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sen; J. eonglomerulus gemein; ./. squarrosus in 
" itzenberge; J. 
Posaunen blasen. <!• nu heuen 1851) land ichauch I 

Wiesen.  \iin moehje 

• liebt hartgetreie 
-Farbe   auffallend mid   reizte   mich   em   Fxeinjdar in  die Tasche   zu 
sleeken. Wie slaunte icli. als ich bei nahcrer I m, rsucliuuir den <eltenrij 
J. tenuis erkannle. Er ist  ans den Klamniern  in M a I v's Eimmmcratio 
gereltet; Juniper us mnrinntts voinntl inn- einzeln vor. 

(Fortsetzung   folgt.) 

Die Zeit ties  Itaiuiiscliuitts. 
Von J.  S c Ii a d e. 

(Schluss.) 
Belrachtet man ferner den Fruchlbaum naeh einem reiclien 

Obsljahre, — er ist gleichsam von seiner grossen Thaliykeit er- 
schlafftund abgespannt, vvesswegen man von'mam-hen Biiuiueu sagl: 
„sie haben sich todt getragen." Sollle es ilmen nan nichl hi'ielisl vor- 
theilhaft sein, wenn man dureli den Schnill ilm zu neuer (jedoch 
anderer) Thatigkeit reizte, oder wenn man bewirkte, dass der 
schwacher aufsteigende Saft sich auch in vveniger Zweige zu verthei- 
len brauchte, sie also einen grossern Anlheil bekamen, den Baum 
also indirect stiirkle? — 

Haben die Bamim danu noch Laub. s;» iial dessen Lebenslha- 
tigkeit dock last aub>ehi>rl; mid sind die lilaiier hereils abgefallen, 
so dauert die inuere Thaligkeil des Baumes doch noch fort, der Saft 
steigt bis zur Erslarrung des Winters auf, sonst konnte der Baum 
im Winter nichl dicker werden. — 

Vollfuhrt man den Bauinschnitt im Herbstc bald nacli Einern- 
lung der Friichie n id vor vollinvi Fnllaubung, so hat man ferner 
den Vortheil, dass man ji ue Reis \iel besser er- 
kennen  kann,  als  im Fi r zeigen es an. — Man 
kann auch vor der Enllaubimg weil sicherer schen, wo er zu dick 
und zu voll ist, und kann ilini erne srhone mid orfreuliche Form 
und Richlung geben, was bei yiuizlicher Kaldheit, also audi im Fruii- 
jahrweniger sicher ist. — Und darf man die Baume auch im Herbs! 
beschneiden, welehen Gew inn hat man dann m der Verthcilmig der 
Arbeit, da bei grossen  Garten und Pihin/uii^cn di    Fruhlini>s/eii zu 

All'e diese Gedauken und Ansichien bcuoueii mich meineii 
Bauinschnitt schon im llerb>t. mlueder bald nath Fiiiei idmig dei 
Friichte oder vor volliger Entbmbun- oder auch muddier vorzu- 
nehmen und es entsland mir noch der Gewinu. dass. da icli inelir 
Zeit hatte. ich mir auch slets yules Wetb-r uaiih u konnte, was im 
Friihliiiir bei drill-render Arbeit oi't inch! moUndi isl. liei grossen 
Garten muss die Freiheit, im Herbs! oder Winter zu besclmeiden, 
natiirlich   noch   weil   willkommener  sein,   als bei   kleinen   Garten. 

Einen nichl tferiuiren Vortheil hat d.-rllerbst- mid Winters* hnitl 
auch darin, dass alio Knospen noch fest in ihrc Schuppcn gehulll bind. 
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sie also nicht beschadigt werden , was im Friihling, besonders mil 
den Tragknospen, so leicht geschieht, vvenn man auf den Baum 
steigt, urn zu beschneiden; sowohl Korper als Bewegung und die 
Entfernung der abgeschnittenen Reiser zerstoren viele Frucht- 
knospen. — Bei dem Herbst- oder Winiersehnitt kann man ferner 
die Arbeit des Abraupens verringern ; denn Alles, was unter der Sage 
oder dem Messer fallt, darf nicht mehr geraupt werden. Verlegt man 
aber den Baumschnitt in's Friihjahr, so muss man schon vorher 
die Baume von Raupennestern gereinigt haben, weil bier Aufschub 
nicht zulassig ist, man auch alle Arbeiten nicht zugleich verrichten 
kann, folglich muss man Zweige raupen, die spater doch durch 
die Sage fallen. 

Mehrere Jahre nun habe ich, von dieser Ansicht geleitet, in 
meinem Obslgarten den Herbstschnitt angevvandf, ohne irgend einen 
Nachtheil zu verspiiren. Vielmehr stehen die Baume frisch und an- 
sehnlich, wachsen iippig und sind fruchtbar und finden allgemeinen 
Beifall. 

Welche Erfolge der Herbstschnitt auf Kirschen hat, habe ich 
nicht hinreichend beobachten konnen; aber Pflaumen, Aepfel und 
Birnen stehen frisch und gesund. 

Es ware ja moglich, dass durch den Herbstschnitt der so sehr 
schadliche Harzfluss bei dem Steinobst verhindert vvtirde; in dieser 
Beziehung sagte ich, das ich Kirschen nicht hinreichend habe beob- 
achten konnen (wegen Mangel an Baumen). 

| und Er-' 
gewonnen und dargethan zu haben, 
wohl und gut im Herbst und Winter, wie im Fruhjahr ausgefuhrt 
werden kann. Wichtiger aber noch ist es, zu beweisen, dass es 
nicht bios ohne Nachtheil im Herbst, selbst im Winter geschehen 
kann, sondern dass es entschieden vortheilhaft zu dieser Zeit ist, 
und zum Wohl und Nutzen der Obstbaume geschehen muss. 

