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V O R W O R T.

Die Wiederherausgabe der im Titel genannten 
„Flora von Deutschland “ ist gewiss ais ein glilck- 
licher Gedanke zu bezeichnen, da es uns an einem 
auch Privatbibliotheken zuganglichen Kupferwerk zur 
Zeit durchaus fehlt.

Zur Neubearbeitung aufgefordert, ubernahm ich 
diese Arbeit sehr gem, und zwar nach folgender 
Uebereinkunft. Die Tafeln sind durchweg korrekt 
gezeichnet und fanden sich nur ilusserst wenige 
darunter, welche ganzlich beseitigt und durch neue 
Zeichnungen ersetzt werden mussten. Dagegen be- 
durfte das Colońt einer Neubearbeitung, und wir 
geben uns der Hoffnung hin, dass man in diesem 
Punkt im Yergleich mit der friiheren Ausgabe einen 
wesentliehen Fortschritt erkennen wird. Ferner 
waren hie und da Lucken auszufftllen. Wo seit 
dem Erscheinen der ersten Ausgabe neue Arten 
unterschieden wurden, oder die Flora durch Ein-
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wanderung von solchen bereichert worden ist, da 
war eine Erganzung unerlasslich und so wird der 
aufmerksame Yergleicli beider Ausgaben zeigen, dass 
eine ansehnliche Zahl neuer Tafeln hinzugefiigt ist. 
Bei solchen Gattungen freilich, wie llubus und Rosa, 
wo eine TTnzahl von Fornien oft von verschiedenen 
Forschem ganz yerschieden bezeichnet und abge- 
grenzt werden, rnussten wir uns auf die Abbildung 
der Stammgruppen beschranken, die Wiedergabe der 
hunderte unterschiedener Fonnen deil Specialisten 
auf diesem Gebiete uberlassend.

Die Bastarde haben wir vorlauflg ebenfalls un~ 
berucksichtigt lassen mtlssen, jedoch sind sie in móg- 
lichster Yollstandigkeit im Text erwahnt worden.

Von den Cryptogamen haben wir, wie es in den 
neueren Floren tiblich, die Gefasscryptogamen auf- 
genommen. Die niederen Cryptogamen bedurfen 
einer besonderen Darstellung, welche fur sich allein 
ein vielbandiges Werk erfordert.

Dass der Text einer gilnzlichen Umarbeitung be- 
durfte, ist selbstverstandlich, denn seit dem ersten 
Erscheinen des Werkes ist die Morphologie und mit 
ihr die morphologische Kunstsprache eine vollig 
andere geworden. Bei der Ausarbeitung sind wir 
yor allen Dingen von dem Gesichtspunkt ausgegangen,



dass das Werk zur Orientirung in der Flora bestimmt 
ist; deshalb haben wir dem ganzen Buch einen 
Schltissel zur Aufsuchung der nattirlichen Familien 
vorangeschickt, jeder Familie einen Schltissel zur 
Aufflndung der Gattungen und Arten. So glauben 
wir, dass sell>st der yóllige Anfanger sehr bald lernen 
wird, jede Pflanze leicht aufzufinden und sicher zu 
bestimmen. Dieses Auffinden ist nur moglich, wenn 
die Familien in der Keihenfolge des Systems und 
nicht, wie in der frtiheren Ausgabe, in einem bunten 
Durcheinander mitgetheilt werden.

Fur den Gebrauch bemerken wir, dass die Nummer 
der Familie im Schltissel stets derselben Familien- 
nummer im Text entspricht. Der Anfanger schlagt 
zuerst die Familie nach und dann an betretfender 
Stelle Gattung und Art.

Dass ich die von Endlicher, Schleiden und Le Maout 
begrtindete, von mir seitdem weiter ausgebildete 
Darstellung des Pflanzensystems im Wesentlichen 
l)eibehalten habe, wird sicherlich der leichten Be- 
nutzung des Werkes su Gute kommen. Es hat sich 
diese Methode nicht nur in den botanischen Vor- 
lesungen von Schleiden und spater von mir seit nun 
40 Jahren ais diejenige bewahrt, welche auch dem 
Anfanger die Beschaftigung mit den Pflanzen lieb



und werth ma,elit, weil sie ihm gleich in die Kennt- 
niss wesentlicher Merkmale einfuhrt und ihm dadurch 
eine Sicherheit im Bestimmen verleiht, die er ver- 
gebens sowohl im Linne’schen Schltissel ais in der 
sogenannten streng analytischen das lieisst leeren 
logischen Methode sucht; —  sondern ich habe sclion 
bei dem ersten Erscheinen meines ldeinen Excursions- 
buchs und seitdem gar haufig ans den yerschiedensten 
Kreisen zustimmende Kundgebungen uber die Braucli- 
barkeit, Leichtigkeit und Sicherheit meiner Methode 
erhalten, so dass die in anderer Richtung laut ge- 
wordenen Stimmen lcaum Beachtung yerdienen, zu- 
mal wenn sie von offenbaren Nichtsystematikera 
ausgehen (Botanische Zeitung 1878 No. 46 und 47), 
die niclit melir im Stande sind, sieli aus ihrem alten 
Schlendrian lierauszufinden oder gar von Dilettanten 
aut dem Gebiet der Botanik (Oesterr. Botan. Zeit- 
schrift 1878 Nr. 7, S. 240).

Dass ich meine Methode niclit fur yollkommen 
halte, sondern sie unablassig zu verbessern suche, 
wird der Unbefangene auch indiesem Werk gewahren.

Um indessen auch demjenigen Anfanger gerecht 
zu werden, der sich an das Bestimmen nacli dem 
Linne’sclien System einmal gewohnt hat, folgt auf 
den Sclilussel des naturlichen Systems eine Darstel-



lung des Linne’schen mit Angabe derjenigen Pflanzen, 
die man in jeder Classe und Ordnung zu suchen bat.

Die Tafeln enthalten jedes Mai die Angabe der 
naturlichen Familie wie auch der Linne’schen Classe 
und Ordnung.

Besondere Erwagung bedurfte die Bestimmung 
der Grenzen dieser Flora. Zunachst sind wir be- 
strebt gewesen, die Flora des deutschen Reiches in 
einem vollstandigen Bilde zur Darstellung zu bringen 
und glauben damit in der That einem Bedurtniss 
entgegenzukommen, da ein yollstandiges Kupferwerk 
unserer heimischen Flora bis jetzt niclit existirt 
und selbst die bloss beschreibenden Floren nicht 
alle vollstandig sind. Die Besitzer meiner Ausgabe 
von Koch’s Taschenbuch*) werden diese Flora theils 
ais ein mit jenem correspondirendes Kupferwerk, 
theils auch zur Erganzung, Berichtigung and Ver- 
vollstandigung benutzen kónnen.

Da nun die friilieren Ausgaben unseres Kupfer- 
werkes weit uber die Grenzen des Deutschen Reiches 
hinausgreifen, so konnte auch uns eine Erweiterung 
der Grenzen nicht erspart bleiben; wir haben daher

*) Dr. W. D. J. Koch. Taschenbuch der Deutschen und der 
Schweizer Flora, ganzlich umgearbeitet von E rnst H allier. 
Leipzig 1878.



so viel wie irgencl thunlich die Grenzen von Kochts- 
Synopsis eingehalten, also unsere Flora tiber die 
Schweiz und die Deutsch - Oesterreichischen Lander 
ausgedehnt. Auf Grenzstreitigkeiten im Einzelnen 
lassen wir uns dabei nicht ein; dass wir aber so 
viel wie irgend thunlich diese Grenzen eingehalten 
haben, wird man gleich im ersten Bandę gewahr 
werden.

Schliesshch bleibt uns noch die angenehme 
Pflicht, allen den Freunden und Gonnern unseren 
Dank auszusprechen, die uns auch bei diesem TJnter- 
nehmen so liebenswurdig und thatkrilftig untersttttzt 
haben.

Jena, im December 1879.

E. und A. Hallier



S c h l i i s s e l
zur

Bestiminung der liatiirliclien Familie.

1. Pflanzen ohne dem blossen Auge sichtbare Bliithert1)
d. h. ohne Staubblatter,2) Samenknospen;l) und 
Carpelle (P istille)..........................C ryp to g am a e 3.

2. Pflanzen mit dentlichen Bltithen, mit Staubbliittern 
und Samenknospen, welche mit Ausnahme der Coni- 
feren von Carpellen umschlossen sind:

Phanerogamae 4.
o. Landpflanzen4) , dereń Sporenfriichte (Sporangien) 

entweder auf der Riickseite unveriinderter oder um- 
gewandelter fortlaufender5) Blatter (Wedel, frondes) 
stehen (eigentliche Farne) oder ans ganzen Blatt-

1) Unter Bluthe versteht man den Geschleclitsapparat, welcher 
bei den Cryptogamen mikroskopiach klein ist, bei den Phanerogamen 
dem blossen Auge sichtbar.

2) Staubgefiisse, stamina.
3) DieSamenanlagen(Samenknospen) sind entweder frei, d.h. nicht 

in hohle Blattorgane eingeschlossen (Coniferen) oder sie werden von der 
Fruchtanlage (pistillum) umhullt. Diese heissthier: Carpell; bestehtsie 
aus mehren Blattanlagen, so werden dieselben Carpellblatter (carpidia) 
genannt. Sonst wird das Carpell auch ais „Gynaeceum*1 bezeichnet.

4) Hocbstens einzelne bisweilen an nassen Orten, Bachrandern etc. 
wie z. B. Strutkiopteris.

5) Fortlaufend oder schuppig (folium scutatum) heisst ein Blatt, 
dessen Spreite die Fortsetzung des Stiels bildet, so dass der Stiel in 
die Ebene der Spreite fallt, wogegen beim schildstieligen Blatt (folium 
peltatum) die Spreite senkrecht gegen den Stiel gorichtet ist.



abschnitten hervorgehen (Ophioglosseae), aber niemała 
achselstiindig oder an schildstieligen Bliittern:

Fam. 1: Filices. 
Land- und Sumpfpfłanzen, dereń Sporenfriichte auf der 
Innenseite (Riickseite) schildstieliger in Ziipfchen zu- 
sammengestellter Blatter stehen; Yerastelung wirtelig; 
Blatter zu scliuppigen Scbeiden verbunden:

Fam. 2 : Eąuisetaceae. 
Landpflanzen (bisweilen in Torfmooren), dereń Sporen- 
fruchte einzeln in den Blattacliseln stehen; zarte, moos- 
artige oder knollige dichotomisch verastelte Stamme 
mit kleinen Bliittern . Fam. 3: Lycopodiaceae. 
Wasserpflanzen, schwimmend oder wurzelnd, die 
Sporenfriichte sitzen in Sporangienbehaltern, welche 
ganzen, gestielten oder stiellosen Bliittern entsprechen:

Fam. 4 : Rhizocarpeae.
4. Pflanzen ohne Carpell, diklinisch,1) mit nadelfórmigen 

oder schuppigen Bliittern; Stamme holzig:
Fam. 5: Coniferae. 

P fla n zen  m it C arpell, welches spiiter die Sam en 
ais Fracht einhiilłt.......................................................... 5.

5. Stengel und Blatter durch Parallelnerven lan gs-
s t r e i f ig ;  Blattnerven parallel oder vom Mittelnerven 
nach dem Blattrand verlaufend; Bliithen meist drei- 
zahlig, seltener zweizahlig; G efassbiindel is o lir t  
und auf dem Stengelquerschnitt ais Punktirung 
sichtbar......................................Monocotyledoneae (>,

1) D. h. Staubbliitter und Carpelle in verscbiedenen Bluthen oder 
auf verschiedenen Pflanzen.



Nerven durcli Adern n etz ig  rerbunden; Gefassbiindel 
auf dem Querschnitt r in g form ig  vereint; Bliithen 
haufiger bzahlig oder 2zahlig; Cotyledonen fast 
immer opponirt Dicotyledonae 17.

6. B liithen einzeln oder k olben stiin d ig , meist 
jede von einem Deckblatt gestiitzt, mit 3zahligem 
(selten dzahligem) Perigon, oder perigonlos, aber 
n icht mit 2zahligen oder einzelnen Spelzen . . .  7. 
B liithen ahrenstandig ; die 1 bis vielbliithigen 
Aehren von einem scheidigen Deckblatt oder von 2 
(selten 1 bis mehre) Hiillspelzen gestiitzt; die weib- 
lichen and gynandrischen Bliithen meist 2 sp e lz ig , 
selten lspelzig oder spelzenlos; Pflanzeu grasartig
(G lum aceae)...................................................................... Ił}.

7. Bliithen perigon los oder mit e in fach em , keleh- 
artigem, vierzahligem Perigon; n iem als mit Doppel-
perigon..................................................................................8.
B liithen stets mit D op p e lp er ig on , meist 2 X  
Szahlig, seltener 2 X  d z a h l ig ....................................... 9.

8. B eb la tterte  W asserpflanzen  mit deutlich  ge- 
g liederten  aufstrebenden  Stengeln; Carpell ein- 
bliittrig oder mehrblattrig and dann vbllig apocarp; 
Fruchte stets lsa m ig  . . F a m . 6 :  N aiad eae.

Sum pf- and U ferpflanzen  mit un gegliederten  
kriechenden Rhizomen ohne aufstrebende Stengel, 
mit schilfartigen Blattern und kolbenstandigen 
Bliithen; Fruchte lsamig, nussartig; unter den 
Bliithen haarformige oder schuppige Blattchen:

F a m . 7 : T yp h acea e .



B la ttlo se  sehr k le in e  sch irim m ende W a sser- 
p flanzen  mit lin sen fo rm ig en  oder blattchen- 
fórmigen Achsen; Carpell lbliittrig, 1- bis mehr-
knospig................................Fam. 8: Lemnaceae.

K n o llig e  oder k riech en de R h izom p flan zen , 
an sumpfigen oder trockneren Orten; Bliithen auf 
fleischigem von einer tutenformigen Spatha um- 
h iilłtem  K o lb en ; Friichte Ifacherig, beeren artig :

Fam. 9: Aroideae.

9. C arpell ohne S taubw eg (das Pistill vollig griffel- 
los), 3facłierig mit melirknospigen Fachem; Bliithen 
gynandrisch, 2mał Szahlig, auf d ickem  K o lb en , 
welcher von einer s ch ilfb la tta r t ig e n  S patha ge- 
stiitzt wird; im Schlamme kriechende Rhizome mit 
schilfartigen Blattern . . . Fam. 10: Acoreae.
S taubw ege a p oca rp , d. h. getrennnte Griffel vor-
h a n d en ............................................................................... 10
S ta u b w eg  paracarp , d. h. nur eine einzige Griffel- 
rohre vorhanden, 3- bis m ehrlappig.......................... 11.

10. S u m p f- und W a sse rp fla n z e n ; C arpell 6- bis 
m eh rb la ttr ig , 6- bismehrfacherig; Staubblatter der 
gynandrischen Bliithen nach  innen aufspringend:

Fam. 11: Alismaceae.

L an d p fla n zen  an feuchten und trocknen Orten; 
C arpell S b la ttr ig , 3facherig (selten Gfacherig); 
Staubblatter stets n ach  aussen aufspringend:

Fam. 12: Colchicaceae.

11. B liithen  gyn an d risch  (Landpflanzen)..................... 12.



B liithen  dioeciscli (Wasserpflanzen):
Fam. 20: Hydrocharideae.

12, S taubb la tter v o llig  h y p o g y n i s c h ................... IB.
S taubblatter e p i g y n i s c h ....................................14.

IB. Pflanzen grasartig  oder b in sen artig , Perigon 
klein, bleibend, 2 X  3zahlig: Fam. 13: Junceae. 
Z w iebeln  oder undeutlich gegliederte Staninie; 
Perigon ltronenartig, verganglich; Kapselfruclite:

Fam. 14: Liliaceae. 
G egliederte R hizom e oder Stamme; Beeren- 
f r i i c l i t e ..........................Fam. 15: Smilaceae.

14. S taubb la tter 8 oder 2 X 3 ;  B liithen m eist ein-
fach  s y m m e t r is c h ....................................................15,
S taubblatt 1, selten 2, B liithen  verw ick elt 
symmetrisch mit auffallender Lippe:

Fam. 19: Orchideae.
15. Z w iebeln  oder ungegliederte Stamme; Perigon 

kronenartig; Staubblatter 2 X 8 :
Fam. 16: Amaryllideae. 

G egliederte  sch lingende Stam m e; Perigon 
klein; Staubblatter 2 X 3 :  Fam. 17: Dioscoreae. 
S ta u b b la tter  3, nacli aussen au fspringend:

Fam. 18: Irideae.
16. P e r ig o n  der weiblichen und gynandrischen Bluthen 

aus 2 gleichen, rechts und links stehenden unten ver- 
bundenen Spelzen gebildet, das der weiblichen Bliithen 
die Prucht einhiillend, das der gynandrischen in 
Borsten oder Haare zersclilitzt oder ganz fehlend:

Fam. 21: Cyperaceae.



P e r ig on  der fast immer gynandrischen Bluthen eine 
iiber der Blttthe (nacli innen und oben) inserirte 
Spelze (Innenspelze) darstellend, der mich aussen und 
unten eiu spelzenartiges Deckblatt (Aussenspelze) 
gegeniibersteht. Selten die Innenspelze fehlgeschlagen:

Fam. 22: Gramineae.
17. Dicotyledoneae.

Bluthen perigonlos oder mit Perigon, aber n iem als 
mit deutlichem Kelch oder grossem kronenartigem 
Perigon; Friichte l fa c h e r ig , selten Sfacherig; n ie 
m als apocarp oder hem iapocarp ................................18.
B lu th en  m it d eu tlich em  P e r ig o n , oft dasselbe 
scheinbar hi Kelch und Krone getrennt; die meist 
za h lre ich en  S ta u b b la tter  w endelstiind ig  
(schraubig), haufig auch die ubrigen Bluthenwirtel; 
Blume volłkommen h y p og yn isch ; C arpell a p o 
ca rp ,1) syncarp oder p a r a c a r p .......................... 27.
B lum e d eu tlich  in K elch  und K ron e  getrennt; 
bisweilen nur ein einfaches blumenartiges, dann stets 
ep ig y n isch es  Perigon (Aristolochiaceae); Kelch und 
Krone oder beides mitunter fehlgeschlagen (Euphor- 
biaceae, Fraxinus), dann das Carpell schizocarp,1 2) 2 bis 
3facherig; bei vollig epigynischen Bluthen der Kelch

1) Apocarp heisst ein mehrbliittriges Carpell mit vollig getrennten 
Fruchten; sind diese unten verwachsen, aber wenigstens die Staub- 
wege. frei, so heisst das Carpell syncarp.

2) schizocarp heisst das Carpell, wenn der Fruchtknoten durch 
Einrollen der Carpellblatter gefachert, der Staubweg aber einfach, 
also paracarp, ist.



bisweilen verkummert oder in einen Pappus aus- 
w ach send ........................................................................28.

18. B liith  en p erig on los , einzeln in den Achseln 
w irte lstiind iger B latter; statt des Perigons eine 
10 bis 12spałtige Htille vorlianden; Wasserpflanzen:

Fam. 23: Ceratophylleae. 
Bliitlien m itP e r ig o n  oder statt des Perigons ein 
sckuppiges oder schussehormiges Nectarium, bisweilen 
eine Anzahl von Deckblattern (Myriceae) vorhanden: 19.

19. P erigon  mit dem Carpell verw achsen, ep igy-
nisch; Biust') baufig cymatisch; Schmarotzerpflanzen: 20. 
P erigon  v o llig  b y p o g y n isch , oder fehlend, 
n iem alsm it dem Carpell verbunden, Biustselten 
cymatisch; Nichtschmarotzer......................................... 21.

20. Sam enknospen 2— 5 auf e inem M ittelsau lchen ; 
einsam ige Sch liessfrucht oder Stein frucht; 
Pfianzen auf den Wnrzeln verschiedener Gewachse 
schmarotzend, chlorophyllbildend; B luthen gynan-
d r i s c h ......................... Fam. 24: Santalaceae.
Sam enknospe einzeln, grundstandig; lsam ige 
(aber meist polyembryonische) B eeren frucht mit sehr 
k lebrigem  Pleisch; S taubblatter v ie lfa ch er ig , 
atu Grunde oder ganz mit dem Perigon verbunden; 
Bliitlien gynandrisch oder unacht diklinisch; holzige 
Pfianzen, auf' Baumen schm arotzend:

Fam. 2B: Loranthaceae. 1

1) Biust ist der altere Name fiłr Bliithenstand; bei der Cyma.
bluht das Ende der Zweige; unterhalb der Bliithe entstehen aus den
Blattachseln 2- bis mehre ebenfalls bliihende Zweige u. s. f.



21. B ltithen m on ok lin isch  (d. h. a lle  gynandrisch1) 
mit Carpell und Staubbliittern) bisweilen dikliniscli 
und dann mit r in g fo rm ig en  K eim , kniiuelig, stets 
m on ocarp  und lk n o s p ig ;  trock ne  S ch lie ss - 
fr iich te ; k rau tige  P flan zen , selten niedrige 
Straucher; P er ig on  einfach oder doppelt . . . .  22. 
B liith en  stets d ik lin isc li; Staubbliithen vor den 
Perigonb. inserirt; Carpell monocarp, lknospig; 
k ra u tig e  P flan zen  m it S ch liessfru ch ten  oder 
H o lzp fla n z en  (Picus, Morus) m it sa ftig en S ch e in - 
f  ruch ten. Keim n iem als ringformig; Bliithen meist
k n a u e lig ...........................Fam. 28: TJrticaeeae.
B liithen  g yn a n d risch , einzeln  in den Blatt- 
achseln oder in D o ld e n ; Fruchtknoten 1- bis 
2facherig; reife Frucht lsamig; Perigon deutlicli;
Ba unie mit faltigen Blattern: Fam. 29: Ulmaceae. 
H olzp fla n zen  m it d ik lin isch en  B liithen , mit 
oder ohne Perigon, die mannlichen Bliithen (oft auch 
die weibłichen) in sch la ffe n  A ehren  (Katzchen, 
amentum) angeordnet; Carpell 1- bis 3 facherig; Frucht 
1- bis mehrsamig, Kapsel, Schliessfrucht oder stein-
artige N u s s .....................................................................23,
S trau ch er (nur Passerina ljahrig) mit Bliithen in 
verschiedenen Blusten, aber n iem als lcatzchenartig, 
fast immer g y n a n d risch , mit deutlichem Perigon;

1) Der Referent in der „Bot. Zeitung“ , 1878, Spalte 731, identi-
fieirt mit Unrecht die Ausdrueke „monoklinisch1 11 und „gynandrisch11. 
„Monoklinisch11 ist der Gegensatz zu „Miniach11, wo die Bliithen theils 
gynandrisch, theils ungeschlechtig sein kormen.



Carpell monocarp, lknospig; Beeren oder Stein- 
beeren ls a m ig ..................... ....................................24.

22. Sam enknospe and Keirn orth otrop ; Perigon oft
2 w ir t e l ig .....................Fam . 26 : P olygon eae .
Sam enknospe und Keim cam pylotrop ; Perigon 
e in fa ch .............................. Fam . 27: O leraceae.

23. Am entaceae (Katzchentrager). Perigon felilt. Statt 
desselben 1 bis 6 hypogynische Sehuppen, welehe 
(bei den Einheimischen) mit dem monocarpen Carpell 
zu einer S tein frncht verwachsen; niedrige Striiucher:

Fam . 3 0 : M yriceae. 
Carpell 2b liittrig , paracarp (lfacherig); v ie l- 
samige 2k lapp ige  Kapsel; statt des Perigons ein 
schuppiges oder schusselfdrmiges N ectarium ; 
Bliitlien d ioecisch ; Baume und Straucber:

Fam . 31: Salicineae. 
Carpell 2 b la ttr ig , sch izocarp (2faclierig), mit 
2 einknospigen Fachem; S ch liessfru ch t durch 
Fehlschlagen lfacherig, lsamig; Baume mit ino no e- 
cischen Bluthen . . . Fam . 32: B etulaceae.
C arpell 2 b la ttr ig , paracarp; einzige Samen
knospe aufrecht, orthotrop; Steinbeere mit 2- oder 
4klappigem in die Klappen zerfa llenden  Stein; 
Baume mit m onoecischen Bluthen:

Fam . 33: Juglandeae. 
C arpell2  — 6 b 1 iittrig, schizocarp (2 — 6 faclierig); 
nussartige S ch liessfru ch t, durch Fehlschlagen 
lfa c h e r ig , lsam ig , von einer aus Deckblattem ge-

Flora I. 2



gebildeten Cupula gestiitzt oder eingeschlossen; 
Biiume mit m ono e cis cli en Bliithen:

Fam. 34: Cupuliferae.
24. A n th eren  m it Spalten  au fspringend . . . .  25. 

