthaltiger Luft und die Erklarung der Erachei-

nungen ihrer abweiehenden , daraus re.sultirten

Durchsclieinheit zu entnehmen, welche Grund und
Ursache der Fata Morgana ist.

Wahrend ein bewolkter Himmel die untere

Wechselregion herabdriiekt und ihre obere Grenze

und Temperaturdifferenz discreter macht, muss sie

bei klarem Himmel und zumal in heiteren Niich-

ten weit hoher steigen

Abweiehung
schwinden.

Dass nun diese Region der unteren Atmo-

und fast ohne meikliche

sich allmalig verlieren und ver-

sphare soweit jene dem Austausche und Wech-
sel der unteren warmeren Theile und Schichten

gegen die oberen kalteren ausgesetzt und da-

dureh die Temperatur beider inn 1 bis 2 ° ver-

sehieden gemacht wird der Vegetation zutrag-

lich sein und diese nnr darin ihr Gedeihen finden

kann, das zeigt die Beobachtung tiberall, in alien

Zonen und Regionen. Denn theils entspricht die

Ilohe der Vegetation selbst einigermaassen der

liohe der Luftventilationsschieht (wie fiiglich die

dem Warmeaustauseh unterworfene untere Region

der Atmosphare genannt werden kann), theil-

wird sie selbst erst durch Vorhandensein einer

Vegetation bedingt und modificirt. Denn anders

ist jene Schicht der Atmosphare uber nackteni

und uiifruchtbarem, anders uber bewaehsenem und
bewaldetem Grunde, anders fiber Land- oder Was-
serHachen. Ist die untere Luftregion von Pflan-

zenwuchs erfiillt, so beschattet dieser den Boden
um so mehr, je diehter und hoher er ist, in der

Weise, dass die Oberflache der Pflanzenwipfel

gleichsam wieder einen neuen Grund bildet, iiber

welchem der Sonnenschein erst frei wirken kann,

so dass daselbst die Luft direct und urspriing-

lieh, hingegen im beschatteten Untergrunde nur

durch Mittheilung und Austausch mittelst der Luft-

circulation, also nur indirect, folglieh audi nur

minder erwarmt werden kann.

Was nun den Einfluss der Warmezunahme der

unteren Luftschicht betrifft, welehen dieselbe auf

das Knospen, Blflhen und Belauben der Vegeta-

tion im Friihjahre gemiissigter Zonen, wie aller

Jahreszeiten, Zonen und Lander uberhaupt betrifft,

so kommt dabei inBetracht: dass das Steigen des

HerrSaftes in holzigen Gewachsen wie Dr.

Prestel richtig erkennt— eben durch die Tem-

peraturdifferenz begiinstigt und gefordert wird, in

welcher Wurzel und Stamm der holzigen Ge-

wachse einerseits und die Krone derselben an-

dererseits sich befinden, indeni die hohere Tem-

der oberen Luftschicht die Verdunstungperatur

der Kronentheile befordert und dadureh das Nach-

folgen des Saftes von unten aufwarts veranlasst,

unterhalt und erleichtert. Dies wird aber in

noch hoherem Grade dadureh unterstiitzt, dass der

durch Bewachsung und Beschattung kiihl gehal-

n tene Boden besonders mittelst der darin basirten

dickeren Wurzelstocke und Stanune der holzigen

Gewaehse und die selbst die Warme ana

unteren Luft ibftOrbiren, wahrend die oben nn-

behindert vom Sonnem in er trrnt und um so

leichter den Kronentheilen der Ttlanzen mitge-

theilt wird, je diinner und ausgebreiteter jene als

Zweige, Blatter und Iiliithen sind. Beim Ueber-

gange aus dem Winter mm Somtner muss der

von Winterkalte durchdrungene (und und ein

kaltgrundiger Boden fortwjihrend die W&rme au-

den in ihm basirten Wnrzelstdckea und Stammen

der Gewaehse, wie aus der auf ihin ruheuden

untersten Luftschicht absorbiren und jene auf tie-

ferem Stande erhalten, als dies mit der oberen

dem Einflusse des Sonnenscheins und der ho-

Luflrizontalen Luftstromung frei zugangliche

region der Fall ist, worin das Laub, die Kronen

und "Wipfel der Gewiichse sich ausbreiten und

leaden und um so leichter von dem hier stattfin

denden Ueberschus>e der Warme durchdrungen

werden, als sie in Vergleieh zu den dickfinZwei-

gen und Aesten, Stammen und Wureelstocken der

Pflanzen diinner und in Flache ausgedehnter Bind,

als diese; freilich werden sie aber auch iiber

Nacht und bei Uiiekfiillen der Witterung wieder

leichter von eintretender Kalte leiden, als jene

dickeren Theile.

Gottingen, den 21. Nov. I860.

Dr. Schlotthauber.

Leber Torfgewinmmg und Torfv eredlung

Von Dr. A. Pokorny.

(Schluss.)

II.

Wir komraen nun zum wichtigsten Theile des

ganzen Torfbetriebes, zu den verschiedenen Me-

thoden, den Torf zu trocknen. Em ist dies oft

um so schwerer, als der Torf im finsehen Zu-

stande und durch die Art seiner Aufbereitung

anfanglieh mehr als die Halfte seines Gewichtes

Wasser enthalt, und bei seiner hygroskopischen

Eigenschaft selbst getroeknet, das Wasser aus der

Luft begierig anzieht. .Man trocknet den Torf

gewohnlich im Freien, seltener in bedeckten

Raumen und in letzterem Fall entweder bei ge-

wohnlicher Lufttemperatur oder durch erwarmte

Luft.

Die einfachste Methode des Torftrocknens be-

steht unstreitig darin, dass man die Torfstiicke

im Freien am Boden zuerst in Reihen, dann in

kleineren Uaufen und zuletzt in grosseren auf-

setzt und dabei sie mehrmals wendet Bei giinsti-

ger Witterung trocknet der Torf ziemlieh r eh

in wenigen Wochen und kann dann in Magazine

gefahrenoderunmittelbarverwendetwerd i. Allein n

eine Menge UmstKnde gestalten diese einlache Me- o>

.roi_y
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