Zwar ist diess meine Ansicht und meine Baume bestatigen sie, aber 
sie kiinnten auch bei dem Friihlingsschnitt gleich kraftig und ansehnlich 
stehen und ich will daher kein absprechendes Urtheil aufstellen. Eine 
Parallele des Obstbaumschnitts mit dem Weinschnitt machtes miraber 
aacheinleuchtend, dass der Herbstschnitt Vorzuge vor dem Friihlings^ 
schnitt hat. Zwar thrant der Obstbaum nicht, wie der Wein, aber 
wie viel Saft im Fruhlinge verdunsten mag, wenn kein Pilaster auf 
die Wunde geleget, konnen wir weder messen noch wiegen. 

Beobachtungen miissen also zu der Erfahrung und Wahrheit 
leiten, ob der Herbstschnilt auch besser ist als der Friihlingsschnitt, 
und nicht bios von gleichem Werthe. Und diese wiirden sich am besleri 
in einem Garten ergeben, der beim Herbst- oder Winterschnitt kraf- 
tiger und frischer erftinde, ;ils vol JchniU, oder in 
einem Garten, der zur Ilalfir dun-li .l.-u H^rbstschnitl, zur Halrte durch 
den Fruhlingsschnilt behandell wurde. 

Gartenfreunde und prufende, forschende Obstziichter werden 
vielleicht hierdurch angeregt,  Beobachtungen  anstellen, um einen 
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Erfahrungssatz zu erlangen,   der   bei dem Onsthau  nirht   unwich- 
tig isr. 

Wrietzen, Janner 1852. 

Ueber die Wirkiuigeii von dem Genusse der 
Platterbsen. 

Aus einem Aufsatze des Freiherrn von J a c q u i n , im Auszuge mitgetheilt 
von H. Kalbranner. 

Das bslerreichische botanische Wochenblalt hat bereils mehrere 
Aufsatze uber die giftigen Eigenschaflen einiger Papilionaceen ge- 
bracht; da jedoch die Ansichten verschiedener Autoren hieruber 
nicht ubereinstimmen, dieser Gegenstand aber in medicinischer und 
okonomischer Hinsicht voile Beachtung verdient, so wird hier eine 
daraufbeziigliche Mittheilung, welche den Freiherrn von Jacquin 
und Herrn Dr. G r u b e r zu gemeinschafllichen Verfassern hat, und 
in den Verhandlungen der k. k. Landwirthschaflsgesellschaft in Wien 
9. Band, 1. Heft, S. 67 enthalten ist, urn so mehr am geeigneten Orte 
sein, da die ervvahnten Verhandlungen dem botanischen Publicum 
weniger bekannt sind. 

Besonderes Interesse durfte dieser Aufsalz fur die vaterlandi- 
schen Botaniker haben, da es die letzte wissenschaftliche Arbeit ist, 
welche unser hochverehrter Lehrer in der Botanik, Joseph, Freiherr 
von Jacquin, im Jahre 1839, kurz vor seinem Tode geliefert hat. 
— Im Nachstehenden erlaube ich mir daher die Abhandlung im Aus- 
zuge mitzutheilen. 

Der Erste, welcher den Genuss der Platlerbsen zu verdachtigen, 
und besonders die Saraen von Lathyrus Cicera als eine der Ge- 
sundheit der Menschen und Thiere nachtheilige Nahrung zu bezeich- 
nen suchte, war Duvernoy, Arzt zu Miimpelgard, der diese 
Meinung in seiner im Jahre 1770 erschienenen lnauguralschrift ver- 
ofFentlichte. Nach seiner Angabe soil der anhaltende Genuss des 
Brotes aus Platterbsenmehl bei Menschen Lahmung der Beine be- 
wirken. Diese Erfahrung soil eigentlich von Dr. B i n n i n g e r zu 
Miimpelgard herruhren, der die beschuldigte Hulsenfrucht fur den 
Samen eines Ervum erklart. mil M. Si aierin auf Hippokrates 
beruft, welcher erzahlt, dass, als zur Zeit einer Hungersnolh die 
Einwohner von Aino sich anhaltend von Hulsenfruchten ernahrt hat- 
ten, sowohl Manner als Frauen von einer Schwache der unteren 
Extremilaten befallen wurden. 

Desparanches, Arzt zu Blois, schreibt ebenfalls uber 
die Schadlichkeit des Mehles der grossen Plallerbse zum Genusse; da 
aber bei der haufigen Cultur derselben in Frankreich als Futter- 
pflanze erfahrne Oekonomen uber deren giftige Wirkung nichts er- 
wahnen, so durfte vielleicht eine Verwechslung mil Ervvm monan- 
thos oder E. Ervilia statfgefunden haben, welche nebst der Platt- 
erbse mit dem franzosischen Volksnamen Jaross belegt wurde. 

Dr. H i r z e 1, in Zurch, und Dr. T o z z e t i, in Florenz, er- 
vvahnen ebenfalls einzelne Falle, wo auf langeren Genuss der Platt- 
erbse Lahmungen eingetreten vvaren. 
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