A n th eren  m it K lappen  au fspringend . . . .  26.
25. U n ach te  S te in fru ch t, vom  fle is c liig  ans- 

w ach sen d en  P e r ig o n  um sch lossen :
Fam. 35: Elaeagneae. 

B eere  oder S ch liess fru ch t; Perigon kr on enartig, 
ab fa l l i g ..................... Fam. 36: Thymeieae.

26. B eere , vom k e lch a rtig e n , auswachsenden oder 
bleibenden Perigon gestiitzt oder umfasst:

Fam. 37: Laurineae.
27. C arpell syncarp oder apoearp , d. h. stets mit 

ges o nder ten Staubwegen, bisweilen monocarp; 
e insam ige S ch liess fru ch te  oder mehrsamige 
S ch lau ch e  oder Sch lau ch k apseln :

Fam. 38: Rammculaceae. 
C arpell paraearp mit weit ins In ner e yorspringen- 
den p la tten fo rm ig en  Placenten; Wasserpflanzen 
mit sch w im mend en Blattern:

Fam. 39: Nymphaeaceae.
28. K eleh  liy p og y n isch  oder undeutlieh perigynisch; 

nur bei Vaccinium, lceimtlich an den geschwanzten, 
mit Lochem aufspringenden Antheren (s. Erioineae)
o b e rs ta n d ig .....................................................................21).
K e lch  deutlich  p er ig y n isch  oder epigynisch . . 60.

29. Kr one d ia ly p e ta l (mit freien Kronblattern) selten 
Malvaceae) am Grandę sch wach yereint; dann die



Staubwege apocarp, aber unten z u einer Siiule ver-
bunden............................................................................. BO.
K rone gam op eta l, selten dialypetal, darni das 
Carpell stets scbizocarp ’) (gefachert mit einfachem 
Staubweg), Staubwege am Ende niem als apocarp 40. 

BO. Carpell paracarp oder m onocarp (ungefachert), 
niem als acht schizocarp; nur bei den Cruciferen 
durch eine falsche hautige Scheidewand unaclit 
2facherig, bei denElatineen und beiSilene durch Ein- 
rollen der Carpellblatter unten 3- oder Sfacherig . BI. 
Carpell apocarp oder syncarp , d. b. die Staub
wege stets apocarp2) oder s y n c a r p ............................ 00.

31. Carpell m onocarp mit kurzem Staubweg; Beeren-
frucht oder Kapsel 1- bis mehrsamig; Antheren 
mit K lappen au fspringend, vor den K ron- 
b la ttern  inserirt . . Fam. 40: Berberideae. 
Carpell 2- bis m e h r b l a t t r ig ................................. 32.

32. Samen an einer P lacen ta  cen tra lis  (Mittel-
siiulclien) a n g eh e fte t...................................................... 33.
Samen an w andstandigen P lacenten  angeheftet: 34.

33. M ittelsau lchen  frei, sehr selten (Silene) im unteren 
Theil die eingerollten Carpellblatter Fiicher bildend:

Fam. 41: Caryophylleae.
1) Audi bei den Asdepiacleen uncl Apocyneen ist der Staubweg 

am Ende paracarp, obgleicli er unmittelbar tiber dem Fruelitknoten 
sieli in zwei apocarpe Staubwege trennt.

2) Hier ist wohl darauf zu acliten, dass bei den Butacsen schein- 
bar nur 1 Staubweg vorhanden ist, ebenso bei den Zygopbylleen. 
Bei beiden Familien sind namlidi die syncarpen Staubwege aufs 
innigste zu einer Siiule verbunden. Man erkennt diese Familien leicht 
an dem kissenformigon driisigen Carpelltrliger.



M ittelsau lchen  m it deu e in g e ro llte n  C arpell- 
b lattern  verbunden, daher die Fracht g e f ach ert; 
Carpell ohne Staubweg, direkt in die Mundungs- 
lappen gespalten . . . .  Fam. 42: Elatineae.

NB. Wegen ihrer nahen Verwandtschaft mit den 
Caryophylleae geliort diese Familie .hierher, 
doch ist die Fracht eigentlich schizocarp und die 
Familie daher in der Abtheil. 40 aufzusuchen. 

C arpell ohne Staubw eg, oben mit dreispaltigem 
Loch statt der Mundung yersehen; S treubiłchse 
oben  o ffen ; Staubblatter auf einer schiefen Seheibe
in s e r ir t .......................... Fam. 44: Resedaceae.
C arpell mit deu tlich en  M iindungslappen, oben 
geschlossen, nieist mit deutlichem Staubweg, bis- 
weilen die Miindungslappen auf dem Fruchtknoten 
zuriickgeklappt............................................................... 35.

35. B liithen  k le in , ein fach  sym m etrisch ; S ta u b 
b la tter  auf einer r in g form ig en  S eh eibe  inserirt; 
Striiucher oder Halbstraucher mit schlaffen Zweigen 
und kleinen nadelformigen Bliittern:

Fam. 43: Tamariscineae. 
B iuthen  deu tlich  e n tw ick e lt ; S taubblatter 
v o ll ig  fre i au f dem B liithenboden  stehend;
Blatter f l a c h .......................................................................36.

36. S taubw eg  g e b o g e n .......................................................37.
Staubw eg grade od er f e h l e n d ............................38.

37. B liithen  ein fach  sym m etrisch ; S taubb la tter 
zah lre ich ; Kapsel 3- bis mehrldappig; k leine 
S tr a u c h e r .......................... Fam. 46: Cistineae.



B luthen  v erw ick e lt sym m etrisch; Staub- 
bliitter 5; Kapsel 31dappig; krantige Pflanzen:

Fam. 46: Violaceae.
38. M ilndungslappen 3, deutlich  entw ickelt, oft 

sogar der Staubweg in 3 apocarpe Staubwege ge- 
spalten; Placeuten auf der M itte der Fruchtklappen; 
reizbare Haare oder Driisen an Blattern oder Bluthen:

Fam. 47: Droseraceae. 
M tindungslappen 2 bis mehre, auf dem Fruclit- 
knoten oder meist kurzeń Staubweg liegen d ; Pla- 
centen plattenformig yorspringend oder wandstandig; 
Pflanze olme reizbare H a a r e .................................... 39.

39. Staubw eg sehr kurz oder feh lend ; Staub- 
b latter frei; Carpellblatter 2 bis mehre; Kelcli 
2blattrig, hinfallig . Fam. 48: Papaveraceae. 
Staubw eg deutlich ; Staubbliitter 4 (scheinbar 6), 
in 2 Biindel verb unden; Kapseln 2klappig, mehr- 
samig oder Schliessfruchte lsamig; Kelcli 2blattrig, 
oft dauernd (erst beim Yerbliihen abfalłig):

Fam. 49: Fumariaceae. 
Staubw eg kurz; Staubbliitter viełe oder 3 mai 2, 
mit sehr langen Filamenten, aber n icht tetrady- 
namisch; Eh-ucht stets lfa ch e r ig :

Fam. 50: Capparideae. 
Staubw eg kurz; Staubbliitter 3 mai 2, tetrady- 
namisch; Fruchtknoten durch eine hautige Sclieide- 
wand 2 fach erig  . . . Fam. 51: Crucferae.

40. Sam enknospen an der Y en tra lse ite  der einge- 
rollten sehizocnrpen Carpellblatter (in den inneren



Fachwinkeln) oder bei schwacher Binrollnng an 
wandstandigen Placenten oder fast basal angeheftet 41. 
Sam enknospen an einer cen tra len  P lacenta  
(Mittelsaulchen) befestigt............................................... 55.

41. F ru ch tk oten  2 fa ch er ig  oder durch unvollkom-
menes Einrollen lfacherig, m elirknospig . . . 42.
F ru ch tkn oten  mit einer e in zigen  hangenden  
Sanienknospe; Biust kugelig; Alpenpflanzen:

Fam. 63: Globularieae.
F ru ch tk n oten  d ia ch er ig , 4 s a m i g ........................52.
F ru ch tk n oten  3 fa ch e r ig  oder 5 fa ch er ig  . . 54.

42. S ta u b b la tter  niit L o ch e m  au fsprin gen d , in 
eine oben 21appige Halbrohre verbnnden; Bliithe 
verwickelt symmetrisch, ahnlich der Schmetterlings-
b l i i t h e .......................... Fam. 52: Polygaleae.
S ta u b b la tter  mit S palten  au fspringend . . 415.

43. K rone d ia ly p eta l; Frucht in 2 geflugelte S p a lt-
fr iich te  zerfallend; Baume: Fam. 53: Acerineae. 
K rone fast im m er g a m  op ęta ł, nur bei Fraxinus 
entweder fehlgeschlagen oder dialypetal; Frucht 
n iem als z e r fa l l e n d ....................................................... 44.

44. BI ume 4 za h lig , S ta u b b la tter  2; Holzpflanzen:

B liith e  v e rw ick e lt  sym m etrisch  ..................... 51.
40. S ta u b b la tter  2, fr e i ; Beerenfruchte (b. d. Ein- 

heimischen); schlaffe oder schlingende Straucher:

Fam. 54: Oleaceae.
Błume 5- oder m eh rza h lig

45. B liithe e in fach  sym m etrisch

Fam. 55: Jasmineae.



Staubblatter mehr ais 2, m eist 5 .................... 47.
47. Rander der meist sch izocarp en  C arpellb latter 

an der Y en tra lse ite  n icht angeschw ollen ; 
daher die Samenlmospen einfach in den inneren Fach- 
winkeln befestigt, seltener wandstandig (bei unvoll-
kommener Einrollung....................................................48.
Rander der stets sch izocarp en  C arpellb latter
an der Y entralseite an gesch w ollen  und dadurch 
ein falsches Mittełsaulchen bildend:

Fam. 60: Solaneae.
48. S am enknospen zah lreich  in den inneren Fach-

winkeln oder w andstandig......................................... 49.
Sam enknospen in gerin ger Anzalil, fa stg ru n d - 
standig; schlingende oder sehr schlaife Stengel:

Fam. 59: Convolvulac8a3.
49. Stanbw eg am Ende 21appig, oline M ilndungs- 

korper; Carpell paracarp oder schizocarp:
Fam. 56: Gentianeae. 

Staubw eg am Ende mit sch eiben form igem  
M iindungskorper versehen, unten, wie der obere 
Tbeil des Fruchtknotens, olt a p o c a r p .....................50.

50. P o llen  korn ig , verstaubend:
Fam. 57: Apocyneae. 

P ollen  zu keuligen  Massen verk lebt:
Fam. 58: Asclepiadeae.

51. Staubblatter m eist 4, tetradynain isch , b is- 
w eilen  2 oder 5; Fruchtfacher ungleich, oben und 
unten stehend; Pflanzen nicht schmarotzend:

Fam. 61: Scrophularineae.



C h lo ro p h y llfre ie  S chm arotzer; sonst wie die 
Scrophularineae . . . Fam. 62: Orobancheae.

52. S taubw eg  deu tlich  21appig, Lappen u n g le ich ; 
Bltithen verwickelt symmetrisch:

Fam. 64: Labiatae.
S taubw eg  ohne deu tlich e  L a p p e n ..................... 53.

53. B ltithe sch w a ch v erw ick e ltsy m m etrisch , Krone 
rohrig, Saum mit ungleiclien Abschnitten; 4theilige 
Spaltfrucht oder 4facherige Steinfrueht; Samen- 
knospen fast grnndstandig; Staubbliitter meist 4:

Fam. 65: Verbenaceae. 
B ltithe v b ll ig  ein fach  sym m etrisch ; Staub- 
b la tte r  5; Spaltfrtichte 4, seltner 2 und dann 
2facherig...........................Fam. 66: Boragineae.

54. K a p se lfru ch t S fach erig ; Staubbliitter frei; Krone 
einfacli symmetriscli:

Fam. 67: Polemoniaceae.
F rn ch tk n oten  5 fa c h e r ig ; F rucht 1 - bis 
S fa ch e r ig , lsa m ig ; Staubbliitter in Gruppen ge- 
ordnet.....................................Fam. 84: Tiliaceae.

55. C en tra ler Sam entrager v o l l ig  fr e i ; F rucht
e in fa c h e r ig .................................................................... 56.
C a rp e llb la te r  e in g e ro llt  und mit dem Mittel- 
saulchen verwachsen, dahier die F rucht g e facliert: 58.

56. B ltithe e in fach  s y m m e t r is c h ...............................57.
B ltithe v e rw ick e lt  sym m etrisch : Sumpf- und
Wasserpfianzen . . . Fam. 70: Utricularieae.

57. F ru ch t m elirsam ig . Fam. 68: Primulaceae. 
F ru ch t lsa m ig  . . Fam. 69: Plumbagineae.



58. S taubw eg feh lt, das Carpell iiber dem Fruclit- 
knoten sofort in die Miindungslappen tibergehend:

Fam. 42: Elatinaae.
Vergl. unter 33.

S taubw eg d e u t l ic h .................................................... 59.
59. S ta u b b la tterm itS pa lten  au fspringend; Bliithen 

unscbeinbar, 4 zali lig:
Fam. 71: Plantagineae.

Staubblatter mit L och em  au fspringend, bei 
Yaccinium epigynisch . . . Fam. 72: Ericeae.

60. B eeren fru ch t (bei den Einheiniisclien) 8 — 10-
fa c h e r ig .....................Fam. 73: Phytolacceae.
F rach t k apselartig  oder Spaltfrii chte . . .61 .

61. Bliithen n n vollstan d ig ; d. li. der Kelch oder die 
Krone oder beides fehlend, d ik lin isch ; Spaltfrucht 
2 — 3 theilig, aufspringend:

Fam. 74: Euphorbiaceae. 
B liithen vo llsta n d ig , gynandrisc h .....................62.

62. S taubw ege w enigstens im unteren T h e il syn- 
carp  (mit einander verbunden), zwischen den Frucht- 
fachern an ihrer Basis etwas eingesenkt; Carpell auf
driisigem C arp e lltra ger ...............................................63.
Staubw ege volłkom m en apocarp ; Staubblatter 
p o ly a d e lp h isch , 3 oder 5 Biindel bildend . . .6 4 .
Staubw ege fast feh lend ; S teinbeere mit ein-
sam igem  S t e i n .........................................................65.
S taubw ege  getren n t, fad lich , Frucht 4— 5- 
facherig; Facher 2- bis mehrsamig; Staubblatter frei 66.
S taubw ege mit dem M ittelsau lchen  ver-



bnnden, bei der Reife sich von ilim ab losend ;
Staubblatter fre i................................................................07.
S taubw ege iri eine Siiule zusam m engedrangt, 
von der Rohre der m on adelp h isch en  S ta u b 
b la tter  un isch lossen .................................................... 68.

63. B la tter  u npaarig  g e fie d e r t , n e b e n b la tt lo s ,
d r t i s i g ................................Fam. 75: Rutaceae.
B la tter  m eist paarig  g e fie d e r t , m it N eben - 
b la tte rn , driisen los: Fam. 76: Zygophylleae.

64. S ch la u ch k a p se l 3 —  ofacherig:
Fam. 77: Hypericineae.

65. K le in e  S traucher mit k leinen  im m ergrunen
B l a t t e r n ............Fam. 78: Empetreae.

66. F ru ch tfa ch er  5, m ehrsam ig; B la tter s cli i 1 d- 
s t ie lig , g e fin g e r t  zusam m engesetzt:

Fam. 78: Gxalideae. 
F ru ch tfa c iie r  5 oder 4, 2 sa m ig ; durch unvoll- 
stiindige Scheidewande erscheint die Frucht 10- oder 
S fa ch erig ; B la tter  ein fach , s t ie llo s , ganz- 
r a n d i g .....................................Fam. 80: Lineae.

67. F rtich te  sa ft ig , vom Mittelsaulchen elastisch ab-
sp r in g en d ; Bliithen verw ielcelt sy inm etrisch :

Fam. 81: Baisamineae. 
F riich te  trock en , vom Mittelsaulchen sieli ab- 
d r eh e n d o d e ra b ro lle  n d , durch die ausge wachsenen 
Staubwege g esch w a n zt ; Bliithen (der Einheim.) 
einfach symmetrisch. . Fam. 82: Geraruaceae.

68. S ta u b w ege  a b fa llig , daher die Frtichte unge- 
schw iinzt; entweder 5 — vieltheilige S p a ltfrtich te



mit einsam igen Fachem oder 2 — 5 fa ch erige  
K apseln  mit m ehrsam igen Fachem; Staubbliitter 
gekuppelt......................... Fam. 83: Malvaceae.

69. P er ig y n isch e1) oder ep igyn isch e  P flanzcn .
D iscns sehr schw ach en tw ickelt, unterstand ig  
in serirt, niem als mit dem Carpell verbunden; 
Carpeli sch izocarp , syncarp oder durch Fehl- 
schlagen m onocarp (Terebinthaceae); S taubw eg 
paracarp (d. li. nur ein einfacher Gtriffelcanal), nur 
bei den Staphyleaceen uud Rhamneen apocarp (mehre
Staubwege) . ...............................................................70.
D iscus sehr stark entw ickelt, mit dem Carpell 
so innig vereint, dass er ep igyn isch  erscheint; 
C arpell der Anlage nach paracarp, haufig durch 
tiefes Einrollen der Carpellblatter g e fa ch ert, in der 
Regel in diesem Fali die samentragenden Carpell- 
blattriinder vom inneren Fachwinkel aus beiderseits 
ankerformig zu rlickgebogen ; S taubw eg para
carp, nur bei Philadelphus apocarp; v ie lsam ige
Beeren oder K apseln .1 2) ......................................... 71.
D iscus m eist stark en tw ickelt, aber nur selten

1) Zwischen perigyniseher und epigynischer Bescliaffenheit der 
Bluthe giebt es lieine scliarfe Grenze. Bei den Papilionaceen ist der 
Discus ganz unterstandig, bei den Pomaceen umwallt er das Carpell; 
je mehr die Achse an der Bildung des Discus theilnimmt, desto nielir 
wird die Stellung oberstandig.

2) Hierher gehoren auch die Lytbrarieen ais Abtheilung der 
Onagreen. Diese machen insofern eine Ausnahme, ais bei ihnen die 
ausseren Bluthenlireise einem unterstiindigen, hohlen, biillenartigen 
Discus eingefiigt sind. Die hierher gehorigen Pflanzen sind leicht zu 
erlrennen an dem 8—12ziihnigen Kelch.



und nie ganz vollstandig mit dem Carpeli vereint, 
also melir oder weniger u n terstań d ig  inserirt; 
Carpeli apocarp  oder syncarp , d. h. stets ge- 
tren n te  Staubwwege, oder, wenn monocarp, der 
Staubweg mit e in se itig er  Miindung; Fruchte 
scb la tich a rtig  oder S ch liessfr lich te , G lieder- 
fr tich te  oder 2 k la p p ig e  K apseln  (Schoten),
selten D e c k e l f r t i c l i t e ...............................................77.
Bltithe vo llk om m en  ep ig yn isch ; C arpeli 1 — 2- 
oder 3 —  o fa ch e r ig ; F łiclier lsa m ig  oder arm- 
sa m ig ; lsa m ig e  S ch łie s s fr iich te , 2sam ige 
S p a ltfr iich te  oder arm sam ige Beeren . . . 80.
K a p se lfru ch t led er ig , fast beerenartig, mit drei 
1 — 2samigen Fiicliern; Baume mit zusammengesetzteu 
opponirten Blattern. . Fam. 85: Sapindaceae. 
S ch liess fru eh t durch Fehlschlagen ls a m ig , ans 
syncarpem Carpeli hervorgehend; Holzpflanzen mit 
unscheinbaren Blilthen:

Fam. 86: Terebinthaceae. 
B eere  2 fa e h e r ig ; 4 sa m ig ; holzige Schling- 
pflanzen mit Stengelranken; Staubweg paracarp :

Fam. 87: Ampelideae. 
S te in b eere  4 — 5 ste in ig ; Straucher mit glanzen- 
den immergrunen Blattern; Staubweg paracarp :

Fam. 88: Aąuifoliaceae. 
K apsel 2 — 51'acherig (mit einfacliem Staubweg 
und nach aussen aufspringend); Strauclier mit ein- 
fachen Blattern . . . Fam, 89: Celastrineae,
S ch la  uch k a p se l, o b e n a p o c a r p (mit getrennten



Staubwegen und nach innen aafspringend); Straucher 
mit gefiederten Blattern:

Fam. 90: Staphyleaceae. 
Beere oder Steinbeere 2 — 4 fa ch er ig ; Frucht- 
knoten vom hohlen Discus umfasst; Staubwege am 
Ende apocarp (getrennt); Straucher mit einfachen 
abfalligen Blattern . . . Fam. 91: Rh.amn.eae.

71. K apsel unacht 4 — m eh rfa ch erig ; Staubwege 
apocarp (getrennt); Straucher:

Fam. 92: Philadelpheae.
Staubw eg p ar a car p (e in fa c h ) ................................. 72.

72. O berstandiges P erigon ; Bliitlien ohne gesonderte
K ronen................................................................................ 73.
B luthen mit K elch  und K r o n e ............................ 74.

73. Bluthen gynandrisch; Staubblatterepigynisch, mit 
dem unacht gefaclierten Carpell vereint; kriechende 
oder schlingende Holz- oder Rhizompflanzen:

Fam. 93: Aristolochiaceae. 
B luthen  dik lin isch ; Staubblatter zu einer Saule 
vereint; Carpell rein paracarp, einfacherig, chloropjdl- 
freie Schmarotzer . . Fam. 94: Raffiesiaceae.

74. B luthen dik lin isch ; Fruclite m ehrsam ig . . 75.
B lu then  gynandrisch; nur einzelne Onagreen 
diklinisch, danu die Fruchte ls a m ig ..........................70.

75. S taubblatter m onadelphisch  oder p o ly a d e l-
ph isch , mit gebogenen, gekuppelten Antheren- 
kammern; B eerenfriichte; Schlingpflanzen mit saf- 
tigen Stengeln . . . Fam. 95: Cueurbitaceae.

76. Streubiichse, innerhalb oder ausserhalb des Kelchs



aufspringend; Filamente mit breiter Basis den Frucht- 
knoten deckend; Bliitlien ozalilig:

Fam. 96: Campamulaceae. 
K a p se l oder S c h lie s s fr u c h t , lfacherig oder 
durcli starkes Einrollen der Carpellblattcr unacht 
2- bis 41‘acberig; Discus oberstandig, nur bei den 
Lythrarieen perigynisch, die Bliithe einliiillend; krau-
tige P fla n zen ..................... Fam. 97: Onagreae.
S a ftig e  B eeren  mit 2 (oder selten 4) wandstiin- 
digen Samentragern; Discus oberstandig; Strauclier; 
Carpell rein apocarp:

Fam. 98 : Grossulariaceae.
S a ftig e  B eere m eh rb liittr ig , ans einem rein 
paracarpen Carpell łiervorgehend; Staninie lleischig, 
lilattlos (bei den Einheimischen), mit Domen besetzt:

Fam. 99: Cacteae. 
B eere  (bei den Einheimischen) durch tiefes Ein
rollen der Carpellblatter 2 —  5 facherig, mit obei-- 
standigem Kelch; Staubblatter mit Spalten auf
springend; immergriine Holzpflanzen mit kleinen 
lederigen Blattern. . . Fam. 100: Myrtaceae.

77. D iscu s stark  e n t w ic k e l t .......................................... 78
D iscu s schw ach  en tw ick e lt , daher die Bliithe 
bisweilen scheinbar h y p og y n isch ................................7!)

78. C a rp e ll m on oca rp ; Staubweg mit einseitiger 
Mundung; Bluthen meist ver\vickełt symmetrisch 
(Schmetterliugsblutlie); Staubblatter 10, m ona- 
d e lp h isch  oder d iad e lp h isch , d. h. 1 freies Staub- 
blatt auf der von den 9 anderen gebildeten oben



offenen Rohre liegend, selten 2 gleiche Biindel oder 
alle Filamente frei:

Fam. 101: Leguminosae,
Carp e ll apocarp oder syncarp, bisweilen mono- 
carp, dann mit regeliniissiger Mlindung; Staubbliitter 
meist mehr ais 10; Schliessfrttchte oder Schlaucli- 
kapseln und Schlauche . Fam. 102: Hosaceae.

79. Carp e llb la tter  2 — 5, b isw eilen  m ehre; 
Sclilauche meist bis zum Grunde getrennt; Discus 
sehr schwach entwickelt, fast hypogoniscli; saftige 
Felsen- und Steppenpflanzen:

Fam. 103: Crassnlaceae. 
Carp e llb la tte r  2; Schlauche mehr oder weniger 
zu eiuer (syncarpen) Sch lauchkapsel verbunden:

Fam. 104: Saxi.fr ageae.

80. V o 11 ig epigyn ische Bltlthen.
C arpell 2- oder m eh rb la ttrig , zur Bluthezeit 
stets gefachert, zur Fruchtzeit bisweilen lfacherig: 81. 
C arpell Ib liittr ig , schon zur Bluthezeit lfacherig, 
l k n o s p i g ........................................................................ 82.

81. S taubw eg paracarp; B luthe d za h lig , Steinbeere 
2steinig; Kr one d ia lypeta l:

Fam. 105: Cornaceae. 
Staubw ege apocarp; B luthe Szah lig ; Spalt- 
frucht 2theilig; Krone d ia lypeta l; Staubbliitter 
n ich t mit der Krone yerbunden:

Fam. 106: Umbelliferae. 
Staubw eg paracarp; K rone gam opeta l, Spalt-



fru ch t 2 th e ilig , selten die Frucht beerenartig; 
krautige Pflanzen mit 3 —  mehrzahligen Blattern:

Fam. 107: Kubiaceae. 
S taubw ege  apocarp ; K rone d ia ly p eta l; B liithe 
o z a h lig ; S te in bere  (b e i der E inheim ischen) 
5 s te in ig , bsam ig; die Einheimische ist eine 
kletternde Holzpflanze . Fam. 108: Araliaceae. 
S taubw eg paracarp  oder apocarp ; K ron e  
gam op eta l; Staubblatter mit der Krone a b fiillig ; 
B eere 1 —  5fiicberig, 1— mehrsamig; Striuiclier mit 
abfalligen opponirten (selten 3zahligen) Blattern:

Fam. 109: Caprifoliaceae. 
S taubw eg  p a ra ca rp ; Krone gamopetal, yerwickelt 
symmetrisch; Stanbbliitter mit der Krone abfiillig; 
C a rp e ll zur Bliitliezeit 3blattrig, 31'acherig, zur 
Fruchtzeit eine l fa c b e r ig e , lsa m ig e  S ch liess- 
fru ch t, vom auswachsenden Kelch oder Pappus ge- 
k r o n t ...........................Fam. 110: Valerianeae;

82. BlLithen in K op fch en  v ere in ig t; jede Bliitlie 
mit einer h y p og yn isch en  H iille  nmgeben; Frucht 
mit Pappus; Bliitlie yerwickelt symmetrisch; A n-
tlieren f r e i .....................Fam. 111: Dipsaceae.
B liithen  in K o p fch e n  yere in ig t, ohne hypo- 
g y n isch e  H iille ; A ntheren  m on adelp h isch :

Fam. 112: Compositae.



Kurze Darstellung des Linneschen Sexualsystems.

I. Sichtbar bluhende Pfłanzen (Phanerogamae).
1) Mit Staubgefassen (stamina) und Staubwegen (styli) 

in einer Bliithe (gynandrisehe Blfithen).
A. Staubbeutel (antherae) und Staubfaden (filamenta) frei, 

d. h. niclit mit einander verbunden. 
a) Staubfaden oline auffallende Langenverschiedenlieiten. 

Classe I: Monandria, 1 Staubgefass.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Centranthus, Hippuris (Alchemilla arvensis). 
Ordnung 2: Digynia, 2 Stauljwege.

Psilurus, z. Th. Festuca, z. Th. Blitum, z. Th. Cori- 
spermum, z. Th. Callitriche.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Ordnung 4: Polygynia, viele Staubwege.
Classe II: Diandria, 2 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Oleaceen, Jasmineen, Łemnaceen, Utricularieen, 
Salvia, Rosmarinus, Gratiola, Veronica, Wulfenia, 
Paederota, Salicornia, Ruppia, manche Gramineen 
und Gyperaceen, Circaea.
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Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Die 2mannijTen Griiser werden bisweilen hier anf- 
gefiihrt, weil mail urspriinglich die beiden Staubweg- 
lappen fiir gesonderte Staubwege hielt. Salicornia 
aus demselben Grunde.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Classe III: Triandria, 3 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Irideen, Yalerianeen, Montia, Polycnemum, der grosste 
Theil der Cypereen und Griiser, die aber meistens 
irrthumlich zur folgenden Ordnung gezogen werden. 

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Uneigentlicli fast alle Griiser, ebenso Arten von 
Corispermum und Blitum.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Uneigentlich: Manche Caryophylleen, die Elatineen, 
Montia, Osyris, Polycarpon.

Ordnung 4: Tetragynia, 4 Staubwege.
Einzelne Arten der fiir die dritte Ordnung aufge- 
fiihrten Pflanzen.

Classe IV : Tetrandia, 4 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Isnardia, Parietaria, Maianthernum, Campliorosma, 
tsnardia, Plantagineae, einige Gentianen, Globularieae, 
Linnaea, Centunculus, Cicendia, Corneae, Evonymus, 
Trapa, eigentlich auch Epilobiurn und Oenothera, 
Epimedium, Arten von Thesium, Rhamnus, Carda- 
mine hirsuta.

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.



Uneigentlich: Cuscuta und einige Arten von Gentiana, 
von Atriplex, Chenopodium, ferner: Swertia, Hype- 
coum.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Ordnung 4: Tetragynia, 4 Staubwege.

Potameae, uneigentlich: liadiola, einige Caryophyl- 
leen, Gentianeen, ilex.

Classe V: Pentandria, 5 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Boragineae, die meisten Primulaceen, Gentianeeen, die 
Polemoniaceen, Convolvulaceen, Solaneen, Apocy- 
neen, Lobeliaceeu, Campannlaceen, Violaceen, Balsa- 
inineen, Ampelideen, Grossulariaceen, uneigentlich: 
die Rhammeen, Celastrineen, ferner: Lonicera, Ille- 
cebrum, Herniaria, Thesium, Glaux.

Ordnung 2: Digynia, 2 Staubwege.
Umbelliferae, Ulmaceae, viele Oleraceen, uneigentlich: 
Swertia, Guscuta, Arten von Gentiana, Asclepiadeen, 

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Sambuceae, Staphyleaceae, Ilhus, Corrigiola, Drosera 
(z. Th.), uneigentlich: einige Alsineae.

Ordnung 4: Tetragynia, 4 Staubwege.
Parnassia, Sagina (uneig.)

Ordnung 5: Pentagynia, 5 Staubwege.
Aldrovandia, Plumbagineen, Drosera (z. Th.), Linuni, 
Crassula, Sibbaldia (bisweilen).

Ordnung 6: Polygynia, viele Staubwege.
Myosurus, Sibbaldia (bisweilen).

Classe V I: Hexandria, 0 Staubgefasse.



Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.
Liliaceas, Amaryllideae, Junceae, Acoreae, Smilaceae, 
Loranthus, Berberis, Golchicaceae.

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Oxyria, Celtis (uneigentlich).

Ordnung 3: Trigynia: 3 Staubwege.
Colchieaceae (uneig.), Alisma, Scheuchzeria, Elatiueae 
(uneig.), Itumex (uneig.).

Ordnung 4 : Hexa-Polygynia, 6 — viele Staub
wege.
Alisma, Triglochin, Sempervivum.

Classe V II: Heptandria, 7 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Aesculus, Trientalis, bisweilen Spergnla, Silene, Poly- 
gonum.

Classe V III: Octandria, 8 Staubgefasse.
Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.

Monotropeae, Ruta, Ericineae, Tliymeleae, Oeno- 
thereae, Chlora, Polygonum.

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Chrysosplenium, uneig: Mohringia und Polygonum 
bisweilen.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Adoxa; uneigentlich: Elatine, Mbnchia, Polygonum, 
Paris.

Classe I X : Enneandria, 9 Staubblatter.
Ordnung 1: Hexagynia, 6 Staubwege.

Butomus.
Classe X : D ecan dria , 10 Staubblatter.



Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.
Vaccinium (bisweilen), Cercis, Monotropa, Myricaria, 
Ledum, Pirola, Gcraniaeeae, Rutaceae, Tribulus. 

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Saxifrageae, uneigentlich: Scleranthus und Mohringia. 

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege.
Uneigentlich: Silene, Cucubalus, manche Alsineen. 

Ordnung 4: Tetra-Pentagynia, 4 — 5 Staubwege. 
Adoxa, Umbilicus, Sedum, Oxalis, uneigentlich mehre 
Sileneen.

Ordnung 5: Decagynia, 10 Staubwege.
Phytolacca, Hedera, Sedum z. Th.

Classe X I : Dodecandria, 11—19 (meist 12) Staub-
gefśissse.

Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.
Chniciluga, Portulaca, Sanguisorba, Asarum (uneig.), 
Lythrum.

Ordnung 2 :  Digynia, 2 Staubwege.
Agrimonia, Aremonia.

Ordnung 3: Trigynia, 3 Staubwege. 
llesedaceae, (uneig.).

Ordnung 4: Dodecandria, 12 Staubwege.
Sedum (z. Th.), Sempervivum.

Classe X II: Icosandria, 20 oder mehre Staubblatter, 
auf dem Discus inserirt.

Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.
Cacteae, Myrtaceae, Philadelpheae, Crataegus. 

Ordnung 2 :  Di-Pentagynia, 2— 5 Staubwege. 
Manche Rosaceen,



Ordnung 3: Polygynia, viele Staubwege, die meisten
Iiosaceen.

Classe X III: Polyandria, viele Staubbliitter, auf 
dem Bliithenboden inserirfc.

Ordnung 1: Monogynia, 1 Staubweg.
Delphinium, manche Papaveraceen, Capparis, Actaea, 
Cistineae, Tiliaceae (eigentlieh: Polyadelphia), Nym- 
phaeaceae.

Ordnung 2 : Di-Polygynia, 2—viele Staubwege. 
Der grosste Theil der Ranunculaceen. 

b) Staubfaden an Liiiige auffallend verschieden.
Classe X IV : Didynamia, 2 Staubfaden liinger ais 

die 2 anderen.
Ordnung 1: Gymnospermia, die Fracht zerfiillt in 

4 Niisschen. Die meisten Labiaten.
Ordnung 2 : Angiospermia, Kapselfruchte.

Die meisten Scropliularineen, dieOrobancheen,Linnaea. 
Classe X V : Tetradynamia, 4 Staubfaden langer 

ais die 2 anderen.
Ordnung 1: Siliculosa, Friichte kurz.
Ordnung 2 : Siliąuosa, Friichte lang.

In diese beiden Ordnungen gehort die ganze Familie 
der Cruciferen.

B. S taub faden  mit einander verbunden.
Classe X V I : Monadelphia, Staubfaden zu einem 

Bundel verbunden.
Ordnung 1: Pentandria, 5 Staubgefasse.

Erodium, Linum, Lysimachia, Cynanchum, alle un- 
eigentlich.



Ordnung 2: Octandria, 8 Staubgefasse.
Polygala.

Ordnung 3: Decandria, 10 Staubgefasse.
Ein Theil der Papilionaceen, uneigentlich: die 
Geraniaceen und Tamariscineen.

Ordnung 4: Polyandria, viele Staubgefasse.
Die Malvaceen.

Classe X V II: Diadelphia, Staubfaden in zwei 
Biindel vereint.

Ordnung 1: Hexandria, 6 Staubgefasse (streng ge- 
nonnnen nur 4).

Fumariaceae.
Ordnung 2: Octandria, 8 Staubgefasse.

Polygala, insofern das Staubblattbiindel sieli nach 
oben spaltet.

Ordnung 3; Decandria, 10 Staubgefasse.
Zahlreiche Papilionaceen.

Classe X V III: Polyadelphia. Die Staubbliitter in 3 
oder melir Biindel vereint.

Ordnung 4: Polyandria, viele Staubgefasse. 
Hypericineae.

C. D ie Staubbeutel mit einander verbunden,
Classe X IX : Syngenesia. Die 5 Staubbeutel zu 

einer Rohre verbunden, Bliithen in Kopfchen. 
Ordnung 1: Polygamia aeąualis. Alle Bliithen 

gynandrisch.
Cichoriaceae.

Ordnung 2: Polygamia superflua. Strahlbliithen 
weiblich, die iibrigen gynandrisch.



Die meisten Senecionideen, Cynareen, Asteroideen, 
manche Eupatoriaceen.

Ordnung 3: Polygamia frustranea. Strahlbliithen 
geschlechtslos.

Centanrea, Crupina, Bidens, Helianthus, bisweilen 
Anthemis, Xeranthemum, Galatella.

Ordnung 4: Polygamia necessaria. Strahlbliithen 
weiblich, die iibrigen gynandrisch, aber das Garpeli 
steril.

Calendula, Micropns, Evax.
Ordnung 5: Polygamia segregata. EinblUthige 

Kopfchen sind zu einem grosseren Kopf ver- 
einigt.

Echinops.

D. S taubgefasse  m it dem S taubw eg  vereint.
Glasse X X : Gynandria.

Ordnung 1: Monandria, 1 Staubblatt.
Fast alle Orchideen.

Ordnung 2: Diandria, 2 Stanbblatter.
Cypripedium.

Ordnung 6: Hexandria. (i Staubblatter. 
Aristolochia.

Ordnung 11: Dodecandria, 12 Staubblatter.
Asariun (uneigentlicb).

2) Staubgefasse und Stempel in verschiedenen Bluthen. 
Classe X X I : Monoecia, mannliche und weibliche

Bluthen auf einer Pflanze:



Ordnung 1: Monandria, 1 Staubgefass.
Die meisten Najadeen, die Araceen und Callaceen, 
Euphorbia.

Ordnung 2 : Di-Triandria, 2— 3 Staubgefasse.
Die Lemnaceen, Typhaceen, Cariceen, Zea, Ama- 
ranthus, Fraxinus, Ficus.

Ordnung 3: Tetrandria, 4 Staubgefasse.
Eurotia, Urtica (z. Tli.), Morus, Alnus, Buxus, Litto- 
rella.

Ordnung 4: Penta-Polyandria, 5 — viele Staub
gefasse.

Betula, Juglandeae, Abietineae, Sagittaria, Cerato- 
phylleae, Poterium, Theligonum, Xanthium, einzelne 
Oleraceen, Tamus.

Ordnung 5: Monadelphia, Staubgefasse in ein 
Biindel vereint.

Cytinus.
Ordnung 6: Polyadelphia, Staubgefasse in 3 — 

mehre Biindel vereint.
Cucurbitaceae.

Classe X X II : Dioecia. Die eine Pflanze triigt nur 
mannliche, die andere nur weibliche Bliithen. 

Ordnung 1: Mono-Diandria, 1— 2 Staubgefasse. 
Najas, Yallisneria, Fraxinus (z. Th.), Salix (zmn 
grossten Tlieil).

Ordnung 2: Triandria, 3 Staubgefasse.
Vallisneria, (bisweilen), einige Arten von Carex, 
Osyris, Empetrum, Ficus (bisweilen), Pistacia.



Ordnung 3: Tetrandria, 4 Staubblatter.
Loranthaceae, Spinacia, Urtica (z. Th.), Hippophae, 
Rhamnus (z. Th.).

Ordnung 4: Pentandria, 5 Staubblatter.
Cannabineae, Juniperus undTaxus (uneig), Ceratonia, 
einige Arten von Ribes, uneig. auch Gnaphalium 
dioicum und einige Eupatoriaceen.

Ordnung 5: Hexandria, 6 Staubblatter.
JBisweilen die folgenden Gattungen: Tamus, Rumex, 
Loranthus, Asparagus.

Ordnung 6: Octandria, 8 Staubblatter.
Populus, Rhodiola, bisweilen Loranthus.

Ordnung 7: Enneandria, 6 Staubblatter.
Hydrocharis, Mercurialis (z. Th.).

Ordnung 8: Decandria - Polyandria, 10 — viele 
Staubblatter.

Taxus, Cupressineae, Sti-atiotes, Populus, bisweilen: 
Silone, Lychnis und Rhodiola.

Ordnung 9: Monadelphia, Staubgefasse in 1 Biindel
vereint.

Ruscus (uneig.).
Classe X X III : Polygamia. Mannliche, weibliche 

und gynandrische Bliithen auf einer oder auf zwei 
Pflanzen vertheilt.

Diese Classe ist wegen ihrer unbestimmten und un- 
sicheren Abgrenzung aufgegeben. Man findet die 
dazu gerechneten Pflanzen entweder in den beiden 
vorhergehenden Classen oder man bestimmt sie nach 
den gynandrischen Bliithen.



Glasse X X IV : Cryptogamia, Bllitlie mit blossem 
Auge niclit aufzufinden.

Ordnung I: Filices. Fanie.
Ordnung 2: Musci. Moose.
Ordnung 3: Algae. Algen.
Ordnung 4: Fungi. Pilze.



Cryptogamae

Kryptogamen oder athalamisclie Gewilclise.

Den Kryptogamen fehlt der Thalamos oder Bltithen- 
boden, d. h. die Achse, welche bei den Phanerogamen die 
Bliithe, namlich den mannlichen und weiblichen Geschlechts- 
apparat, tragt. Es fehlt ihnen ferner der Keim ais eine im 
Samen eingeschlossene iinentwickelte Pflanzenanlage, welche 
einer langeren oder kttrzeren Rnhezeit bedarf, um sich dann 
unter gunstigen Bedingungen weiter zn entwickeln. Ihre 
Bliithen sind mikroskopisch klein, daher wurden sie schon 
von Linne Kryptogamen oder im Yerborgenen bllihende 
genannt.

Cryptogamae vascnlares.
Gefasskryptogamen.

B ew u rzelte  A thalam en.

Von den niederen Kryptogamen, den Algen, Pilzen, 
Elechten, Characeen nnd Muscineen unterscheiden sich die 
Gelasskryptogamen durch das Auftreten von Gefassen im 
Holztheil (Xylemtheil) ihrer Gefassbiindel und mit Ausnahme 
von Salvinia durch das Yorhandensein echter Wurzeln. Ihr



Geschlechtsapparat stelit auf dem monoecisclien oder dioeci- 
sclien Prothallium, welches sich al.s ein flaches Blattchen aus 
der keimenden Spore entwickelt oder ais ein knolliges Ge- 
webekorperchen oder es bleibt von der Spore eingesclilossen 
nnd oft vollig rudimentar und lasst nur den Geschlechts
apparat aus der Sporenliaut hervortreten. Dieser bestelit aus 
dem weiblichen Apparat, dem sehr einfach gebauten wenig- 
zelligen Archegonium mit der Befruchtungskugel oder dem 
Oogonium einerseits und aus dem mannlichen Apparat, dem 
meist auch wenigzelligen Antheridium, ein Gewebekorper, 
dessen Zellen zum Tlieil meist sehr verwickelt gebaute mann- 
liche Samen in Form beweglicher Spermatozoiden ausbilden.

Aus dem befruchteten Oogonium bildet sich eine Zelle, 
welche durch verwickelte TheiIungsvorgange die beblatterte 
Pflanze erzeugt, welche an bestimmten Stellen gruppenweise 
kleine Sporenkapseln hervorbringt.

Das Prothallium ais ein Vorkeim von geschłechtlicher 
Bedeutung unterscheidet die Gefasskryptogamen nicht nur 
von allen niederen Kryptogamengruppen, sondern auch von 
den Phanerogamen, daher man die Gefasskryptogamen ganz 
zweckmassig auch Prothalliumpflanzen nennen kann.

Familie I. Filices, Farne.

Pflanzen von sehr verschiedener Grosse mit langglie- 
drigen, kurzgliedrigen oder ungegliederten, unter der Erd- 
oberlliiche oder auf der Bodenflaclie kriechenden oder 
kletternden oder im Boden wurzelnden und aufsteigenden 
Rhizomen von sehr verschiedener Dicke, meist mit einem 
einfachen Kreis von Gefassbiindeln durchzogen, welche peri-



pherisch ziemlich karze Maschen bilden, selten mit nur einem 
einzigen centralen Gef assbiindel; mit Seiteniisten besetzt, 
welche begrenztes Wachsthum zeigen and blattartige Aus- 
breitungen besitzen und sieli in acropetaler Folgę in sehr 
verschiedener Form, einfach und ungetheilt oder handformig, 
haufiger getbeilt entwickeln und Wedel (frondes) genannt 
werden; in der Knospenlage sind dieselben nach vorwarts 
eingeknickt oder eingerollt; abgesehen von der Wedelbildung 
ist die Verastelung rneist schwach; bisweilen statt der Wedel 
sehr diinne, oft einschichtige, moosartige Bliitter; irnmer 
stehen die Wedel in Wendeln.

Sporangien aus den normal gestalteten oder ans um- 
gewandelten Wedeln hervorgehend, in Gruppen (Sori) zu- 
sammengestellt; Prothallium monoecisch, meist ein flaches, 
zartes, einschichtiges oder armschichtiges Blattchen dar- 
stellend.



Eruehtbildung von Polystiehum Filix mas Roth nach Otto Berg.
1. Ein Prothallium in natur], Gr.
2. Ein Antheridium, stark yergrossert.
3. Dasselbe, die Spermatozoiden entlassend.
4. Ein Spermatozoid, noch von der Wand umsohlossen, sehr stark 

yergrossert.
5. Dasselbe nach dem Ausschliipfen aus der Mutterwand.
6. Ein Archegonium, stark yergrossert. a. der Hals, b. das Oogonium.
7. Dasselbe von oben gesehen.
8. (Juerschnitt dureh einen Sorus, stark yergrossert. a. das Blatt- 

gewebe, b. das Indusium, c. die Sporangien.
9. Ein Sporangium, sehr stark yergrossert. d. der Stiel, e. der 

Annulus, f. die Sporem
10. Ein Sporangium, dio Sporen entlassend. Die Buchstaben bedeuten 

dasselbe.
11. Zwei Sporen, noch stiirker yergrossert.
12. Eine Spore nach der Keimung. f. die Spore, h. Saughaare, g. der 

jungę Yorkeim (Prothallium).



Tribus uud Gattungen:
Tribus 1. Hymenophylleae.

Sporangien auf einer Verlangerung des Blattnerven, zu 
einem Sorus vereinigt, von einem becherformigen oder taschen- 
lormigen Indusium umgeben, mit vollstandigem, scbief oder 
(|uer verlaufendeni Annulus, mit Liingss))alt sich bffnend; 
kleine moosahnliche Pflanzen.

Gatt. 1. Hymenophyllae Sm.1)
Fruchttrager zu einem keulenformigen Saulchen ver- 

liingert; Indusium becherformig (vergl. Taf. 1), 2klappig.

Tribus 2 . Ophioglosseae.

Sporangien aus ganzen umgewandelten Wedeltheilen 
hervorgehend, daher ani Ende des Wedels ahrig oder traubig 
!)eisammenstehend, mit je einer Querspalte aufspringend; 
Khizom klein, knollig, unterirdisch, nur einen oder einige 
wenige zungenformige oder fiederig getheilte Wedel alljahr- 
lich iiber den Boden sendend, welche bei jungen Pflanzen 
steril sind, bei lilteren in einen unteren sterilen und einen 
oberen fertilen Theil sich trennen.

1) J. E. Smith, lebte 1759 — 1828 /.u Norwich, sehr verdienter 
Botaniker. Der von ihm herruhrende Gattungs- und Tribusname ist 
zusanimengesetzt aus: £figv, Haut und <{v).h>v, Blatt (Diinnblatt), wegen 
der zarten Beschaffenbeit der kleinen Blatter.



Gatt. 2. Ophioglosum1) L. N atterzunge.
Wedel 2theilig, einzeln; der untere Theil zungenfórmig, 

steril, der obere iii zwei Langsreihen von Sporangien abgetheilt.
Gatt. 3. Botrychium-) Sw.3)

Wedel 2fclieilig, einzeln; der untere Theil gefiedert, steril, 
der obere in 2zeilig-rispig geordnete Sporangien abgetheilt.

Trib. 3. Osmundaceae.

Sporangien ais Trichome auf der Rtickseite der Wedel 
entwickelt, wobei entweder die ganze Blattflache mit Sori 
bedeckt ist oder die Blattlamelle bis auf den die kugeligen 
Sori tragenden Nerven scliwindet (so bei Osmunda L.), in 
diesem Pall die fertilen Wedeltheile von den sterilen ver- 
scliieden, jene ahrig-rispig, diese einfach oder doppelt ge
fiedert; Indusimn fehlt; Sporangien ohne eigentlichen Annulus, 
aber an einer Seite mit einer Gruppe abweichend gebauter 
Zellen yersehen, an der entgegengesetzten Seite mit einem 
Langsriss aufspringend. Stamm ein kraftiges im Boden auf- 
steigendes Rhizom, alljahrlich mehre Wedel erzeugend.

Gatt. 4. Osmunda') L.
Sporangien gestielt, netzaderig; fertile und sterile Wedel

theile deutlich verschieden.
Trib. 4 . Polypodiaceae.

Die Sporangien bilden sich ais Trichome in grosser Anzahl 
zu einem Sorus vereint auf der Riickseite der Wedel entweder 
ganz nackt oder von einem aus der Wedeloberhaut gebildeten

1) Yon o(pis, Schlange und ykutooa, Zunge.
2) pÓTQv/oę, Traubenstengel.
3) Swartz, schwediseher Botaniker, lebte 1760—1818.
4) Ein mittelalterliches Wort unbekannten Ursprunges.

F lo ra  I. 4



Indusium (Fig- Bb Taf. I) oder vom eingerollten Blattrand 
bedeckt; Sporangien mit einem durch gros.se zarte Zellen 
tmterbrochenen (unvollstandigen) Annulus (Figg. 8. 9. 10 
Taf. I) versehen, welcher longitudinal (im Meridian) e Fig. 9.10 
Taf. I) yerlauft, daher das Sporangium mit einem (Juerriss 
aufspringend. Kleinere oder grossere gegliederte oder haufiger 
ungegliederte kriechende oder ans dem Boden aufsteigende 
Rhizome, welcbe jahrlich mehre gestielte einfache ungetheilte 
oder haufiger 1 bis mehrfach gefiederte sterile und fertile 
Wedel erzeugen; diese von jenen meistens nicht versehieden, 
oft jedoch stark zusammengerollt, daher scheinbar schmaler.

Subtrib. 1. Polypoclieae.

Sori auf den Nerven inserirt, entweder in ihrem ganzen 
Yerlauf oder an besonderen Anastomosen oder an verdiekten 
Neryenenden; Indusium fehlt, wird aber haufig durch den
umgerollten Blattrand ersetzt.

Wedelstiel am Grunde gegliedert.......................... 1.
Wedelstiel u n g eg lied ert .......................................... 2.

1. Gatt. 5. Polypodium1) L. Sori kreisrund oder 
langlich, auf dem N ery en endstiindig oder mehre 
Sori auf dem Neryenrucken yertheilt.

2. Sori iiber die Wedelfliiche yertheilt, nicht auf den
Rand b e s c h r a n k t ................................................. 3 .
Sori auf dem Wedel randstandig........................ 4.

3. Gatt. 6. Gymnogramme'1 2) I)esv.3) Sorus lśing-
1) 7ioXvnóówv, sclion bei Theopbrast der Name fiir P. yulgare L., 

weil das Rhizom nach dem Abwerfen der Wedel durch die kurzeń 
unteren Stielglieder wie mit Wur/eln versehen erscheint.

2) yvfxvóę, nackt, und y q a y y i), Linie, Buchstabe.
3) A. N. Desvaux, franz. Botaniker, 1784—1856.



lich - lineal, dem Nerven zweiter Ordnung fast in 
seiner ganzen Lange folgend.
Gatt. 7. Phegopteris') Fee2). Sori rundlich- 
langlich, auf dem Riicken der Nerven zweiter Ord
nung yertheilt.
Gatt. 8. Ceterach W. Sori lineal, an der inneren 
Seite der Nerven zweiter Ordnung entspringend; 
Wedel ruckseits mit Spreuschuppen besetzt.

4. Gatt. 9. Cheilanthes3) Sw. Sori lineal, ain ver- 
dickten Nervenende inserirt, nackt oder dnrch den 
Blattrand bedeckt.
Gatt. 10. Adiantum ') L. Sori quer gestreckt, 
am Nervenende auf der Innenflache des umge- 
schlagenen Blattrandes inserirt.
Gatt. 11. Allosorus ) Bernh.e) Sori am Ende 
des unyeranderten Nerven inserirt, zusannnenfliessend 
und von dem seiner ganzen Lange nach nmgeschla- 
genen Blattrand bedeckt
Gatt. 12. Pteris L. Sori am ganzen Blattrand 
entlang auf einem randlanfigen Nerven inserirt und 
vom umgeschlagenen Blattrand bedeckt, bisweilen

1) iprfyós, ein Baum bei den alten Griechen, vielleicht Quereus 
aesculus L., und lnćąię, Parnkraut.

2) A. L. A. Fee, Botaniker zu Strassburg, 1789—1874.
3) /tUog, Lippe, und itvOos, Bliithe.
4) ńSCaviov, so hiess bei den Alten das Frauenhaar, weil es vom 

Wasser nicht benetzt wird; es ist daher ganzlich falsch, wenn Einige 
schreiben: „Adianthum“, wie z. B. in Julius Sachs’ Lehrbuch.

5) Von u lloę , anders, und aoięós, Haufen, wegen der abweichen- 
den F’orm der Sori.

6) J. J. Bernhard), Professor zu Erfurt, lebte 1774—1850.
4*



mit einem nacli irmen gerichteten kleinen echten 
Indusium versehen.

Subtrib. 2 . Aspleniaceae.

Sori meist gestreclct, eiformig bis linienformig, auf 
den Nerven einseitig inserirt, dem ganzen Nerven- 
verlauf folgend oder auf Nervenanastomosen, stets 
mit einem echten, nach aussen dem Nerven ange- 
hefteten, nach innen offenen, also einseitigen, In
dusium bedeckt.
Gatt. 13. B le ch n u m 1) L. Sori auf einem dem 
Mittelnerv der Fieder paralleien Nerven seiner ganzen 
Lange nach entlang laufend; fertile Wedel mit 
schmalen Fiedern.
Gatt. 14. Asplenium 1 2 3) L. Sori lineal-langlich, 
selten fast kreisrund, die unteren bisweilen nieren- 
formig, an den Nerven zweiter Ordnung inserirt, 
spitzwinkelig zum Hauptnerven der Fieder gerichtet; 
sterile und fertile Wedel gleichgestaltet.
Gatt. 15. Scolopendrium :i) Sm. Sori linien
formig, auf den genaherten Gabelasten der Seiten- 
nerven des (ungetheilten) Wedels entlang laufend, 
an den einander zugewendeten Seiten mit offenem 
Indusium; fertile und sterile Wedel gleichgestaltet.

1) /U.i/vov, Name eines Farnkrautes bei Dioskorides.
2) < fSiib]vov, Milzkraut, bei Dioskorides.
3) <fzolo7n'vd'oio)’, bei Dioskorides ein dem Tausendfuss iihnlichee, 

also jedenfalls von unserer Gattung ganz versohiedenes Kraut.



Subtrib. 3. Aspidiaceae.

Sori auf dem Riicken der Nerven angeheftet und 
gleichmassig nacli allen Seiten ausgebreitet, meist 
kreisrnnd, stets mit einem Indusium versehen.
Gatt. 16. Aspidmm’) R. Br.1 2 3 4). Indusium kreis- 
rund, allseitig offen.
Gatt. 17. Polystichum:i) Rth.1) Indusium nieren- 
formig, von der Mitte aus mit einer Palte angeheftet. 
Gatt. 18. Cystopteris5 6) Bernhardi. Indusium 
unterstandig, einseitig, eifórmig, zuletzt zurtick- 
geschlagen.
Gatt. 19. W oodsia ') R. Br. Indusium kelch- 
formig den Sorus umgebend, zerschlitzt; Sori unter 
der Spitze der Secundarnerven inserirt; Wedelstiel 
gegliedert.
Gatt. 20. Struthiopteris7 8) W .s) Indusium nach 
aussen offen; Sori durch den umgerollten Blattrand 
bedeckt, auf dem Riicken der Secundarnerven in
serirt; Fruchtwedel zusammengezogen, von den 
Laubwedeln yerschieden.

1) u on iih w , Schildchen, von der Gestalt des Indusiums.
2) Robert Brown, einer der grdssten Botaniker aller Zeiten (1773 

bis 1858).
3) noXi<nbyoę, yielreihig, weil die Sori reihenweise liegen.
4) A. W. Roth, Arzt und Botaniker zu Bremen (1757—1834).
5) Von xvcnis, Blase, Blasenfarn, wegen der Gestalt des Indusiums.
6) Nach J. Woods; einem wenig bekannten englisehen Botaniker.
7) Yon nroovfHov, V6gelchen; Vogelfarn.
8) C.L. Willdenow(1765—1812), selir verdienter BerlinerBotaniker.



ARTEN:

Tribus 1. Hymenophylleae.

1. Hym enophyllum  Sm.
1. H . tunbridgense]) Sm. Indusium an der Miin- 

dung spitz siigezalmig.

Trib. 2. Ophioglosseae.

2. Ophioglossum L.
2 . O. m lga tu m 2) L. Sterile Spreite zungen- 

formig, eirund-lanzettlich.
3. O. lu sita n ia m :i) L. Sterile Spreite schmal 

lanzettlich, gegen Basis und Ende verschmalert.

3. Botrychium  Sw.

Scheide am Wedelgrund (Stielgrund) durch einen 
Langsspalt offen; sterile Spreite sitzend . . . .  1.

Scheide am Wedelgrund geschlossen; sterile Spreite 
g e s t i e l t .......................................................................... 2.

1. 4 . B . mrginianmn*) Sw. Sterile Spreite 2— 4facli 
fiedertheilig mit spitzen Theilen.

2. Sterile Spreite ganz oder dreizahlig, aus der un-
teren Halfte des Stiels entspringend..................... 3.

Sterile Spreite gefiedert, aus der Mitte oder iiber 
Mitte des Stiels entspringend.....................................4. 1 2 3 4

1) Tunbridge, eine Stadt in der Grafsehaft Kent, in dereń Nahe 
das Pflanzchen vorkommt.

2) Die gemeine.
3) Im alten Lusitanien der Romer vorkommend, welckes das 

jetzige Portugal und einen Theil von Estremadura und Toledo umfasste.
4) Sie wurde zuerst in Yirginien in Nordamerika aufgefunden.



3. o. B . sim plex ') Hitchcock.2) Kalii; sterile Spreite 
einfach oder etwas getheilt, aber niemals doppelt 
fiedertheilig, kurzgestielt.

6. B . tem atum 3) Thunb.4) Weisslich behaart; 
sterile Spreite doppelt liedertheilig, langgestielt.

4. 7. B . Lunaria1 2 3 4 5) Sw. Sterile Spreite einfacli fieder
theilig, ans der Mitte des Hauptstiels entspringend.

8. B . rutaceum W. Sterile Spreite doppelt fieder
theilig-fiederspaltig, dicht unter dem fertilen Theil 
erLtspringend.

Trib. 3 . Osmundaceae.

4 . Osmunda L.
9. 0 . regalis6 7) L. Fertiler Wedel 3 fach traubig- 

rispig.
Trib. 4 . Polypodiaceae.

Subtrib. 1. Polypodieae.

5. Polypodium  L.
10. P . milgare7) L. Wedel einfach fiedertheilig, 

ohne Spreuschuppen; Sori kreisrund, am Ende des 
oberen Gabelastes der Seitennerven, daher auf dem 
Fieder zweireihig.

1) Einfach, wegen der Wedelform,
2) Hitchcock, Nordamerikanischer Botaniker, lehte 1793-—1864.
3) dreizahlig.
4) C. P. Thunberg (1743—1822), beriihmt durch seine naturwisaen- 

schaftlichen Reisen am Cap, nach Batavia und Japan, Professor zu 
Upsala ais Nachfolger Linne’s.

5) Yon luna, der Mond: Mondraute.
6) Die konigliche, wegen ihrer prachtigen Wedel.
7) Gemein, gewohnlich.



6. Gymnogramme Desv.
11. G. leptophylla') Desv. Wedel kahl, sehr 

żart, die sterilen nierenfórmig, die fertilen 1— 3facli 
fiedertheilig.

12. G. M arantae2) Mett.:i) Wedel unterseits 
mit anfangs weisslichen, zuletzt rostbraunen Spreu- 
schuppen bekleidet, derb, doppelt fiedertheilig-fieder-
lappig.

7. Phegopteris Fee.
Wedel einfach gfiedert mit fiederspaltigen Theilen;

nnterstes Fiederpaar s i t z e n d .....................................1.
Wedel dreifach gefiedert; unterstes Fiederpaar 

gestielt .......................................................................... 2.
1. 13 . Ph. polypodioides1) Fee. Das unterste Fieder

paar ruckwarts gericłitet.
2. 14 . P h. D ryo p teris5) Fee. Wedel kahl, żart.

13 . P h . Bobertiana  IŁ. Br. Wedel driisig-weich-
haarig, starr.

8 . Ceterach W.
16. C. officinarum6) W. Wedel einfach gefiedert, 

rtlckseits durch die Spreublatter braunlich-siłber- 
glanzend.

1) I tm ó ę , żart, und <pvX).ov, Blatt, die zartbliitterige.
2) B. Maranta, ein Arzt zu Yenedig, gab 1559 ein Krauterbuch 

heraus.
3) Gr. Mettenius (1823—1866), Professor in Leipzig, bekannt durch 

vorziigliche Arbeiten iiber Parne, Rhizocarpeen und Cycadeen.
4) Dem Polypodium yulgare ahnlich, wegen der einfachen Wedel.
5) dpuj, die Eiche, Eichenfarn, weil er mit der Eiche feuchte 

Standorte liebt.
6) Weil frfiher ofiicinell.



9. Cheilanthes Sw.
17. Cli. fragrans ’ ) Hook.2) Wedel 2— 3 fach 

gefiedert, blaugrun, starr.

10. Adiantum  L.
18. A . capillus Veneris3) L. Wedelstiel mehr- 

facli veriistelt; Endastchen mit keilfórmigen, am Ende 
abgernndeten und kerbig eingeschnittenen Blattchen.

11. Allosorus Bernh.
19. A . crispus1) Bernb. Wedel 3—4fach ge- 

fiedert; sterile Fiederchen sitzend, schmal keilformig; 
fertile Fiederchen gestielt, lineal-lanzettlich.

12. Pteris L.
2 0 . P . aguilina5) L. Wedel ans unterirdischem 

Rliizom einzeln, langgestielt, doppelt gefiedert,6) 
unten 3 fach gefiedert.

21. P . cretica'1) L. Wedel aus am Boden 
kriechendem Ithizom gehauft, einfach gefiedert; die 
sterilen Fiedern lanzettlich-lineal, die fertilen schmal 
linealisch.

1) Duftencl, wegen der wohlrieehenden Wedel.
2) J. D. Hooker, geb. 1817, seit 1865 Direktor des botanischen 

Gartens zu Kew.
8) Yenushaar, wegen der diinnen, sehwarzen, seidenglanzenden 

Wedelstiele.
4) Der krause, wegen der Besebaffenbeit der Eruohtwedel.
5) Yon aąnila, der Adler: Adlerfarn, wegen der Zeicbnung, welche 

sichtbar wird, wenn man die Wedelbasis sclirag durchsohneidet.
6) Die Abbildung bei Frank-Leunis, Seite 1465, ist unrichtig. 

Vgl. die Beschreibung zu Tafel 20.
7) Wegen haufigen Yorkommens auf der Insel Kreta.



Subtrib. 2 . Aspleniaceae.

13. Blechnum  L.
2 2 . B . Spicant1) Kotli. Wedel buschelig gehauft, 

lederig, einfach gefiedert; die sterilen liegend, mit 
lanzettlich-linealen Abschnitten; die fertilen auf- 
recht, mit sehmal linealen Abschnitten.

14. Asplenium  L.
Ende des zarten Wedelstiels eine kleine hand- 

formig getheilte Spreite oder 2— 4 gestielte Błatt-
chen tragend.................................................................... 1.

Wedel deutlich gefiedert.......................................... 2.
1. 2 3 . A . Seelosii'1) Leyb.3) Am Ende des Wedel

stiels eine einzige kleine, handformige Spreite.
2 4 . A . septentrionale!) Sw. Am Ende des Wedel

stiels 2— 4 schmale, lineal-lanzettliche Fiedern.
2. Wedel einfach gefiedert mit sitzenden oder sehr

kurzgestielten F i e d e r n ................................................3.
Wedel 1— Stach gefiedert mit deutlich gestielten 

Fiedern................................................................................4.
Wedel 2 —3 fach gefiedert mit sitzenden Fiedern: 11.

3. 2 5 . A . viride5) Huds.°) Wedełstiel griin, nicht
geflugelt; Fiedern fast kreisrund.

1) Ein in Schweden gebrauchlicher Name fiir diese Pflanze.
2) Von einem Herm Seelos zuerst aufgefunden.
3) I1'. Leybold in Munoben.
4) Das nordliche, wegen seiner Yerbreitung im Norden.
5) Das griine, wegen seiner lebhaft grunen Parbe zum TJnter- 

schied von dem dunkler gefarbten A. Tricbornanes Huds.
6) W . Hudson (1730— 1793), Apotlieker in London, schrieb eine 

Flora von England.



2 6 . A . Trichomanes’ ) Huds. Wedelstiel schwarz, 
żart, gefliigelt; Fiedern rundlich - eiformig.

4. Wedel iu der oberen Hillfte einfach gefiedert . 5. 
Wedel bis dieht unter der Spitze doppelt oder

mehrfacb gefiedert.........................................................6.
5. 2 7 . A . germaniami’1) Weis.3) Fiedern meist 

wechselstandig, aufgerichtet, keilig, am Ende ein- 
geschnitten gezahnt.

6. Sori zuletzt die ganze Rtickseite des Fiederchens
bedeckend; Wedel sparrig und unregelmassig . . 7.

Sori nur einen Tlieil des Fiederchens bedeckend; 
Wedel gedrangt und regelmassig...............................8.

7. 2 8 . A . ruta muraria1) L. Fiederchen rundlich, 
eiformig, keilig, am Ende gekerbt; Indusium ein- 
geschnitten gewimpert.

8 . Wedelstiel und Hauptspindel ganz brann, nach
unten schwarz, glanzend.............................................. 9.

Hauptspindel wie der obere Theil des Wedelstiels 
g r i i n .............................................................................10.

9. 29 . A . Adiantum nigrum5) L. Fiederchen derb,
glanzend, breit lanzettlich.

10. 30 . A . serpentinum6) Presl.7) Fiederchen żart,

1) , eine Pflanze bei Dioskorides, yielleicht die nam- 
liche.

2) In Deutsohland zuerst aufgefunden.
3) P. W. Weis (nicht Weisa), Professor zu GOttingen im vor. Jahrh.
4) Mauerraute, wegen des liiiufigen Yorkommens auf Mauera.
5) Der alte offieinelle Name war: Schwarzes Frauenhaar, lierba 

Adianti nigri.
6) Weil kauptsachlicli auf Serpentinfelsen waehsend.
7) K. B. Presl (1794—1852), bohmischer Botaniker.



matt, spreizend, nach demEnde keilformig verbreitet, 
gezahnt oder keilig gelappt.

31. A . fissum 1) Kitaibel.1 2 3 4) Fiederclien steif, zer- 
brechlich, keilig, 2— 3spaltig mit linealischen Ab- 
sclmitten.

11. Wedel 3 fach gefiedert; Fiedern zweiter Ordnung
lineal-lanzettlich, fiederspaltig..................................... 12.

Wedel doppelt gefiedert; Fiedern zweiter Ordnung 
rundlicli - eifbrmig, gezahnt-gelappt.......................... 13.

12. 8 2 . A . fd ix  feminaA) Bernh. Wedel hellgriin; 
Indusium deutlicli, bleibend.

3 3 . A . alpestre ') Mett. Wedel dunkelgrim; In
dusium sehr klein, verganglich.

13. 3 4 . A . fontanm n5 6) Bernh. Wedel zierlich; 
Fiederclien sweiter Ordnung schmal-keilformig, ge- 
zahnt-fiederspaltig.

3 5 . A . lanceolatum Huds. Wedel grób gefiedert; 
Fiederchen zweiter Ordnung eirund, gezahnt-gelappt.

15. Scolopendrium, Sm.

3 6 . S. officinarum°) Swtz. Wedel einfach, ganz 
und. ganzrandig, breit linealisch.

1) Das gespaltene, wegen der Fiedergestalt.
2) Ungariseher Botaniker (1757—1817).
3) Der weibliche Fam, nach einem Aberglauben des Mittel-

alters.
4) Wegen seiner Verbreitung in den Alpen.
5) Weil es hiiufig an (Juellen vorkommt.
6) Weil fruher officinell.



Subtrib. 3. Aspidiaceae.

16. Aspidimn Li. Br.
Wedel einfach g e f ie d e r t .........................................1.
Wedel doppelt g e f ie d e r t ......................................... 2.

1. 37 . A . Lonchitis1) Sw. Wedel derb, lederartig, 
mit breiten, sichelfórmig vorwarts gekrummten Fiedem.

2. 3 8 . A . lobatum-) Sw. Wedel lederig, glanzend; 
das erste nach oben gerichtete Fiederchen zweiter 
Ordnung sehr gross.

39 . A . aculeatmn:!) Sw. Wedel zarter ais bei der 
yorigen; das erste nach oben gerichtete Fiederchen 
zweiter Ordnung nicht auffallend gross.

17. Polystichwn Roth.
Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) vollig ganz-

r a n d i g ............................................................................. 1.
Fiederchen gezahnt, gelappt oder fiederspaltig . 2.

1. 4 0 . P . Oreopteris1 2 3 4) DC.5 6) Fertile Wedel den
sterilen vollig gleich, ohne umgerollten Rand; Sori 
in einer vollkommen randlaufigen Linie.

41. P . TlielypterisG) Rtli. Fertile Wedel schmaler 
ais die sterilen, ani Rand fein umgerollt; Sori etwas

1) \ ovyJ m , eine Pflanze beim Dioskorides mit lanzenformigen 
Samen.

2) Das gelappte, wegen der grossen ersten, nacli oben gerichteten 
Fieder zweiter Ordnung.

3) Das stachelige, wegen der stachelig zugespitzten Blattzilhne.
4) Von oQOi, Berg; Bergfarn.
5) A. P. De Candolle (1789'—1841), Direktor des botan. Gartens 

zu Genf, einer der berulnntesten Botaniker, besonders ais Systematiker.
6) O-rjtonTeęCs, beim Theophrast die weibliche 7iren(ę.



entfernt vom Rande, nicht bis zur Spitze des Fie- 
derchens auslaufend.

2. Wedel doppelt gefiedert; Fiedern erster Ordnung
sitzend; Fiederchen (zweiter Ordnung) kerbzahnig 
oder sagezah n ig ............................................................... 3.

Wedel 2— 3fach gefiedert; Fiedern erster Ordnung 
kurzgestielt; Fiederchen (zweiter Ordnung) tief siige- 
zalinig-fiederlappig-fiedertheilig.....................................4.

3. 4 2 . P . cristatum1) Rth. Fertile Wedel schmaler 
nnd steifer ais die sterilen; Sori klein, in zwei Reihen 
auf sammtlichen Fiederchen (zweiter Ordnung) bis 
zur Spitze auslaufend.

4 3 . P . filiz mas2) Rth. Fertile und sterile Wedel 
gleichgestaltet; Sori gross, zweireihig; das Ende der 
Fiedern und Fiederchen sowie des ganzen Wedels 
steril.

4. Wedel nach unten verschinalert; Fiedern (erster
Ordnung) mit stumpfer S p itz e .....................................5.

Wedel unten am breitesten; Fiedern scharf zu-
g e sp itz t ............................................................................... 6 .

3. 4 4 . P . rigidm n3) DC. Stiel und Spindel dicht
mit lanzettlichen, zimmtbraunen Spreublattern besetzt.

6 . 4 5 . P . spinulosum1) DC. Wedel im oberen Theil
doppelt gefiedert; Stiel und Spindel riickseits nackt, 
selten sparlich spreublatterig.

1) Kammformig, wegen der Form der Wedel.
2) Der mannliche Fam, aberglaubisehe Bezeiohnung im Mittelalter.
3) Starr, wegen der Bescbaffenheit der Wedel.
4) Dornig, von spina, Dorn, wegen der haarspitzigen Zahne der 

Fiederchen.



46 . P . dilatatum ') Sw. Wedel bis zur Spitze 
dreifach gefiedert; Stiel mid Spindel riickseits reich- 
lich mit breiten, braunen Spreuschuppen besetzt.

18. Cystopteris Bernh.
Wedel im Gesammtumriss lanzettlich, nach der

Basis wie nach der Spitze hin yerschmalert . . . 1.
Wedel im Gesammtumriss dreieckig-rhombisch,

mit sehr breiter Basis................................................... 4.
1. Spindel des Wedels żart geflugelt..........................2.

Wedelspindel fliig e llos .............................................. 3.
2. 4 7 . C. fragilis'1) Bernh. Doppelt gefiedert, mit 

fiederspaltig gezahnten, eiformig-langlichen Fiederchen.
3. 4 8 . C. alpina3) Lk.1) Fast 3 fach gefiedert mit 

lanzettlichen, tief fiederspaltigen-fiedertheiligen Fiedern 
zweiter Ordnung; Fiederchen dritter Ordnung aus- 
gerandet - gezahnt.

4 9 . C. fumariaeformis5) K.6) Fast 4 fach gefiedert; 
Fiederchen dritter Ordnung tief fiederspaltig gezahnt, 
nach oben keilig verbreitert.

4. 50 . C. montana7) Lk. Wedel 4 fach gefiedert; 
Fiederchen yierter Ordnung gezahnt; Fiedern dritter

1) Das ausgebreitete, wegen der grossen, breiten Wedel.
2) Die zerbrechliehe, wegen ibrer Zartheit.
3) Wegen ihrer Yerbreitung in den Alpon.
4) H. ¥ .  Link (1767—1851), sehr verdienstvoller Botaniker, von 

1815 an Direktor des botaniscben Gartens bei Berlin.
5) Wegen der Aehnlichkeit des zierlichen Laubes mit demjenigen 

von Fumaria.
6) W. 1). J. Koch (1771—1849), der bedeutendste deutscbe Florist, 

beriihmt durch seineSynopsis und sein Taschenbuchder deutscheu Flora.
7) Weil sie fast nur auf Bergen yorkommt.



Ordnung gedrangt stehend; der erste nach anten gerich- 
tete Fieder zweiter Ordnnng grosser ais alle folgenden.

51. C. sudetica A. Br.1) u. Milde.2) Wedel dreifacli 
gefiedert; Fiedern dritter Ordnung schwach gelappt 
und gezahnt; Fiedern zweiter und dritter Ordnung ent- 
fernt steliend; der erste nach unten gerichtete Fieder 
zweiter Ordnung kleiner ais die nachstfolgenden.

19. Woodsia R. Br.
Fiedern fast genau opponirt, alle langlich-lanzettlich 1. 
Fiedern abwechselnd, alle oder wenigstens die 

unteren rundlich-eiformig.
1. 5 2 . W . ilvensis3) R. Br. Fiedern mit breiter Basis 

sitzend.
2. 5 3 . W . hyperboreaĄ) R. Br. Spindel unterseits zer- 

streut spreuhaarig; Fiedern mit breiter, nur schwach 
keilformiger Basis in ein sehr kurzes Stielclien zu- 
sammengezogen.

5 4 . W. glabella5) R. Br. Spiedel unterseits vollig 
kahl; Fiedern mit keilformiger Basis in das Stielclien 
zusammengezogen, die unteren sehr entfernt.

2 0 . Struthiopteris W .
5 5 . S. germanica  W . Sterile Wedel eine palmen- 

artig ausgebreitete Krone bildend, doppelt gefiedert; 
fertile Wedel steif aufgerichtet.

1) A. Braun (1805— 1877), verdienstvoller Botaniker, zuletzt in 
Berlin.

2) J. Milde (1824— 1871), Cryptogamenforsclier.
3) Zuerst auf der Insel Elba (Ilva) gefunden.
4) Im Norden beimisch.
5) Die kable.



1 . F i l i e  e s

I. Hymenophyllum1) tunbridgense Sm.

Syn. Trichomanes tunbridgense L.
Rhizom pferdehaardick, sckwarzlich, einige Centimeter 

lang, weitlaufig verastelt, ziemlich dicht mit zarten, wenig 
yeralten schwarzlichen Wurzeln besetzt, wagrecłit oder anf- 
steigend zwischen Moosen umherkriechend, in Entfernnngen 
von 1— 2 Cm. zarte, etwa 4— 5 Cm. lange gestielte Wedel 
emporsendend; Wedelstiel pferdehaardick, 1— 1 ’/2 Cm. lang, 
schwarzbraun, ais Spindel in die gefliigelte Spreite sieli fort- 
setzend, an welcher in Entfernungen von 3—4 Mm. die 
wechselstśindigen, wie die zarten, stielrund hervortretenden 
Nerven, 4— 5 Mai dichotomiscli getheilten, zarten, haut- 
artigen, olivenfarbigen Fiedern inserirt sind;'1 2) Fieder- 
absclmitte linealisch, im nnteren Theil entfernter, im oberen 
gedriingter żart sageziihnig; Sori einzeln ani En de eines 
gehemmten Gabelastes, wahrend der andere Gali ciast ge-

1) Einen naturwiichsigen deutsclien Namen kann die Pfianze 
wegen ihrer Seltenkeit ni elit haben.

2) Die meisten bisherigen Besebreibungen sind unrichtig, nament- 
lich der Ausdruck „fingerfOrmig - fiederspaltig1 ist durchaus unzu- 
treffend.



fórdert wird, noch mehrmals dichotomirt und daher iiber 
den Sorus hinauswachst; Indusium halbkugelig becherfórmig, 
zweildappig, mit zierlich ausgefressen gezahntem Rande.

Der nntere Theil der Wedelspindel ist sehr schwach 
gefliigelt, gegen das Ende nimmt der Flugeł an Breite ali- 
mahlig zu; die Breite der dicbotomischen Fiederabschnitte 
betragt nur 1— 2 Mm.

Y orkom m en : In feuchten Felssckluchten zwischen 
Moosen. Im Gebirge nur im Uttewałder Grund in der 
Sachsichen Scbweiz, in Luxemburg im Thal der schwarzen 
Ehrems, im nordlicken Karnthen. Ausserhalb des Gebirges 
in England, in felsigen Kustengegenden des siidlichen und 
sudwestlichen Europa, auf den westafrikanischen Inseln, am 
Kap, auf Neuseeland, in Siidamerika.

F rn ch tze it : Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  1.
A Pflanze in natiirl. Groase; 1 dieselbe, vergrossert; 2 Blatk 

absebnitt erster Ordnung mit PruchtbiLufehen, desgl.; 3, 4 Sporen- 
behalter.



2. Ophioglossum vulgatum L.

Natterzunge.

Rhizom 2 —  5 Cm. tief senkrecht im Boden steckend, 
wenige Mm. bis 1 Cm. lang, etwa 2 Mm. dick, braun, diclit, 
mit 1 Mm. dick en, unverzweigten, bis 6 Cm. langeu, steif 
wagerecht abstehenden. stielrunden, braunen Wurzeln besetzt; 
ans einer sehr kurzeń 21appigen Scheide tritt der lang- 
gestielte, 2— 30 Cm. holie Wedel hervor; Stiel scheidig hohl, 
nnten stielrund und bleicli, nach oben allmahlig verbreitert 
nnd griin werdend, 1— 3 Mm. dick; Spreite in einen unteren 
sterilen, blattartigen und einen oberen fertilen, langgestielten, 
ahrenformigen Theil gespalten; die sterile Lamina liinglicłi, 
breit lanzettlich, ani Ende meist stumpf aber nicht selten 
mit kleinem, stumpfem, aufgesetztem Spitzchen, nach unten 
meist ziemlich plbtzlich in eine schmale, geschlossene Scheide 
(Stiel) iibergehend, von einem zarten, langmaschigen, longi- 
tudinal verlaufenden Netzadersysteiu durchzogen, bleichgriin 
oder dunkler; Aehrenstiel ais Eortsetzung des scheidigen 
Hauptstiels am Blattgrund entspringend, eine 2— 3 Cm. lange, 
aus 2 Reihen kugeliger Sporangien von 1— 2 Mm. Durch- 
messer bestehende Aehre tragend, uber welche ein kurzerer 
oder langerer stielformiger, steriler Fortsatz hinausragt. 
Ganze Pflanze vollig kahl.

Yorkom m en: Auf feuchten Wiesen, besonders Wald- 
wiesen, bald einzeln, bald gesellig, aber fast nirgends im 
Gebiet gemein, bisweilen auch auf ziemlich trockenen Gras-



platzen, sogar anf Haiden; durch den grossten Theil des 
Gebietes zerstreut; in Thuringen ziemlich verbreitet, nament- 
lich im Saalgebiet, so unweifc Jena im Schillerthal, bei Dorn- 
dorf, Goschwitz u. a. O.; iibrigens fast in ganz Europa, dem 
siidwestlichen und nordlichen Asien, Australien, Texas.

F ru ch tze it: Je nacli der Meereshohe Mai bis August.
A n w en du n g : Die oberirdischen Tlieile waren friiher 

offieinell ais: H erba O p h io g lo s s i s. Lancea C hristi gegen 
Wunden, Geschwiire, Geschwtilste und innerlich gegen Briiche.

F orm  en: Eine sebr variable Pflanze nach der Hohe, der 
Lange der Wedelstiele, der Form und Grosse der sterilen 
Lamina, der Stiellange und Grosse der Aehre u. s. w. Bis- 
weilen findet man Spaltung der Lamina in zwei sterile Lappen 
oder 2 — 3 gestielte Aehren und selbst Sprossungen aus der 
Mitte der Aehre oder das Khizom uberhaupt 2 blatterig.

E n tw ick e lu n g : Nach der Befruchtung, welche auf dem 
knolligen unterirdischen Yorkeim stattfindet, entwickelt sieli 
in den ersten Jahren ein sehr zartes Stammchen, welclies 
nur ein einfaches, zungenformiges, steriles Bliittchen erzeugt. 
Erst in den folgenden Jahren erstarkt das Stammchen und 
bringt alljahrlich den fertilen Wedel hervor. Nach dem 
Verstauben sterben die W edel wieder ab.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2.
A Pflanze, wenig vergrossert; 1 Spitze der Sporangieniihre im 

Langsschnitt, vergrossert; 2 Theil der Sporangieniihre mit geOffneten 
Sporangien, desgl.



Portugiesische Natterzunge.

Das Rhizorn und die ganze Pflanze in allen Theilen 
kleiner und zierlicher wie bei der vorigen; Rhizom mit 
einem, bisweilen auch mit 2 Wedeln; stenie Spreite sehr 
schmal lanzettlich, gegen die Basis allmahlig verschmalert; 
Aehre meist einzeln und einfach; in allen iibrigen Dingen 
wie die vorige.

Am sandigen Meeresstrand; im Gebirge nur an der 
Sudgrenze bei Torre d’Ox-lando unweit Pola an der Siid- 
westseite des Hafens im immergrunen Buschwalde; auf 
Wiesen in der Yalle di Bendon bei Pola und auf der 
ldeinen Insel Scoglio delle Yiscie.

F ruchtzeit: Norember bis Januar.
Anm erkung: Luerssen halt diese Pflanze nur fur eine 

Yarietat von O. vulgatum L.

A bb i l d u n g en .  Tafe l  3.
A B Pfliinzchen in natiirl. Grosse.



lihizom wenige Mm. lang, 4 —6 Mm. dick, senkrecht 
2—4 Cm. tief im Boden sitzend, dunkelbraun, dicht mit 
abwarts steigenden, stielrunden, 1— 2 Mm. dicken, unver- 
zweigten, dunkeibraunen Wurzeln besetzt; Wedel einzeln, 
mit 4— 12 Cm. langem, unten blassem, nacli oben hellgriin 
werdendem. scheidigem Stiel, welcher am Grandę durch eine 
Lśingsspalte offen erscheint; sterile Spreite einzeln, sitzend, 
gelbgrun, im Umriss breit dreieckig-rhombisch, 2— 4fach 
fiedertbeilig mit gegen die Spitze rasch an Lange ab- 
nehmenden, fast opponirten Hauptfiedern; Fiedern letzter 
Ordnung breit lanzettlich, fiederlastig gekerbt mit nacli vorn 
gebogenen Lappchen oder Korbzahnen; alle Fiedern ziemlicli 
spitz und mit schmal gefliigelter Spindel, nur die Haupt- 
spindel fliigellos; fertiler Wedeltbeil einzeln, seltner gedreiet,1 2) 
anf 1— 10 Cm. langem Stiel, doppelt (seltner einfaeh) ge- 
fiedert, mit kugeligen, 1 Mm. dicken, hellbraunen Sporangien. 
Die ganze Pflanze ist sparlich behaart oder fast kakl.

F ork om m en : Nur im siidlichsten Tbeile des Gebietes 
in Waldem und auf Wiesen; am Steinberg in der Ramsau

1) Auch diese Pflanze kann einen deutschen Nanien kaum haben, 
da sie zu wenig bekannt ist. Der Name „Mondraute“ ist geradezu 
albern, weil nur bei B. Lun ar i a  Sw. die Bliitter mondformig sind.

2) So nacli mir yorliegenden Exemplaren, welche ich der Giite 
des Herrn Professor Hauskneclit verdanke.



bei Berchtesgaden; Waldwiesen des Berges Pyrłrn bei Spital 
an der Grenze von Oberosterreich und Steiermark; neben 
der Kaiserstrasse in Jaryna liinter Janów in Galizien; Chur 
im Praettigau, gegeniiber dem Serneuser Bade. Ausserhalb 
des Gebietes zerstrent in Europa, Asien, Amerika, bis in den 
hohen Norden.

F ruchtzeit: Mai, Juni,
Form en: Yariabel in der Grósse, in der Zahl der 

Fiederordnungen, der Breite und Form der Fiedern letzter 
Ordnung, der Behaarung, der Zahl der fertilen Fruchttrauben.

E ntw ickelung: Wie bei den Arten von Ophioglossum 
so dauert es anch bei denjenigen von Botrychium mehre 
Jahre, bis das Rhizom geniigend erstarkt, um fertile Wedel 
zu erzeugen. Nacli dem Ausstreuen der Sporen gehen auch 
hier die Wedel zu Grunde und die Pflanze zeigt keine ober- 
irdische Spur ihres Daseins.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  4.

Pflanze in natiirl. Grosse.



5, Botrychium simplex Hitchcock.

Syn. B. Kannenbergii Klinsmann.

Sehr zartes Pflanzchen; das Rhizom, nur wenige Mm. 
lang und 1— 3 Mm. dick, treibt einen 3 — 6 Cm. hohen, 
vollig kahlen Wedel, dessen stenie Spreite diolit iiber dem 
Boden inserirt ist und ein einzelnes, yolłig einfaches, zungen- 
foriniges oder 2 - bis 41appiges oder bis zum Anheftuugs- 
punkt 2 tlieiliges oder 3tbeiliges oder bisweilen 2 paariges 
Blattclien mit gestielten Theilen darstellt: Aehre sehr zier- 
licli, 3— 8 Mm. lang, auf 5— 25 Mm. langem, żartem Stiel. 
Wedelscheide vollig geschlossen.

Y orkom m en: Auf Sandboden auf fruchtbaren Wiesen 
und Triften, besonders an Flussufern und Landseen; ani Ufer 
der Swiane bei Memel, Zoppot unweit Danzig, bei Tilsit, 
Stolpmunde, auf dem Anger bei Driesen, bei Arnswalde, 
Neudamm, am grossen Nieschlitz-See bei Schwiebus, Rostock, 
im mahrischen Gesenke bei Lindenwiese; ansserhalb des 
Gebietes im nordlichen Europa und Nordamerika.

F ru ch tz e it : Juni.
F orm en : Yar. a. simplicissunum Lasch. Sterile Spreite 

ganz ungetheilt.
(j. inclsum Milde. Sterile Spreite mit 1— 4 Seiten- 

absclinitten und einem Endabsclinitt.



y. subcomposituni Lasch. Sterile Spreite von 3 Paar 
Segmenten gebildet; die 2 oberen Paare genahert, das 
unterste sehr entfernt, mit stielartig verlangerter Basis.

ó. compositum Lasch. Sterile Spreite besteht aus 3 
von einem Pmikte entspringenden Theilen; diese wie bei 
(i. incisum.

A bb i ld un gen.  Tafe l  5.
ABC Pflanzen in natflrl. Grosse; 1 Theil der Aehre mit ge- 

offneten Sporangien, vergr8ssert.

F lo ra  I. 6



Syn. B . matricarioides W. B . Mcctricariae Spr. Os- 

munda Matricariae Schrnk. B . rutaefolium  A. Braun. 
B . B reyn ii Fr.

Rhizom bis 1 Cni. lang, 2— 5 Mm. dick, treibt einen 
oder zwei sterile, fast ani Grandę inserirte und einen fertilen 
Wedel von 1 — 2 Cm. Hohe; die ganze Pflanze weisslich 
behaart; sterile Spreite auf kurzer, geschlossener Scheide, 
die des untersten Wedels oft einfach zungenformig, die des 
obereu Wedels doppelt-fiederspaltig-fiedertheilig mit herz- 
eifórmigen, kerbzabnig gelappten Fiederclien, im Gesammt- 
umriss dreieckig; Wedelstiel kurz und breit; fertiler Wedel 
doppelt gefiedert, reich mit kugeligen Sporangien besetzt.

Y orkom m en : Auf subalpinen Triften, an sonnigen 
Abhfingen und Waldrandern; sehr zerstreut durch’s Gebiet: 
Preussen bei Thorn, Stulnn, Danzig, Rosenberg, Memel; ani 
Gesundbrunnen bei Berlin, bei Schwiebus, Driesen; in 
Mecklenburg bei Dargun, in den Diinen bei Warnemunde 
(selten), bei Dierhagen und Neuhusen auf Fiscbland, bei 
Stettin, Stolpmiinde; in Sclilesien bei Garsuche, Oppeln, 
Gnadenfeld, im Radoscher und Wroniner Wald, im Aupen- 
grund; im mahrischen Gesenke ara Uhustein bei Einsiedel, 
bei Ludwigsthal, Grafenberg; an der Lissa Hora, am Mohel- 
nitzer Jagejhause; im Erzgebirge, am Kloster Grab bei 
Teplitz, am Rollberg bei Niemes; am Hengstberg bei Zwickau



in Bohmen; in der Lausitz bei Niesky; Waltershof bei 
Wunsiedel; im Hayforst bei Hadersbach zwischen Regens
burg nnd Straubing; in Steiermark auf dem Bachergebirge; 
angeblieh im Thiiringerwald; Ellwangen in Wiirttemberg; in 
den hohen Vogesen auf Granit, Bulion de Sultz, Rotheruclc, 
Hoheneck. Uebrigens zerstreut durch Nord- und Mittel- 
europa, Asien, Nordamerika, Australien.

Fruchtzeit: Je nach der Meereshohe Juni bis August.

Abbildungen.  Tafel  (i.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Mondkraute, Walpurgiskraut.1)

Syn, Osmunda Lunaria  L.
Aus einem 2— 4 Mm. dieken, liochstens 1 Mm. langen, 

mit fast astlosen, stielrunden, 1 Mm. dieken Wurzeln be- 
setzten Khizom entspringt 2 — 8 Cm. unter der B o den flii che 
meist ein einziger Wedel von 10—30 Cm. Holie, mit łanger, 
geschlossener Stielscheide, welche in der Mitte des ganzen 
Wedels die aufgeriehtete, meist einfach gefiederte, 2 — 8 Cm. 
lange, bis 3 Cm. breite, sterile Spreite und ais Fortsetzung 
der Scheide die doppelt gefiederte Fruchtiihre tragt; Fiedern 
lialbmondfbrmig mit ausgeschweift keilformiger Basis und 
abgerundetem, schwach kerbig gelapptem Ende, sowohl die 
sterile ais die fertile Spreite bisweilen tief gespalten oder 
getheilt.

V ork om m en : Rasige Abhauge, GebUsche, Iiaiden, 
durch’s ganze Gebiet zerstreut, uberhaapt fast in ganz 
Europa, Asien, Australien, Nordamerika; auf den verschie- 
densten Bodenarten.

F ru ch tz e it : Je nach der Meereshohe Mai bis Juli.
A n w en d u n g : Friiher officinell ais H erba  lunariae 

s. lu n a r ia e  b o try t id o s , sowohl innerlich ais ausserlich; 
ausserdem von Zauberern und Alchimisten geschatzt und von

1) Nach der heiligen Walpurgis, welche ais Beschutzerin gegeu 
Zauherei angesehen wurde.



aberglaubischen Landleuten bei Kiilieu ais Mittel gegen 
Zauberei benutzt.

For men: Yar. a. normale Roeper: Fiedern ganzrandig 
oder schwach wellig gegerbt.

(i. stibindsum Roeper: Fiedern seicht ausgeschnitten. 
y. incisum Milde: Fiedern 2— 3 Mai facherformig tief 

eiugescbnitten, gekerbt.
d. ovatum Milde: Sterile Spreite breit eifonnig durch

rasche Yerkurzung der oberen Fiedern.*
tripartitum Moore: unterstes Fiederpaar verlangert, 

mit 2—3 Paar Absclmitten.

Abbi ldungen.  Tafel  7.
Pflanze in naturl. Grosse.



Syn. B . matricariaefolium  A. Br. B . lunaria fi. ruta

ceum  Swtz.
Scheide oft dicht nnter dem fertilen Wedeltheil inserirt, 

im Gesammtumriss langlich, einfach fiedertheilig mit fieder- 
lappigen o der fiedertheiligen, seltener fast ganzrandigen 
Fiedern, bisweilen doppelt fiedertheilig; Fiedern eiformig- 
langlich mit keilig verjttngter Basis; fertiler Wedeltheil meist 
mir einfach gefiedert; die ganze Pflanze kahl, wie die yorige, 
der sie in allen iibrigen Dingen ahnlich ist, aber durch- 
schnittlich kleiner.

V orkom m en : Auf trockenen Wiesen, Triften, auf 
Haiden, an Waldrandern; sehr zerstreut durch Preussen, 
Pommern, Brandenburg, Mecklenburg, Schlesien, Bohmen, 
Miihren, den Harz, seltner in Baiern, Baden, der Rheinpfalz, 
in den Yogesen, im Chamounix-Thal, bei den Badem von 
Bormio.

F ru ch tze it : Je nach der Meereshohe Mai bis Juli.
F orm en : Yar. u. subintegrum Milde: Fiedern kurz, 

breit, rhombisch, stumpf, gegerbt oder sparlich gelappt. Sehr 
selten; so bei Reinerz in Schlesien.

fi. partitum  Milde: sterile Spreite mit 2— 3 sehr stark 
entwickelten Fiedern, der mittle ein wenig vorgezogen; so 
bei Reinerz, Driesen.

7. compositum  Milde: Sterile Spreite ans 2-— 3 Lamellen 
gebildet: Reinerz und Niederlindwiese im Gesenke.



Anm erkung: Ais vereinzelte grosse Seltenheit komint 
in der Nahe der Grenze unseres Gebietes nocli vor: B otry- 

chium lanceolatum Gmel. Sie ist bis jetzt aufgefunden in 
der Yal die Non in Sudtirol auf der Alp Malgazza (iiber 
1300 Meter), in der Schweiz bei Pontresina im Ober-Engadin 
und in Savoyen auf dem Montblanc und Col de Balme.

Abbi ldungen.  Tafel  8.
Pflanze in natiirl. Grosse.



9. Osmunda regalis L.

Kónigsfarn. Traubenfarn.

Das schriig im Boden sitzende Rhizom ist mehre Cm. 
lang, mehre Mm. dick, dicht mit verzweigten, tiber pferde- 
haardiclcen Wurzeln und mit den schwarzlichen, abgestor- 
benen Wedelstielbasen besetzt; es erscheint daber ungegliedert 
und weit starker ais es in der Tliat ist. Alljahrlich kommen 
anfangs einige sterile Wedel zum Vorschein von 0,30 bis 
1 Meter Lange, doppelt gefiedert; Fiedern nahezu opponirt, 
die Paare in Abstanden von 5 —  7 Cm., an der oberseits 
rinnigen Hauptspindel kurz gestielt; Fiederchen etwas schief 
linealisch-lanzettlich, fast sitzend, am Grunde gestutzt oder 
fast herzformig, am Ende stumpf, am Rande entfernt un- 
gleich klein - sagezahnig oder fast ganzrandig, mit einem 
Mittelnerven, von welchem dichotomirende Seitennerven 
gegen den Rand verlaufen; Endfiedercben lanzettlich, am 
Grunde meist mit einem Fiederlappenpaar versehen; Paare 
der Fiederchen etwa 6 bis 12; die spater erscheinenden 
fertilen W edel sind unten gewohnlich mit 2 oder mehren 
Paaren steriler Fiedern versehen; der fertile Theil ist doppelt 
gefiedert, aber die Fiederchen durch Schwinden der Spreite 
nur die mit Sori bedeckten Nerven zeigend, daher ausserlich 
denen der Ophioglosseen etwas ahnlich. Anfanglich sind die



Spindeln mit wolligen Spreuhaaren besetzt; zuletzt ist das 
Laub voilig kahl.

Yorkom m en: Auf Moorwiesen, feuchten Waldwiesen 
und Haiden, Briichen u. s. w., sehr zerstrent durchs Gebiet, 
im Ganzeu im Norden haufiger ais im Siiden, in manchen 
Gegenden wie z. B. in Thuringen selten, ziemlich haafig in 
Brandenburg, Schlesien, der Lansitz, Mecklenbnrg, Hamburg, 
Lttbeck, Kieł (am Russsee), Hohenwestadt, bei Dresden, 
Bremen, Hannover, in Westpbalen, der Pfalz u. s. w., iibrigens 
zerstreut durch Europa, Nord- und Siidafrika, Asien, Mittel- 
und Nordamerika.

F ru ch tze it: Juli bis Oktober.1)
A nw endung: Frtiher officinell: R a d i x s. me duli a 

Osmundae- r ega lis, das Rliizom, gegen Scrofeln und 
Rhachitis, auch der Fruchtwedel ais: Juli Osmundae.

Form  en: Bisweilen sind alle Fiedern fertil oder die 
sterilen Fiedern sind unterbrochen von solchen, welche ganz 
oder theilweise fertil sind.

E n tw ickelu n g : Dieser wie alle in der Folgę noch zu 
bescbreibenden Farne ist anfangs ein sehr zartes Pflanzchen 
mit einfacher gebauten, nur sterilen Wedeln; nach und nach 
kraftigt sich das Rhizorn und bringt die grosseren, doppelt 
gefiederten, zuletzt auch fertile YYedel heryor. Die Wedel 1 2

1) Nach Standort und La.ge ist die Fruchtzeit sehr yerschieden. 
In meinem Florengarten sind 1879 die Fruchtwedel schon im Sep- 
tember ahgestorben, dagegen im Botan. Garten Ende Oktober noch 
nicht.

2) Mit Ausnahme der einjahr. Gymnogramme leptophylla.
Flora I. 7



gehen erst im Spatherbst oder Anfang Winters durcli starkę 
Froste z u Grandę, nur bei selir fruher Fruchtzeit sterben 
sie schon fruher ab.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  9.

A Theil eines fruchtbaren Blattes, natifrl. Grosse; 1 u. 2 Spo- 
rangien, yergrosserfc.



10. Polypodium vulgare L.

Engel sttss.

Das federkieldicke und bis 10 Cm. und daruber lange 
Rhizom kriecht auf der Bodenflaehe oder unmittelbar unter 
derselben horizontal und den Unebenheiten des Bodens 
folgend, daher bisweilen auch aufsteigend und kletternd vor- 
warts, meist wenig oder gar nicht veriistelt, nach unten mit 
schwarzbraunen, iiber pferdehaardicken, iistigen Wurzeln dicht 
besetzt, ubrigens ringsum namentlich gegen das vordere Ende 
hin mit zimmtfarbenen, seidenglanzenden Spreuschuppen dicht 
bekleidet, welche, mit breiter Basis aufsitzend, in eine haar- 
feine Spitze ausgezogen sind; die Wedel stehen 1 bis mehre 
Centimeter hinter dem fortwachsenden Rhizomende einzeln 
oder zu 2 — 3 beisammen, haben 20 — 50 Om. Lange und 
sind mit einem langen stielrunden, oberseits fein rinnigen, 
dicht iiber dem Rhizom dem kurzeń Gliede aufsitzenden Stiel 
versehen; die Spreite im Umriss breit lineal-lanzettlicb, ziem- 
lich spitz, oft etwas gebogen, einfach tief fiederspaltig-fieder- 
theilig mit lineal-lanzettlichen, meist nicht genau opponirten, 
amRande schwach kerbig-wollig-sagezahnigen Fiedern, welche 
von einem zarten Mittelnerven mit dichotomirenden Seiten- 
nerven (vgl. Fig. 10 0) durchzogen ist; die Sori stehen in 
je einer Reihe rechts und links vom Hauptnerven der Fie
dern, auch auf der zu einer Spitze yorgezogenen Endfieder.



Y orkom rnen: Auf nackter Erde, Felsen, am Fuss von 
Baum en in Waldern, auf Gebirgen u. s. w. durch das ganze 
Gebiet und meist liaufig, uberhaupt durch Europa, Nord- und 
Mittelasien, Nordafrika, Siidafrika, Nordamerika, auf den 
Sand wich - Inseln.

F ru ch tze it : Sonimer, Herbst.
A n w endung: Das Rhizom friiher gegen Respirations- 

krankheiten officinell: rh izom a (radix) p o ly p od ii. Die 
Pflanze behalt meist den ganzen Winter hindurch grune 
Wedel, findet daher vielfach in Garten ais Zierpflanze auf 
Felsenanlagen u. s. w. Yerwendung, besonders die Form: 
cam bricu m  mit gespaltenen Fiedern.

F orm en : Yar.[1. auriculata: untersteFiedern amGrunde 
nach oben geohrelt und

y. m aior: Wedel gross, deutlich sagezahnig. Bastarde 
kommen angeblich vor mit Aspidium acnleatmn, Pteris  

aąuilina, Asplenium F ilix  Fernina und Phegopteris D ryopteris.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  10.
Pflanze in natiirl. Grosse.



II. Gymnogramme leptophylla Desv.

Syn. Polypodium leptophyllmn L. Acrostichon lepto- 

phyllum DC. Orammitis leptophylla Swtz.
Sehr zartes ljahriges Rhizom mit 10 — 60 Cm. liolien 

aufgerichteten, zarten, lcahlen Wedcln mit pferdehaardicker 
Spindel; die unteren Wedel steril, im Umriss nierenfórmig, 
kerbig gelappt - gespalten; die fertilen im Umriss liiiiglicli- 
lanzettlich, einfach bis dreifach fiedertheilig, die Fiederehen 
im Umriss eirund-kreisrund, nach dem Grunde keilformig, 
ani Bnde kerbig-gelappt oder gespalten.

Yorkom m en: Auf Felsen und auf nackter Erde in 
warmeren Gegenden; im Gebiet nur in Siidtirol bei Meran 
und in der Scliweiz am Saleve bei Genf; iibrigens verbreitet 
im slidlicli en Europa, nordlichen Afrika, in Abyssinien, Persien, 
Indien, Siidamerika, Australien.

F ru clitze it : Je nach dem Klima vom Febrnar bis 
zum Mai.

Ab bi ldungen.  Tafe l  11.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattabacbnitte erster Ordnung, 

vergrossett.



12. Gymnogramme Marantae Mett.

Syn. Acrostichon Marantae L. Ceterach Marantae DC. 
Notochlaena Marantae R. Br.

Rsizom klein, ausdauernd, kriechend, dicht mit anfangs 
weisslichen, spiiter zimmtfarbenen, gliinzenden Spreuschiipp- 
chen bekleidet; Wedel bis 25 Cm. iang, langgestielt; Stiele 
kriiftig, steif, stielrund, schwarzbraun, glanzend, sparlich mit 
Spreuschuppen, besetzt; Wedel doppelt gefiedert, breit-lang- 
lich - lanzettlich, zugespitzt; Fiedern opponirt, die unteren 
kurz-gestielt, ans breiter Basis lanzettlich, oberseits dunkel- 
grun, riickseits dicht mit lanzettlichen, zimmtbraunen, seiden- 
głiinzenden Sprenschiippchen besetzt; Fiederchen sitzend, ans 
breiter Basis lineal-langlich, stumpf, gekerbt-gelappt oder fast 
ganzrandig. Wedel derb, uberwinternd; Spindel mit Spreu- 
schuppen besetzt.

V ork om m en : An Felsen und heissen, diirren Ab- 
hiingen, besonders auf Serpentin; nur im sudlichsten Theil 
des Gebiets: auf Serpentin bei Molielno in Mahren; bei 
Leoben in Steiermark; im Cłmrhofgraben in Niederoster- 
reicli; bei Bożen und Meran in Siidtirol; im Yintscligau; 
in Yeltlin; bei Como, Davedro, im Aostathal; in den Ar- 
dennen; iibrigens ausserhalb des Gebietes zerstreut im siid-



lichen Europa, in Syrien, Abyssinien, Indien, auf deu Cana- 
riscbeu Inseln.

F ruchtzeit: August bis Oktober.

Ab bi ldungen.  Tafe l  12.
A Pilanze in naturl. Grosse; 1 Fiederchen mit und olme Spreu- 

schuppen, vergrossert.



13. Phegopteris poiypodioides Fee.

Syn. Polypodium Phegopteris L.

Rhizom rabenfederkieldick, bis fusslang und dariiber, 
dunkelbraun, schwach glanzend, nicht selten verzweigt, 
iiberalł mit faserigen, brannen, astigen Wurzeln dicht be- 
setzt, 1 —  2 Cm. nnter der Bodenoberflache wagereclit fort- 
kriechend, sehr schwach spreuschuppig, nur an den fort- 
wachsenden Enden mit breit lanzettlichen, spitzen, blass 
zimmtfarbenen Spreuschuppen ziemlich dicht besetzt; Fiedern 
bis fusslang, lang gestielt, im Umriss lang dreieckig, in eine 
lange Spitze zugeschweift, doppelt gefiedert; Wedelstiel stiel- 
rund, mit schwach verdickter, etwas gekrummter, dunkel- 
brauner Basis, librigens bleichgrttn, wie das Laub auf beiden 
Seiten weichhaarig; Fiedern graugriin, sitzend, lang lineal- 
lanzettlich, spitz, fiederspaltig oder fiedertheilig; Fiederchen 
langlich-lineal, stumpf, die ersten beiden Paare der mehr 
oder weniger genau opponirten Fiedern zusnmmengewachsen 
oder ein Kreuz bildend, alle etwas vorwarts gerichtet, ge- 
kerbt; die Sori bilden eine randliiufige Linie, welche aber 
die Spitze der Fiederchen und der Fiedern frei liisst. Wedel 
verganglich, schon im Oktober absterbend, empfindlicli 
gegen Froste. Das unterste Fiederpaar ist haufig abwarts 
gebogen.

Y o rko m m e n :  Feuchte, schattige Laub- und Nadel- 
wiilder; durch das ganze Gebiet verbreitet und meist haufig;



ubrigens durch fast ganz Europa, Nord- und Mittelasien, 
Nordamerika.

F ruchtzeit: Je nach der Meereshohe: Juni bis Oktober. 

A bb ild u n gen . T a fe l 13.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fiederast, vergrossert; 2 Tkeil 

von dem letzteren, starker vergr8ssert.



14. Phegopteris Dryopteris Fee.

Syn. Polypodium  D ryopteris L.
Rhizom wie bei der vorigen; Wedel meist 20—30 Cm. 

lang und 10 — 15 Cm. breit, lebhaffc blassgrun, meist lang 
gestielt; Stiel gelblichgriin, etwas gefurcht, ubrigens stiel- 
rund, glatt, glanzend und kahl bis auf die schwarzliche, 
schwach mit Spreublattchen besetzte Basis; Spreite im Um- 
riss dreieckig, dreizahlig-dreifach-gefiedert, d. h. das unterste 
Fiederpaar erster Ordnung langgestielt, doppelt gefiedert, 
meist so gross oder grosser ais die iibrige Spreite, von dieser 
entfernt, die folgenden Fiedern erster Ordnung meist alle 
sitzend und einfach gefiedert, die untersten mit fiederspaltigen 
Fiedern (zweiter Ordnung); Fiedern erster Ordnung alle von 
einander entfernt, mit Ausnahme der nur schwach vorge- 
zogenen Spitze des Wedels, wo die Fiedern zusammenfliessen; 
die Fiedern zweiter Ordnung nur ani untersten oder bisweilen 
an den beiden untersten Fiederpaaren erster Ordnung ent
fernt, die Fiederchen letzter Ordnung am Ende etwas aus- 
gerandet oder gekerbt oder schwach gelappt, lineal-langlich, 
stumpf; die Sori bilden auf den Fiederchen letzter Ordnung 
randstandige Reihen, welclie die iiusserste Spitze haufig frei 
lassen, aber bis zur Spitze des Wedels sowie der Hauptfiedern 
auslaufen. Wedel sehr żart und verganglich, den Monat 
Oktober selten uberdauernd und den ersten Nachtfrosten er- 
liegend. Die Spreite ist fast wagerecht gegen den Stiel 
geneigt.



Yorkom m en: An ałinlicłien Orten wie die vorige und 
durchs ganze &ebiet verbreitet, durch fast ganz Europa, Asien, 
Nordamerika.

P ruchtzeit: Je nacli der Lagę Juni bis Oktober.
For men: Zwischen dieser und der folgenden bat man 

Mittelformen beobachtet, welche ais Bastarde gedeutet werden.

A bbildu n gen . T a fe l 14.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fieder zweiter Ordnung, yer- 

grossert; 2 Fieder letzter Ordnung, desgl.



15. Phegopteris Robertiana A. Br.

Syn. P o ły  podium liobertianum  Hoffm. Polypodium  

calcareum Sm.
Dem vorigen ahnlicli, aber dtirch folgende Unterschiede 

scharf getrennt: Der Stiel und sammtlicbe Spindeln drlisen- 
haarig;1) die Spreite nicht gegen den Stiel geneigt, sondern 
aufgerichtet, mattgriin, etwas starr, am Rande fein zuriick- 
gerollt und die Fiedern letzter Ordnung iiber dem Nerven 
schwach gefurcht; Fiedern erster Ordnung, namentlich die 
unteren, deutlich opponirt, die der folgenden Ordnungen da- 
gegen wechselstandig; Fiedern erster Ordnung, besonders 
das nnterste Paar, gegen die Spitze des Wedels gebogen; 
Sori zuletzt meist zusammenfliessend. Bei dem untersten 
Fiederpaar sind die unteren Seitenfiedern auffallend grbsser 
ais die oberen. Die Wedel dauern in der Regel tief in den 
Winter hinein, ohne eigentlicli zu iiberwintern.

Y orkom m en : Auf Kalk, Gips, Thon und Mergel, auf 
Felsen und im Gerblle, besonders an der Nordseite aber an 
kalilen oder seliwach bewachsenen Lokalitaten; wegen des 
Standorts im mittlen ixnd siidlichen Gebiet haufiger ais im

1) Garckes und Kochs Angabe: „Laub drflsig weichhaarig“ ist 
unricbtig, wenigstens passt sie durohaus nicht auf die Thiiringer 
Yorkommhisse; ebenso ist das von Frank (in Leunis’ Synopsis) an- 
gegebene Liingenverhaltniss der Fiedern bei dieser und der vorigen 
unzuverlassig.



nordlichen; ziemlich haufig in der Flora von Jena wie iiber- 
haupt auf dem Thiiringer Musclielkalk, anf den Kalk- 
alpen u. s. w.

F ruchtzeit: Jnni bis November.

A bbildungen. T a fe l 15.
A Wedel in natiirl. Grosse; 1 Theil eines Fieders zweiter Ord- 

mrag, vergrossert.



16. Ceterach officinarum W.

Milzfarn.

Syn. Asplenm m  Ceterach L. Grammitis Ceterach Sw. 
Scolopendrium Ceterach Simons. Gymnogramnie Ceterach Spr.

Ein kurze,s, ungegliedertes, schwarzbraunes Rhizom sitzt 
senkrecht im Boden, ist nach unten mit pferdehaardicken, 
meist stark verzweigten, schwarzbraunen Wurzeln besetzt, 
nach oben mit einer Anzahl meist kurzgestielter, bisweilen 
langgestielter, einfach fiedertheiliger oder tief fiederspaltiger 
W edel; das Rhizom, die hellbraunen Wedelstiele, die Spindeln 
und die Rlickseite der Wedel sind dicht mit zimmtfarbenen, 
seidenglanzenden, sehr spitzen, haufig gespaltenen oder haar- 
fein gefranzten Spreublattchen besetzt, welche mit breiter, 
fast herzformiger Basis aufsitzen und in eine feine Spitze 
anslaufen; Piedern mit breiter Basis aufsitzend, oft am 
Grandę zusammenfliessend, halb kreisformig-langlich, sehr 
sturnpf oder abgerundet, abwechselnd, ani Rande gegen die 
Oberseite scliwacli umgerollt und verdickt, mehr oder weniger 
gekerbt; der ganze Wedel im Umriss lineal-lanzettlich, 
stumpf. Die bis 20 Cm. langen Wedel sind oberseits matt- 
grtin, tibrigens von derber Beschaffenheit und liberwinternd.1)

V orkom m en : In Felsspalten und an alten Mauem im 
westlichen und slidlichen Gebiet zerstreut, im mittlen sehr 
selten, im nordlichen nur am Harz und am Unterrhein bis

1) Ueber angebliche Bastarde vgl. Bot. Ztg. 1877, Sp. 391.



an die Ruhr bei Spaa, Dusseldorf, von da aufwarts im 
Rhein-, Mosel- und Nahethal, bis zum Oberrhein, im Schauen- 
burgischen, in Hessen, in der Wetterau, im Odenwald, im 
Taunus, in Thuringen im oberen Saalgebiet ii ber Saalfeld, 
am Gleitsch bei Saalfeld auf Dolomit,') nicht bei Jena, aber 
im Reussischen, bei Halle, Stuttgart, in Sudtirol, in der 
Schweiz (BasValais), bei Triest, iiberhaupt im Siiden haufiger; 
fehlt in Sclilesien, Iiberhaupt im nordostlichen Gebiet; in 
Bohmen nur am Basaltkegel Riss bei Raudnitz; fehlt in 
Mahren, Oesterreich, Steiermark, Kamthen, imSalzburgischen; 
ausserhalb des Gebietes zerstreut in Siideuropa, Siidwestasien, 
Nordafrika.

F ruchtzeit: Je nach dem Klhna: Juni bis Oktober.
A nw endung: Friiher officinell ais Herb a Ce ter ach 

s. A sp len ii veri s. S co lop en d rii m inoris gegen Milz- 
krankheiten. 1

1) Vor zwei Jahren von Frau Dr. Sohmiedeknecht daselbst auf- 
gefunden.

A bbildungen . T a fe l 16.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fiedern mit und ohne Spreu- 

schuppen, yergi-ossert.



17. Cheilanthes fragrans Hook.

Syn. Cheilanthes odora S\v.
Das sehr kurze, sclrwarzbraune, mit schwarzlich-braunen, 

schmalen, spitzen Spreublattchen versehene, ungegliederte 
Ithizom sitzt senkrecht im Boden und entsendet nach unteu 
einen Biischel iiber pferdehaardicker, schwarzbrauner, iistiger 
Wurzeln, nach oben eine Anzahl oberseits mattgrtiner, riick- 
seits fast hechtgrauer, sehr starrer und zerbrechlicher, lang- 
gestielter, mit dem hellbraunen, glanzenden, zerstreut mit 
zimmtbraunen Spreublattchen besetzten Stiel etwa 10 Cm. 
langer Wedel; die Spreite im Umriss langlich-lanzettlich, 
doppelt gefiedert und an der Basis dredach gefiedert mit 
kurzgestielten, entfernten, abwechselnden Hauptfiedern, fieder- 
lappigen-fiedertheiligen, im Umriss lanzettlichen, stumpfen, 
ganzrandigen Seitenfiedern; Spindel und Fiederraud sparlich 
mit blassbraunen Spreublattchen hesetzt; Scheinindusium aus 
dem hautigen Blattrand gebildet. Wedel wohlriechend, iiber- 
winternd.

Y orkom m en : Auf Felsen; im Gebiet nur im Canton 
Tessin, zwischen Dorno d’Ossola und Yilla, Aostathal; ubri- 
gens zerstreut durch Sudeuropa, Nordafrika, Sudwestasien.

F ru ch tze it: Juni bis Oktober.



Anm erkung: An der Sudgrenze des Gebietes am Monte 
Baldo kommt eine Form vor, welche man ais Art: Chei- 

lanthes Szovitsii F. M. (Notochlaena persica Bory, Cheilanthes 

fimbriata Yis.) unterschieden hat. Sie unterscheidet sich 
durcli kleine, fast kreisrunde, mit verschmalerter Basis auf- 
sitzende Segmente letzter Ordnung nnd lang gewimperte 
Scheinindusien.

A b b ild u n g en . T a fe l 17.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattabscłmitt zweiter Ordnung, 

vergr5ssert.
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18. Adiantum capillus Veneris L.

Frauenhaar.

Das wagerecht kriechende, ungegliederte, sch warze 
Rhizom ist mit dtinkelbraunen Spreublattchen dicht besetzt; 
Wedel zahlreicb, bis 30 Cm. lang, langgestielt, doppelt ge- 
fiedert mit dentlich gestielten, entfernt stehenden, ab- 
wechselnden Fiedern und Fiederchen: Stiel und Spindeln 
rothbraun-scliwarzviolett, abgerundet dreikantig, hart, glatt 
gliinzend, am Grunde hochstens 1 Mm. dick, am Ende haar- 
dunn; Fiederclien aus schief keilformiger, geschweifter Basis 
schief deltaformig mit schiefem, abgerundetem, gelapptem 
oder gespaltenem Ende; Wedel żart, nicht uberwinternd.

Y orkom m en : Warnie und feuchte Felsen des siid- 
lichsten Gebiets; bei St. Aubin und in Tuifsteingrotten am 
Neuenburger See, von da durcb den Jura; Locarno, Lago 
maggiore, Lago di Como, Crevola, Aostatlial, Yalsugana, 
Bożen, Meran, am W ege zum Gardasee und am Ponal Fali, 
Thermen von Bormio im Veltlin, Triest, Gorz am Wege 
nach St. Florian; ubrigens durch Sudeuropa, in Ungarn, auf 
den Inseln des Mittelmeeres, so z. B. auf Sardinien, in Iriand 
(Connemara), Siidengland, auf den Canaren, in Nordafrika, 
kleine Oase in Aegypten, Hohle am Uadi Natfe, Siidwest- 
asien, Nordainerika (Dakota), auf den Hawaischen Inseln.

F ru ch tze it : Juni bis August.



Anwendnng: Frliher offłcinell: H erba Capillorum  
Veneris, die Wedel, aus denen mit Zuckerersatz die Apo- 
theker den Syrupus capillorum  V eneris bereiten. Die 
Pflanze ist eine der grossten Zierden der Gewachshauser nnd 
gedeibt am besten bei Warmhauskultur. Im Zimmer erhalt 
sie sicb nur unter einer Glasglocke.

A bbildu n gen . T a fe l 18.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Stiicke eines sporentragenden 

Blattrandes, yergrossert; 3 Yorkeim mit junger Pflanze, desgl.



19. Allosorus crispus Bernh.

Syn. Osmunda crispa L. P teris crispa Sw. Crypto- 

gramme crispa R. Br. Onoclea crispa Hoffm. Phorolobus 

crispus Desv.
Das kleine ungegliederte, rabenfederkieldicke, schwarz- 

braune, mit braunen Spreubliittchen bekleidete Rhizom sitzt 
schief im Boden, ist nacli unten locker mit pferdehaardicken, 
schwarzbrannen, schwach verastelten Wurzeln, nach oben 
mit einer Anzahl von Wedeln besetzt, dereń untere im 
Gesammtumriss eirund-langlicłi, steril, dereń obere im Ge- 
sammtumriss lanzettlich-langlich, fertil sind; Wedel lang- 
gestielt, dnrchsehnittlich etwa 30 Cm. lang, meist vierfach 
fiedertheilig; Stiel plattgedriickt vierkantig, fast nackt, glatt, 
glanzend, oben rinnig bis in die Spindel liinein; Fiedern 
aller Ordnungen abwechselnd, diejenigen der fertilen Wedel 
entfernt und langgestielt mit abwechselnden, ganzrandigen, 
sehmal-lanzettlichen, stumpfen Fiedern letzter Ordnung, die
jenigen der sterilen Wedel etwas gedrangter nnd kiirzer 
gestielt mit abwechselnden, tief fiederspaltigen, am Ende 
der Abschnitte ganzen oder ausgerandeten, eirund-langlicheu 
Fiedern letzter Ordnung; alle Fiedern ohne Spreublattchen. 
Die Wedel halten sich nur einen Theil des Winters hin- 
durcli.

Y o rk o m  m en: In Felsspalten hoherer Gebirge, selten 
auf niedrigeren Bergen, sehr selten auf der Ebene; im Gebiet 
nim bei Goslar am Harz, auf Felsen zwischen Spaa und



Tlieux; im Iliesengebirge in den Schneegruben, im Teufels- 
gartchen, an der Kesselkoppe (kleinen Koppe), im Bohmer- 
wald,') Rheinpfalz, im Schwarzwald zwischen Hofsgrund und 
St. Wilhelm, in den Yogesen am Hoheneck und Sulzer 
Belchen, bei Wechsel in Niederosterreich, Anlaufthal, Gams- 
kahrkogel, Glemmerhohe, bei Gastein, hoher Zinken in Steier
mark, Tirol, Sehweiz; ausserhalb des Gebietes in Sudeuropa, 
Kleinasien, Nordamerika (z. B. Californien).

F ruchtzeit: Juli bis Oktober.

1) Zweifelhaft; vgl. Bot. Ztg. 1871, Sp. 45.

A bb ildu n gen . T a fe l 19.
A Pflanze mit fruchtbarem und unfruchtbarem Blatte, natur], 

Grosse; 1 Blattabsohnitt zweiter Ordnung, vergrossert; 2 Theil eines 
Blattabsclinittes dritter Ordnung, desgl.



20. Pteris aąuilina L.

Adlerfarn.

Syn. Allosorus aąuilinus Presl.
Das Rhizom ist bis fingerdick, sehr langgliedrig, oft 

verzweigt, dicht mit kleinen, braunen Sprenblattchen bedeckt, 
horizontal bis 1/2 Meter tief unter der Bodenoberflache im 
Boden fortkriecbend und in grossen Abstiinden die lang- 
gestielten bis 4  Meter (im Gebirge in der Regel nicbt iiber 
1 Meter) bohen Wedel entsendend; Wedelstiel dieht iiber 
der spitz aufsitzenden, unterirdischen Basis stark ange- 
schwołlen, dann nach oben wieder Yerdiinnt, soweit er vonx 
Boden bedeckt ist schwarzlich, iiber dem Boden grunlich, 
unten mit Sprenblattchen besetzt, oben nackt, glatt, ab- 
gerundet kantig, oberseits zwischen den Fiedern rinnig; 
Spreite im Umriss breit dreieckig rhombisch, im oberen Theil 
2— 3 fach, im nnteren 3— dfaeli gefiedert, mit fast wagerecht 
liegenden Hauptfiedern,') welche im nnteren Wedeltheil sehr 
entfernt und meist abwechselnd, im oberen etwas mehr ge- 
ińihert und meist opponirt stehen, ubrigens kahl oder mehr 
oder weniger kurzhaarig; die Fiedern letzter Ordnung ganz- 
randig oder gekerbt fiederlappig. Die Wedel entwickeln,

1) Die angebliche Dreitheiligkeit des Stiels beruht auf un- 
genauer Beobachtung. Die tmtersten 2—6 Fiedern (je nach der 
Grosse des Wedels) sind gestielt und dreifach gefiedert, meist ab
wechselnd, die oberen dagegen sind sitzend und doppelt gefiedert, 
meist opponirt.



besonders im welken Znstande, einen widerlichen Geruch. 
Sie sterben im Oktober ab.

Y orkom m en: lu Waldungeu, an Waldriindern, auf 
Schlagen, Haiden, Aeckern, die durch Ausroden urbar ge- 
macht sind; durch das ganze Gebiet, aber fast nur auf Sand- 
boden, daher an manchen Orten, wie z. B. im Thuringer 
Becken (Muschelkalk) selten; ubrigens durch ganz Europa, 
Asien, das nordliche und westliche Afrika, Amerika, iiber- 
haupt fast auf der ganzen Erde.

F ru ch tzeit: Juli bis September.
Anw endung: Das Rhizom wurde friiher bisweilen ais 

Wurmmittel gebraucht; dasselbe ist reich an Amylum und 
kann daher zur Bereitung eines groben Brodes (Helechobrod 
auf den Canaren) benutzt werden. Auf Schlagen und jungen 
Pfłanznngen gewahren die Wedel einen vortrefflichen Schatten 
und Schutz gegen zu starkes Austrocknen des Bodens; nur 
in jungen Saaten sowie auf Aeckern wirkt die Pflanze schiid- 
lich; doch kann man sie durch alljahrliches Ausziehen der 
Wedel beseitigen.

Por men: a. lanuginosa Hook. mit riickseits wollig be- 
łiaarten Wedeln findet sieli besonders im Siiden hauiig. An 
der Wedelbasis finden sich bisweilen durch Gallwespen er- 
zeugte Anschwellungen.

A hbildungen . Tafe l  20.
A oberer Tlieil eines Wedels, naturl. Griisse; 1 Blattabscbnitt 

letzter Ordnung, vergr5ssert; 2 Theil eines frucbtbaren Blatt- 
abschnittes, desgl.



21. Pteris cretica L.

Das ziemlich kurzgliedrige Rhizom kriecht an der Erd- 
oberflache oder unmittelbar unter derselben wagerecbt fort 
und entsendet gedrangt und biischelig stehende langgestielte, 
einfach gefiederte Wedel von 20— 40 Cm. Lange; Stiel halb- 
stielrund, im unteren Tlieile etwas fłachgedriickt; Fiedern 
entfernt, 2- Gpaarig, die unter,sten kurzgestielt, die ubrigen 
sitzend, die Piedern des untersten Fiederpaares bis zur 
Basis dichotomisch gespalten, so dass sie aus vier Piedern 
bestehen, das letzte Paar dicht unter die Bndfieder geriickt, 
wodurch die Wedelspitze gedreiet erscheint; jede Pieder mit 
einem kriiftigen, strohfarbenen, seidenglanzenden Nerven 
durchzogen, welclier dicbtstehende, zarte, einmal dichoto- 
mirende Nerven in einem Winkel von etwa 30° gegen den 
Rand. entsendet; iibrigens die Piedern der sterilen Wedel 
lanzettlich, zugespitzt, fein gesagt; diejenigen der fertilen 
Wedel etwas sclimaler, linealiscli, ziemlich stumpf, ganz- 
randig, lebhafter grtin. Die Wedel iiberwintern.

Y ork  o mm en: An feucliten Orten, besonders an felsigen 
Seeufern: im Gebiet nur an den Ufern der Transalpinischen 
Gebirgsseen: Lago di Como; Lago inaggiore; Gandria am 
Luganer See; Locarno bei al Tazzino im Kastanienwalde; 
Eingang in’s Thal Yerzasca im Canton Tessin; ausserdem 
im siidlichen Europa in Kiistengegenden, auf Inseln, Nord- 
afrika, Asien bis Japan.

P ru ch tz e it : Juli bis Oktober.
A b b i l d u n g e n .  T a fe l  21.

Pflanze in naturl. Grdsse.



22. Blechnum Spicant Rth.

Spikant.

Syn, Blechnum horeale Sw. Lomaria Spicant Desv. 
Osmunda Spicant L.

Das ungegliederte, kurze, astige, schwarzbraune, dicht 
mit kleinen zimmtfarbenen Spreublattchen besetzte Rhizom 
entsendet nacli unten eine Anzahl iiber pferdehaardicker, 
astiger, schwarzbrauner Wurzeln, nacli oben eine Anzahl bis 
40 Cm. langer, kurzgestielter, an beiden Enden spitzer, breit 
lanzettlicher, einfach gefiederter Wedel, die unteren steril 
mul liegend, die oberen fertil und aufgerichtet; Wedelstiele 
halbstielrund, oberseits flach und rinnig; sterile Wedel fast 
bis zum Mittelnerven fiederspaltig-fiedertheilig, mit ganz- 
randigen, am Rande schwach gegen die Riickseite um- 
gerollten, sanft gegen die Spitze des Wedels aufwarts ge- 
bogenen, glatten, glanzenden, derben, vollig kahlen, lineali- 
schen Fiedern, dereń stumpfes Ende in eine kleine auf- 
gesetzte Spitze auslauft; die untersten Fiedern sehr kurz, 
halbkreisfórmig, alle mit einern Mittelnerven und zahlreichen, 
feinen, schrag gegen den Rand verlaufenden, einmal dicho- 
tomirenden Seitennerven; fertile Wedel schmaler, mit ab- 
wechselnden. entfernten, schmalen, sehr spitzen Fiedern, 
haufig mit abwarts gebogener Spitze. Meistens sind die 
fertilen Wedel langer ais die sterilen; beide iiberwintern; nur 
die untersten Theile der Wedelstiele tragen sparliche Spreu- 
blattchen.
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Y orkoinm en : In schattigen, moosigen Waldungen, be- 
sonders in Gebirgsgegenden und vorzugsweise au£ Sandboden; 
zerstreut durch Preussen, Brandenburg, Mecklenburg, Holstein, 
Oldenburg, Bremen, Hanno ver, Kurhessen, Thiiringen (so 
z. B. im Zeitzgrund, Leubengrund, Buschengraben, im Alten- 
burger Westkreis, an der Quelle der Schwarza, bei Katz- 
hutte, Saalfeld, am Schneekopf u. a. O. des Thtiringer Waldes), 
sehr haufig in der Sachsischen Schweiz, ferner in Bohmen, 
Schlesien, am Niederrhein (besonders Westphalen), Oberrhein 
(Baden, Elsass), Lothringen, haufig in den Alpen, in der 
Schweiz, in Tirol u. s. w.; ubrigens durch den grossten Theil 
von Europa.

F ru ch tz e it : Juli bis Oktober.
A n w en d u n g : Die Wedel benutzte man friiher ais 

Wundmittel und bei Milzkrankheiten. Die Pfianze ist in 
Giirten eine schone, immergrune Zierde fur kunstliche Pels- 
partien an sehr schattigen und feuchten Stellen.

Form en: Nicht selten sini einzelne Wedel am Ende 
dichotomisch gespalten.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  22.
A Pfianze in natiirl. GrOsse; 1 Theil eines fruchtbaren Blattes, 

etwas yergrossert.



Das kleine, ungegliederte, dunkelbraune, mit kleinen, 
braunen Spreublattchen besetzte Rhizom sitzt senkrecht im 
Boden und ist nacli unten dicht mit pferdehaardicken, astigen 
Wurzeln, nacli oben mit einer grossen Anzahl langgestielter, 
bis 4 Cm. langer Wedel besetzt; Stiele griin, etwas flach; 
Spreite kleili, łiandformig, 3spaltig-3theilig, seltner 5 theilig, 
mit sitzenden oder bisweilen gestielten, eirund-langlichen oder 
keiligen, stumpfen, ganzrandigen oder gekerbten Theilen von 
wenigen Mm. Lange. Die kleinen Wedel bleiben den Winter 
iłber griin und sind beiderseits vom Mittelnerven mit rnehren 
Sori verselien, welche zuletzt die Riickseite ganz bedecken. 
Wedel und Stiele ohne Spreublattchen.

Y orkom  men: An feuchten Felswanden durch die ganze 
Dolomitkette in Siidtirol bis Karnthen, bei Salurn fast in 
der Sohle des Etschthals; ausserdem vor einigen Jahren vom 
Grafen Kaiserlingk an der oberen Saale auf einer Excursion 
von Saalfeld nach Burgk in rnehren Exemplaren gefunden, 
dereń eines sieli im Herbarium des Herrn Geh. Hofrath 
R. Richter zu Saalfeld befindet. Nacli der Auffassung von 
Timbal-Lagrave und Jeanbernat ist diese Art ein Bastard 
von A. septentrionale Sw. und A. ruta muraria L., zwischen 
denen sie haufig vorkommt.

F ru ch tze it: Juli bis September.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  23.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Wedel, vergrossert.



Syn. Achrostichon septentrionale L. Acropteris septen- 

trionalis Lk. Scolopendrium septentrionale Rth. Pteris  

septentrionale Smith. Asplenium bifurcum  Opitz. Blechnum  

septentrionale Wallroth.
Das kurze, kleine braune, mit kleinen braunen Spreu- 

blattchen besetzte Khizom entsendet nach unten reichlich 
pferdehaardicke, braune, astige Wurzeln, nach oben eine 
grosse Anzahl langgestielter, durchschnittlich 1 0 — 15 Om. 
langer Wedel; Stiele wie der ganze Wedel mattgriin, schwach 
glanzend, flach und oberseits etwas rinnig, mit wenigen schief 
oder gekriimmt lanzettlichen Fiedern besetzt; die unteren 
Fiedern langgestielt, entfernt, die oberen sitzend oder kurz- 
gestielt; Sori zuletzt die ganze Riickseite bedeckend. Die 
Wedel dauern in den Winter hinein, gehen aber zuletzt zu 
Grunde. Wedel und Stiele ohne Spreublattchen.

V orkom m en : In Felsspalten fester Gesteine, nament- 
lich auf Granit, Thonscliiefer, Rothliegenden, festem Sand- 
,stein, nicht auf Kalk, bis 2000 Meter Meereshohe; in der 
Norddeutsclien Tiefebene nur bei Danzig, auf Rtigen, in 
Mecklenburg, bei Strassburg in der Uckermark, bei Drebkau, 
Dessau, erst in den nord- und mitteldeutschen Gebirgen 
(Harz, Thiiringerwald etc.) haufiger, noch hiiufiger in den 
stidlicheren Gebirgen und fast gemein im Alpengebiet.

F ru ch tze it : Juli bis Oktober.
B asta rd e : Ygl. Asplenium germanicum  Weis.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  24.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 fruchtbare Pieder, vergrossert; 

2 Sporangium, desgl.; 8 Sporen, desgl.



Das kleine, kurze, schwarzbraune Rhizom entsendet 
naeh unten zahlreiche, bis pferdehaardicke, astige Wurzeln, 
nacb oben zablreicbe, einfacb gefiederte, bis 15 Cm. lange, 
kurzgestielte Wedel; Stiele unten rotbbraun, nut baardunnen 
Spreublattchen sparlicb besetzt, naeh oben wie die Spindel 
griin, wie die Spreite obne Spreublatter, etwas flach und 
oberseits rinnig; Fiedern kurzgestielt, abwecbselnd o der fast 
opponirt, ziemlich entfernt, die unteren halbkreisformig- 
abgerundet, dreieckig, plotzlich in den kurzeń Stiel zu- 
sammengezogen, die mittlen und oberen eirund-langlich, 
stumpf, alle ani Rande grób kerbzahnig; Sori die Mitte der 
Fiedern zuletzt ganz bedeckend, aber den Rand freilassend. 
Wedol im Umriss lineallanzettlicb; Stiel ohne Flugelrand.

Y orkom m en: Auf Felsen der Alpen und Voralpen, 
besonders auf Kalkfelsen; in Westpbalen am Wasserfall bei 
Ramsbock und bei Rtithen, in der Holle bei Winterberg, bei 
Trier, im Hannoverschen, bei Rubeland im Harz, im Riesen- 
grund am Kiesberge und im Riibezablgarten sowie in der 
kleinen Schneegrube im Riesengebirge, im mahrischen Ge- 
senke im grossen Kessel und auf der Brunnelhaide, bei 
Bitterfeld, im Plauenscben Grunde bei Dresden, bei Pillnitz, 
am Kuhstall in der Sachsischen Schweiz, im nordlichen 
Bohmen, sowie bei Langan und Krems in Sudbbbmen, im 
Tbtiringer Wald z. B. auf dem Inselsberg und an mehren 
anderen Stellen, so z. B. von Herm Dr. Schmiedeknecbt am 
flaunberge bei Stadtilm nachgewiesen, ausserdem in alpinen



und subalpinen Gegenden im slidlichen and ostlichen Europa, 
im Urelgebirge an den Ufern der Pischna in Kussisch Polen 
zwischen Uzkow und Bolesław, in Galizien im Rozpatowa 
Walde, im Comitat von Marmaros unter dem Hoverla bei 
Korosmezo, aber weder bei Jena, noch bei Rudolstadt.

F ru ch tze it : Juli bis Oktober, je nach Lagę und 
Meereshohe.

F orm  en: Var. /?. adulterinmn, von Milde ais besondere 
Art beschrieben. Sie kommt haufig auf Serpentin vor, 
niemals auf Kalle, und unterscheidet sich von der gewohn- 
lichen Form durch folgende Merkmale: Stiele der Wedel 
im unteren Theil schwarzbraun und glanzend, am oberen 
Ende griin; die Fiedern sclion am jugendlichen Wedel genau 
in der Blattebene liegend, rundlich kerbzahnig. Sie ist haupt- 
saclilich bis jetzt beobachtet worden im nordlichen Bohmen; 
auf Serpentinfelsen des Kiefernbergs bei Hohenstein unweit 
Chemnitz, bei Zoblitz im Erzgebirge; in Sclilesien am Otter- 
stein am Glatzer Scbneeberg, am Kopprich bis Neurode, am 
Grocheberg bei Frankenstein, am Kotschenberge bei Schweid- 
nitz; in Baiern bei Schwarzenbach an der Saale, bei Wurlitz, 
Yorder-Heideck, Forbau, am Lusenkubel bei Gottmannsgrun, 
bei Culmbach am Peterlestein. Eine blosse Standortsform 
ist sie nicht, denn sie blieb auf anderen Bodenarten in ihren 
Merkmalen constant, vielleicht aber ein Bastard zwischen 
A. v ir id e  Huds. und A. T rich om an es L.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  25.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fieder von der Riickseite, ver- 

griissert.



Syn. Asplenium trichomanoides W. M. Phyllitis rotundi- 

folia Moench.

In ałlen Theilen der vorigen selir almlich, aber durch 
folgende Merkmale verschieden: Wedelstiele und Spindel 
schwarzbraun, starr, gliinzend, mit żartem, troclcenhautigem 
Rand, nur in der Jugend die Spindel an der Spitze grilli; 
Fiedern eifbrmig oder fast kreisrund, ani Grunde scliwach 
keilig oder gestutzt, zuletzt starr und dunkler griin ais bei 
der vorigen; die Wedelstiele und Spindeln olme Spreuhaare. 
Die Wedel uberwintern.

Vorkom m en: Auf den verschiedensten Bodenarten, auf 
Felsen, auch auf lockerer Erde, in Waldungen, an Holil- 
wegen, feuchten Nordabbangen, durch das ganze Gebiet zer- 
streut, in Gebirgsgegenden meist hiiufig, ausserdem durch 
Asien, Afrika, Amerika, Australien, Oceanien.

F ru ch tzeit: Je nach der Meereshohe und Lagę; Juni 
bis November.

A nw endung: Friiher officineli gegen Brustkrankheiten 
unter dem Namen: Herba T richom anes s. A d ian ti rubri, 
rother Widerthon oder rothes Frauenhaar. In Giirten ist 
dieser niedliche, ininiergriine Farn eine Zierde fur kiinstliche 
Felsanlagen; auch ais Zimmerpflanze, im Winter zwischen 
Doppelfenstern, lasst er sieli gut cultiviren.



B astarde: Asplenium  Trichomanes- germanicum Milde 
(Aspl. H eufleri Reichardt), am Sanmwege von Yilpian nach 
Molten, im Thale der wilden Weisseritz bei Tharand und 
im AhrthaJ.

Asplenium Adiantum nigrum-Trichomanes Milde {Aspl. 

dolosum  Milde), bei Meran in Tirol.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2G.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattabschnitt mit Schleier, ver- 

grossert.



Syn. Asplenium Breynii Retz. Aspl. murale Bernli.
Rhizom wie bei den beiden yorigen; Wedel bis 15 Gm. 

laug, langgestielt; Stiele entweder nur unten oder fast in 
ihrer ganzen Lange1) rothbraun-schwarzbraun, halbstielrund, 
oberseits rinnig; die Spindel stets griin, oft, wie auch der 
Stiel, hin- und hergebogen; Wedel einfacli gefiedert; Piedern 
wechselstśindig oder bisweilen opponirt,1 2) die untersten ziem- 
lich langgestielt, 2—dspaltig mit am Grunde keilformigen, 
gegen das Ende breiter gezahnt-gelappten Abschnitten, ebenso 
die ganze Pieder aus sclimal keilfórmigem Grunde gegen das 
Ende yerbreitert; alle Fiedern sehr entfernt stehend, die 
oberen kiirzer gestielt, aus keilformiger Basis yerbreitert, 
ungetlieilt, aber am Ende geziihnt oder gelappt; Sori 3— 6, 
sclimal lanzettlich, nicht zusammenfliessend, mit ganzrandigen 
Indusien. Die mattgriinen Wedel dauern in den Winter 
hinein; die Stiele liaben keinen Fliigelrand. Dieser Parn 
wird von Einigen ais Bastard betraehtet zwiscłien Aspl. 
sep ten trion a le  Sw. und Aspl. T richom anes Huds., 
zwischen denen er haufig angetroffen wird.

Yorkom m en: In Felsspalten bis 1500 Meter Meeres- 
hohe, fast nie auf Kalk und sehr selten auf der Ebene; zer-

1) So z. B. nacli Exemiilaren aus dem Herbarium Langethal, 
welche Nees von 1'senbeck bei Bonn gesammelt hat.

2) So z. B. nach Exemplaren des Herbarium Langetbal aus der 
Siichsischen Schweiz.
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streut in Mecklenburg, bei Frankfurt a. O., in Schlesien, 
Bołnnen, der Sachsischen Schweiz, bei Hamburg, Dotlingen 
im Oldenburgiscben, in der Rheingegend von Westphalen 
und der Rheinprovinz bis in die Yogesen, den Schwarzwald, 
den Jura; scheint im eigentliehen Thtiringen zu fehlen, da- 
gegen bei Burgk an der oberen Saale im Voigtlaude, im 
Harz, im Hannoverschen, im Fichtelgebirge, in Mahren, 
Unterosterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol; ubrigens durch 
Europa zerstreut.

F ru ch tze it : Juli bis Oktober.
B astarde: Ygl. Asplenium septentrionale Sw.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  27.
A Pflanze in natiiri. Grosse; 1 Blattabschnitt, vergrossert.



Mauerraute, Weinkrautl.

Syn. A . murale Bernh. A . murorum Lam.
Rliizom ahnlich wie bei den vorigen, sehr dicht mit 

braunen, fast haarfeinen Spreublattclien nnd dunkelbraunen, 
astigen, zarten Wurzeln besetzt, nach oben zahlreiche, 3 bis 
12 Cm. lange, mattgrune, einfach bis dreifach gefiederte, 
bisweilen fast dreizahlige Wedel entsendend; Wedelstiel nnr 
am Grunde kastanienbraun, mit Spreublattclien besetzt und 
glanzend, weiter oben mattgriin, fast stielrund, wie die 
Spindeln oberseits rinnig, kabl und nackt; die unteren 
Fiedern erster Ordnung meist langgestielt und sehr entfernt, 
abwechselnd, die oberen sowie die der folgeuden Ordnungen 
allmahlig gedrangter und kiirzer gestielt; Fiedern letzter 
Ordnung sehr verschieden gestaltet, am Grunde meist keilig 
in den Stiel zusammengezogen, iibrigens eirnnd-langlich oder 
fast kreisrund, oft rhombisch, bisweilen fast lanzettlich, am 
Ende oder iiberhaupt im oberen Theil feingesagt-gekerbt- 
gelappt oder fast ganzrandig; die Nerven der Fiederchen 
ein- bis mehrfach dichotomirend; Indusium wimperartig zer- 
schlitzt; Sori langs der Nerven Streifen bildend, zuletzt die 
ganze Ruckseite bedeckend. Die etwas schlaffen Wedel 
dauern in den Winter liinein. Die Pflanze ist bezliglich der 
Fiederung der Wedel sowie der Form der Fiedern nach dem 
Standort, der Beschattung u. s. w. iiusserst variabel.



Y orkom inen : Fast durch’s ganze Gebiet haufig an 
Mauern, auch in Felsspalten; ubrigens fast dnrcb ganz 
Europa und Asien.

F ru ch tz e it : Juni bis November.
A nw endung: Friiher officinell ais H erba rutae m n- 

rariae s. A d ian ti albi. Eignet sicb sehr gut zur Ver- 
zierung und Bekleidung von Gartenmatiern.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  28.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Blattabschnitt, vergrossert; 

2 Sporangium, desgl.



Syn. Asplenium acutum Bory.

Das Rhizom ahnlich wie bei den vorigen, aber, wie die 
gatv/.e Pflanze, kraftiger, kurz, dicht mit schwarzbraunen, 
faserigen Wurzeln besetzt; Wedel in geringer Anzalil, bis 
20 Om. lang, langgestielt; Stiele braun, kalii, halbstielrund, 
oberseits rinnig; Spreite im Umriss lang dreieckig mit vor- 
gezogener Spitze, 2— 3 fach gefiedert; Hauptfiedern wechselnd 
o der fast gegenstiindig, entfernt, deulich gestielt, im Umriss 
von der fiest alt des ganzen Wedels; Fiedern zweiter Ordnung 
langlich-lanzettlich, die oberen ganz, die unteren fiederspaltig- 
fiedertheilig, alle an der Basis keilig in das Stielchen ver- 
schmalert und gegen das Ende scharf sagezahnig: Sori fast 
in der Richtung der Fiederchen, den mittlen Theil derselben 
zuletzt bedeclrend; Indusium ganzrandig. Die Spindel ist 
anfangs meist, grlin; die Wedel liberwintern.

Y orkom  men: An Felsen, im Gebiet am haufigsten im 
westlichen und siidwestlichen Theil; Brandenburg, Schlesien, 
Bohmen, bei Dresden, am Harz bei Blankenkenburg, bei 
Allendorf, Arolsen, Halle, sehr zerstreut im Thiiringer Wald, 
so z. B. nach Dr. Schmiedeknecht auf der Gemeinde bei 
Blankenburg, vereinzelt in der Flora von Jena, im oberen 
Saalgebiet, liaufig in Westphalen, der Rheinprovinz, am Ober- 
rhein, zerstreut im siidlichen Gebiet, Mahren; ausserdem 
durch Mittel- und Siideuropa, Siidwestasien, Nordaiiika.



F ru ch tze it : Juli bis Oktober.
A n w en du n g : Friiher officinell: H erba A d ian ti n igri. 

Dient ais Zierde fttr kiinstliche Felspartieen.
B asta rd e : Ygl. A . Trichomanes L.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  29.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Spreuschuppe, stark yergrossert; 

2 Abschnitt zweiter Ordnung, yergrossert.



Syn. A . fissum Wimmer. A . Serpentini Tausch.
Rhizom kraftiger ais bei der vorigen, wagerecht, dunkel- 

braun, diclit mit schwarzbraunen, etwas astigen, meist iiber 
pferdehaardicken und mit rechtwinkelig aufwarts gebogenen, 
mit zarten, haarfórmigen Spreubliittclien besetzten Wedel- 
basen bekleidet; Wedel etwa 30 Cm. lang, sehr langgestielt, 
der Stiel meist doppelt so lang wie die Spreite, rothbraun, 
glanzend, kahl, nur an der verbreiterten, gekrummten Basis 
spiirlich mit Spreubarchen besetzt, oberseits breit rinnig; 
Spreite im unteren Theil vierfach gefiedert, ja durch die 
seharf fiederig gelappt-gespaltenen Fiedern vierter Ordnung 
fast funffach gefiedert, nur im Gesammtumriss dem vorigen 
ahnlich; im unteren Tlieil des Wedels sind die Fiedern erster 
bis dritter Ordnung langgestielt, am Ende des Wedels all- 
mahlig kiirzer, zuletzt sitzend; alle Fiederordnungen deutlicb 
wecbselnd und entfernt oder die letzte Ordnung fast opponirt; 
die erste obere Fieder zweiter Ordnung ist bei jeder Iiaupt- 
fieder steif anfgerichtet, so dass sie der Hauptspindel parallel 
ist; Fiedern letzter Ordnung ans scbmal keilformiger Basis 
lanzettlich-langlich, schmaler und zierlicber ais bei der 
vorigen, weit scbarfer gezahnt-gelappt, mit vorwiirts ge- 
richteten Zahnen. Wedel hellgriin, żart mit gruner Spindel.

Y orkom m en: Afif Serpentinfelsen; so z. B. in Schlesien 
auf dem Geiersberg, auf dem hohen Koltschen bei Scbweid-



nitz im Zobtengebirge, an der Eisenkoppe bei Steinkunzendorf 
im Eulengebirge, bei Frankenstein; bei Einsiedel in Bohmen 
im Walde am Wege nacli Sangenberg unweit Marienbad; 
bei Zoblitz im Sachsischen Erzgebirge; in der Gulsen bei 
Kraubath unweit Leoben in Steiermark, ausserhalb des 
Gebietes in Ungarn, Mittel-Serbien, am Monte Iiamazzo bei 
Genua.

A b b i l d u n g  en. Ta fe l  30. 
Theil eines Wedels, natiirl. Grosse.



Rhizom klein, kriechend, schwach bewurzelt, mit einer 
geringen Anzahl kleiner, meist nicht iiber 10 Cm. langer, 
sehr zarter und zierliclier, langgestielter, wie der Stiel kahler 
Wedel besetzt; Stiel żart, unten braunlich, nach oben all- 
mahlig grtin, wie die Spindel fast stielrund; Spreite steif, 
zerbrechlich, mattgriin, im Umriss langlieh-eirund, 3—4 fach 
gefiedert oder eigentlicb wiederholt dicliotomirend mit ab- 
wechselnder Forderung und Hemmung der Gabelaste, daher 
die Hauptspindel hin- und hergebogen; Fiedern aller Ord- 
nungen gestielt, wechselnd oder fast gegenstandig, etwas 
entfernt; Fiederclien letzter Ordnung schmal keilig in den 
Stiel zusammengezogen, gegen das Ende verbreitert und łiier 
tief und scharf gelappt-gespalten; Sori wenige auf jedem 
Fiederclien, aber zuletzt dasselbe mit Ausnahme des zer- 
schlitzten Endes bedeckend.

Vorkom m en: Felsspalten der Kalkalpen bis 1500 Meter 
Meereserhebung; in Baiern am Kienberg bei Ruhpolding ani 
Watzmann, bei Traunstein bis in die Krmnmholzregion, bei 
Windisch - Garsten, in Steiermark auf der Eisenerzer Hohe, 
um Mariazelł; in Oberosterreich; am Oetscher in Unter- 
osterreicb; in Siidtirol im Val di Ronchi am Pass Revelta, 
bei Velarsa am Campo grosso; im Yicentinischen am Passe
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della Lora; in Krain bei Feistritz, arn Fusse des Prav und 
ani Loibl; ausserbalb des Gebietes durch Kroatien, Dalmatien, 
in Italien, ani Kankasus.

F ru ch tze it : Juli bis Septeinber.

A b b ild u n g e n . T a fe l 31.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blattabsehnitt erster Ordnung, 

yergrossert.



Syn. Polypodium filix femina L. Aspidium filix femina 

Sw. Athyrium  filix femina Roth.
Rhizom fast wagerecht liegend, am Ende rechtwinkelig 

aufsteigend, bis federkieldick, ’) schwarz, dicht mit schwarzen, 
langen, etwas plattgedriickten, drahtformigen Wurzeln und 
mit schwarzbraunen Spreublattchen besetzt, im unteren Theiie 
locker, im oberen dicht mit schwarzen, nach innen Aachen, 
scharf dreikantigen, nach aussen scharf gekielten, am Rande 
der inneren Flachę dornig sagezahnigen, unten stark ver- 
diinnten, nach oben rechtwinkelig aufwarts gebogenen Wedel- 
stielresten bedeckt, welche dem vorderen Ende des Stockes 
ein knolliges Ansehen geben: dieser vordere knollige Theil 
ist bis fanstgross und dartiber; Wedel langgestielt, bis iiber 
1 Meter lang, im Umriss breit lanzettlich (d. h. die Fiedern 
sowohl nach unten ais nach oben an Grbsse abnehmend), 
palmenartig allseitig ausgebreitet, hellgrun, sehr żart, schon 
im Oktober, spatestens bei den ersten Nachtfrosten zu Grunde 
gehend, dreifach gefiedert; Stiele im unteren Theiie mit 
braunen, hautigen Spreublattchen besetzt, im oberen wie 
Spindeln und Fiedern ohne Spreublattchen; Fiedern erster 
Ordnung sitzend oder sehr kurzgestielt, wechselstlindig, etwas 
entfernt, mit breitem Grunde linealisch, zugespitzt; Fiederchen

1) Hier ist selbatverstandlicb von grossen, kraftigen Pflanzen 
die Rede. Nur .jungę Stocke erscheinen durch die Wedelbasen kurz, 
knollig.



zweiter Ordnung geniihert, sitzend, aus breiterem Grunde 
langlich-linealisch, ziemlich stumpf, meist tief fiederspaltig, 
seltner nur fiederzabnig, mit scharfen, spitzen, etwas auf- 
warts gebogenen Abschnitten: Sori rundlich-eiformig, mit 
deutlichem Indusium, Sporen gelb, glatt. Die Sori lassen 
die Spitze der Fiederehen zweiter und dritter Ordnung frei. 
Einer der haufigsten, aber auch einer der schonsten Farne.

V orkom m en : In schattigen Waldungen durch das 
ganze Gebiet auf der Ebene und bis zur subalpinen Region, 
in den meisten Gegenden sehr haufig; ubrigens dureb fast 
ganz Europa, Asien, Nordafrika, Neuholland, Nordamerika. 

F r u c b tz e it : Juni bis September.
A n w en d u n g : Der Farn wirkt iilinlicb wie der Stock 

von P o ly s tich u m  f i l ix  mas Rth. ais Wurmmittel, aber 
schwacher. Er wird ais Yerwechselung mit diesem auf- 
gefiihrt, unterscheidet sieli aber leickt von ihm durch die 
schwarzen (dort zimmtfarbenen) Spreublattcben und die drei- 
facli gefiederten Wedel. An schattigen Orten in Giirten 
bildet dieser Farn eine Zierde von hervorragender Wirkung 

F orn ien : Der Farn ist sehr variabel und es lassen sich 
drei Hanptformen unterscheiden:

a. dentatum: Fiederehen dritter Ordnung einfach zahu- 
formig.

fi. incisuni: Fiederehen dritter Ordnung 2zahnig-2spaltig. 
y. trifulum : Fiederehen dritter Ordnung 3zahnig-3spaltig.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  32.
A oberer Theil des Wedels, naturl. Grosse; 1 Theil eines Ab- 

sebnittes erster Ordnung, yergrossert; 2 Abscbnitt zweiter Ordnung, 
desgl.



Syn. Polypodium alpestre Hoppe. Phegopteris alpestris 

Metten.
Dem vorigen ausnehmend iihnlich, aber an folgenden 

Merkmalen sicher unterscheidbar. Wedel dunkler griin, gegen 
die Basis meist wenig oder niclit verschmalert; Piedern 
dritter Ordnung in eine einfache Spitze auslaufend oder 
schwach gezahnelt, auf der Riickseite meist nur mit einem 
einzigen kleinen, kreisrunden Sorus, dessen kleines, ge- 
wimpertes Indusium sehr bald schwindet; Sporen dunkel- 
braun, warzig.

Y orkom  men: Auf feuckten Abhiingen hoherer Gebirge; 
weit seltner ais die vorige: verbreitet im Riesengebirge, Iser- 
gebirge, Glatzer Gebirge, am malirischen Gesenke, im Brz- 
gebirge, im Harz auf dem Brocken, der Achtermannsbohe, 
dem Konigsberg, an Felsen im Bodę- und Ockerthal; auf 
den Vogesen am Holieneck und Rosskopf, im Schwarzwald; 
auf dem hohen Katzenkopf in Wiirttemberg; im Bohmer- 
wald; in Mahren im Quellgebiet der Oder bei Waltersdorf; 
am Untersberg bei Salzburg; Tiroler und Berner Alpen; 
iibrigens durch Europa und Asien.

F ru ch tzeit: Juni bis September.

A bb i ld un gen.  Tafe l  33.
Theil des Wedels in natiirl. Grdsse.



Syn. Aspidium  fontanum  W. Polypoclium fontanum L.
Das kleine, kriechende oder fast aufrechte Rhizom ent- 

sendet nach oben eine geringe Anzahl bis 20 Cm. langer, 
langgestielter, im Umriss lanzettlicher Wedel; Stiele ziem- 
lich diinn, wie die Spreite kahl, am Grunde braunlich, 
iibrigens, wie die Spindel, griin; Spreite doppełt gefiedert, 
mit geziihnten bis fiederspaltigen Fiederclien; Fiedern erster 
Ordnung entfernt, abwecbselnd oder fast opponirt, kurz- 
gestielt oder sitzend, im Umriss eiformig oder langlich ans 
breitem Grunde; Fiedern zweiter Ordncmg keilig in ein 
kurzes Stielehen zusammengezogen, eirund oder fast kreis- 
rund, scharf und spitz gezahnt oder gespalten; Sori an den 
Nerven beginnend, klein, zuletzt oft zusammenfliessend; In- 
dusium queroval, yollig ganzrandig, grade oder schwach ge- 
krummt. Die Wedel uberwintern.

Y ork om m en : Auf feuchten Felsen in Gebirgsgegenden, 
besonders auf Kalkboden; in der Wetterau, nach iilteren An- 
gaben (neuerdings niclit wieder gefunden) am Lahnberg in 
Kurhessen, bei Biirgeln unweit Marburg, auf der rauhen Alb; 
von Bitsch nach Weissenburg; bei Laufen im Jura und durcli 
den ganzen Jura von Aargau und Basel bis Genf und 
Lausanne; in den Alpen des Waadlandes und des unteren 
Wallis; am Bigi; am Wallenstiidter See; bei Rottenmann in 
Obersteiermark; am Leitersteig bei Heiligenblut in Karnthen; 
auch ausserhalb des Gebietes in hoheren Gebirgen zerstreut.



F ruchtzeit: Juli bis September.
Form en: a. genuinum m. Fiedem zweiter Ordnung 

eiforinig, am Ende mit 1— 4 spitzen Zahnen yersehen; Fie- 
dern erster Ordnung sitzend, die unteren sehr entfernt 
stehend; Wedelstiel sehr lang; Sporen glatt. Syn. Aspidium 

fontam m  W ., Asplenium Haller i (i. angustatum Koch imd 
(i. pediculiarifolium  m. Fiedem zweiter Ordnung eirund- 

langlich, die unteren spitz 5— 71appig-spaltig; Fiedem erster 
Ordnung deutlich gestielt, alle ziemlich gedrangt stehend; 
Wedelstiele kurzer ais die Spreite; Sporen gestaclielt. Syn. 
Aspidium Halleri W., Asplenium Halleri R. Br., Asplenium  

Halleri a. pediculiarifolium Koch.

A bb i l d u n g  en.
Tafe l  34 I. A Wedel in naturl. Grosse; 1 Blattabschnitt erster 

Ordnung, vorgrdssert.
Ta fe l  34 II. A Wedel in natiirl. Grosse; 1 Blattabsclmitt erster 

Ordnung, yergrbssert.



Rhizom ziemlich kraftig, dicht mit dunkelbraunen, 
astigen Wurzeln und mit dunkelbraunen, diinnen, etwas 
Aachen, schwacli aufwarts gebogenen Wedelstielresten be- 
setzt; Wedel in massiger Anzahl, 30—40 Cm. lang, im Um- 
riss breit lanzettlich, oben und unten versehmalert, grób 
doppelt bis dreifaeh geńedert; Wedelstiele braun, halbstiel- 
rund, oben, wie die Spindel stark rinnig und wie diese kahl, 
nur in der Jugend am Grunde mit sehr schnialen, lang zu- 
gespitzten Spreubliittchen dicht bekleidet; Spindel grun, zu- 
letzt braunlich; Fiedern erster Ordnung abstehend, aus 
breitem Grunde lanzettlich, sitzend oder sehr kurzgestielt, 
etwas entfernt, am Grunde und an der Spitze des WedeLs 
einfaeh gefiedert, in der Mitte desselben doppelt gefiedert; 
die untersten Fiedern zweiter Ordnung grosser ais alle fol- 
genden, alle am Grunde keilig in das kurze Stielchen zu- 
sammengezogen, ubrigens eirund, stumpf, mit wiederholt 
dichotomirenden Nerven versehen, welche in sehr scharfe, 
nach vorn gebogene Zahne auslaufen, in der Mitte des 
Wedels ausserdem fiederspaltig-Aedertheilig mit eirunden, in 
die Basis keilformig verschmalerten, am Ende scharf ge- 
zahnten Theilen; Sori von den Nervenwinkeln entfernt, lan
zettlich, mit deutlichem Indusium, auf den Fiedern letzter 
Ordnung zu 3— 6 eine randstandige, die Ziihne frei lassende



Gruppe bildend. Die Wedel bleiben einen Theil des Winters 
grttn.

Yorkom m en: An feuchten Fełsen; im Gebiet nur in 
den Yogesen zwiscłien Weissenburg und Bitscli; eine Pfłanze 
des sudwesfclichen Europa; zerstreut durcłi Frankreicli, 
Spanien, Portugal, Sardinien, Sizilien, ferner in Algerien, 
auf Madeira etc.

F ruclitzeit: Juli bis September.

Abbi ldungen.  Tafel  35.
A Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Fieder zweiter Ordnung, 

vergrossert.
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Hirschzunge.

Syn. Asplenium Scolopendrium  L. Scolopendrium vul- 

gare Sm.
Rhizom kriiftig, liegend, locker mit drahtfórmigen, stiel- 

runden, astigen, dunkelbraunen Wurzeln besetzt, dicbt von 
braunen, nach aussen gewolbten und in der Mitte etwas 
gekielten, nach innen Aachen, stark aufwarts gekrummten 
Wedelstielresten bekleidet; gegen das Ende hin eine ziem- 
lich grosse Anzalil oder langer gestielter, einfacher, un- 
getheilter, ganzrandiger oder nngleich grób und Aach ge- 
kerbter, ani Grundę der Spreite herformiger, bis 50 Cm. 
langer Wedel erzeugend; Wedelstiele von verschiedener Lange, 
aber stets kurzer ais die Spreite, an der gekrummten Basis 
dicht mit breit lanzettiichen, schmutzig-zimmtbraunen Spreu- 
blattchen besetzt; nach oben stehen diese lockerer und 
werden schmśiler, zuletzt aus breiterer Basis haarfórmig; sie 
bekleiden auch die Ruckseite des kraftigen Mittelnerven und 
sparlich selbst die Oberseite; Wedelstiele griinlich, etwas 
Aachgedriickt, auf der Ruckseite in der Mitte eine kraftige 
Mittelrippe tragend, welche bis in die Mitte der Spreite aus- 
lault; Spreite lang und breit lineal-lanzettlich, bisweilen 
gegen den Grund hin etwas schmaler werdend, nicht selten 
rechts und links vom Mittelnerven etwas nngleich entwickelt, 
am Grunde meist beiderseits tief ausgeschnitten, am Ende



stumpf oder bisweilen in eine Spitze zusammengezogen, 
ganzrandig oder etwas ungleich gekerbt oder sehr flach 
buchtig; Seitennerven żart, dicht uber ihrem Ursprong am 
Hauptnerven dichotomirend, in einem spitzen oder bisweilen 
fast rechten Winkel gegen den Rand laufend; Sori an den 
Gabelasten der Seitennerven entlang laufend, anfangs mit 
dem nacli der Innenseite der Dicliotomie offenen Indusium 
bedeckt, zuletzt nackt. Die Wedel bleiben im Winter griin.

Yorlcom m en: Auf Felsen in Waldschluchten, bisweilen 
an Mauern, besonders Brunnengemauer; angeblich an der 
Stubbenkammer auf Iliigen; im Schlossbrunnen von Arendsee 
in der Altmark; in Schlesien nur bei Moisdorf unweit Jauer; 
vereinzelt im Harz; jenseits der Grenze im Belgischen bei 
Spaa; verbreitet in Westphalen; in der Rheinprovinz bei 
Dusseldorf, Koln, Rheineck, St. Goar, Ehrenburg, im Mosel- 
thal; im Saargebiet nur auf Montelair bei Mettlach; im 
Nassauischen; im Odenwald; bei Wertheim im Badischen; 
in den Yogesen; im grossten Theil der Alpenkette hśiufig; 
in Niederosterreich im Wald unter der Wendelalm aul der 
Yoralpe; Mahren; Bohmen; ausserhalb desGebietes in Ungarn 
(Marmaros), durch das siidliche und westlicbe Europa,') Eng- 
land; Nordafrika (Algerien), Asien, Nordamerika.

F ru ch tze it: Juli bis September.
A nw endung: Frliher officinell bei Milzkrankheiten und 

Verwundungen: Herba sco lop en d rii s. linguae cervinae 
s. p h y lłit id is . Die Pflanze ist eine prachtige Zierde fur 1

1) Sogar in Norwegen auf der Insel Varaldso. Im Konigreicb 
Sachsen, wo sie lebend nicht mehr yorkommt, fossil im Siisswasser, 
bei Meissen.



kiinstliche Felspartieen und schattige Stellen in Garfcen. Im 
Winter muss sie wie die meisten Farne durch Laub oder 
Fichtenreissig gegen zu starkę Froste geschiitzt werden.

F orm en  und B astarde: Die Pflanze variirt sehr leicht, 
namentlich in Giirten. In der Wildniss kommen zwei Haupt- 
formen vor, die man audi in Garten kultivirt:

u. undulatum , mit faltig welligem Rande; und 
fj. daedaleum, mit wiederholt dicłiotomisdi gespaltenem 

Ende.
Auf einer der Quarnerisclien Inseln fand Reinliardt eine 

Pflanze, welche er fur einen Bastard von Scolopendrium  

of/icinarum  Sw. und Ceterach officinarum W .  halt, in einem 
einzigen Exemplar.

Ab b i ld ungen .  Ta fe l  36.
A Wedel in natiirl. Grosse, Vorder- und Riickseite; 1 Theil 

desselben, von der Riickseite, yergrossert.



Syn. Polypodium Lonchitis L. Polystichum Lonchitis 

Schott.
Rhizom kraftig, mit den Wedelstielresten bis faustdick, 

schrag im Boden sitzend, mit dicken, schwarzbrannen Wurzeln 
und ganz dicht mit breiten, eifórmig lanzettlicben bis quer- 
ovalen, mit breitem, oft herzformigem Grunde aufsitzenden, 
zimmtbraunen, seidenglanzendenSpreublattchen besetzt; Wedel 
zahlreich, sebr kurzgestielt oder fast stiellos, mit sanft auf- 
warts gekriimmten Stielbasen; Stiele und Spindel halbstiel- 
rund; oberseits flach und mit breiter, flach er Rinne versehen; 
Spreite einfach gefiedert, bis 40 Cm. lang, breit lineal-lan- 
zettlich, oben kurz zugespitzt, unten allmahlich verschmalert; 
Fiedern im unteren Wedeltheil locker, iibrigens dicht ge- 
drangt, wechselnd oder undeutlicli opponirt, ausserst kurz- 
gestielt, aus breitem Grunde sichelfórmig gegen die Wedel- 
spitze gekriltnmt, mit aufgesetzter Stachelspitze und am 
Rande scharf stachelig gesiigt, mit einem zarten Mittelnerven 
durchzogen, yon welchem noch zartere 2— 3 fach dichoto- 
mirende Seitennerven spitz-winkelig gegen den Rand ver- 
laufen; die Spindel ist bis zur Spitze mit immer schmaler 
und blasser werdenden Spreublattchen besetzt, hie und da 
auch die Riickseite der Fiedern, besonders an den Haupt- 
nerven; die Fiedern sind am Grunde an der oberen Seite in 
ein dreieckiges, staehelspitziges Oehrchen ausgezogen; Sori 
in einer Eeike zwischen dem Mittelnerven des Fieders und



dem Fiederrand ringsumlaufend, aucli iiber das Oehrchen 
hinweg, bis an die Wedelspitze, aber den unteren Theil des 
Wedels meistens freilassend. Wedel derb, starr, uber- 
winternd; die feinen GabelEiste der Nerven laufen in die 
Stachelspitzen der Zahne aus.

V orkom m en: Auf Felsen, besonders Kalkfelsen, der 
alpinen und subalpinen Region, seltner in niedrigen Gebirgen, 
daher nur im Alpengebiet haufig: Bei Prenzlan in der TJker- 
mark; im Riesengebirge im Riesengrunde, am Kiesberge; im 
grossen Kessel des mahrischen Gesenkes; an einer Weinbergs- 
mauer bei Geisendorf unweit Drebkau; im Harz zweifelhaft; 
im nordlichen Bohmen; in Sudbohmen nur bei Krummau 
und Lagau; in Thtiringen nach Dr. Schmiedeknecht ganz 
vereinzelt bei Stadtilm auf dem Haunberg; in Hessen am 
Yogelsberg; in der Rheinprovinz bei Altenahr, in Baden am 
Feldberg; im Elsass am Rossberg, in den Yogesen, im Jura; 
in Wurttemberg; haufig im grossten Theil der Alpenkette: 
Schweiz, Tirol, Baiern, Salzburg; in Niederosterreich auf 
Kalk, aber im Heimbachthal auf Sandstein; ausserhalb des 
Gebietes in Ungarn (Banat, Marmaros), Frankreich, durch 
das sudliche und westliche Europa zerstreut, ebenso durch 
Nordamerika.

F ru ch tze it : Juli bis September.
A n w en d u n g : Eine wahre Zierde fur Felspartieen und 

schattige Orte in Garten.
A b b i l d u n g e n .  Tafe l37 .

A Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Fieder, yergrosaert.



Syn. A . aculeatmn Var. lobatum vieler Autoren. P oly- 

podium aculeatmn L. e. p. Polystichnm aculeatum Rth. e. p.
Rhizom bis federldeldick, schwarzbraun, schrag im Boden 

liegend, mit den schwarzeń Wedelstielresten bis faustgross, 
kurz, dicht mit schwarzbraunen Wurzeln und mit grossen 
breiten, braunen, am Rande dnrchscbeinenden Spreublattchen 
besetzt; Wedel ziemlich zahlreich, bis 60 Cm. lang, im 
Umriss breit lanzettlich, gegen das Ende in die Spitze zu- 
geschweift, nach dem Grandę allmahlig verschmalert, sehr 
kurzgestielt, starr, oberseits dunkelgriin, im oberen Theile 
einfach, im unteren meist doppelt gefiedert; Spindel wie 
die Riickseite der Fiedern ziemlich dicht mit schon zimmt- 
braunen, seidenglanzenden Spreublattchen besetzt von sehr 
verschiedener Grosse, Breite und Zuspitzung, die grossten 
eirund mit breiter Basis und stumpf, die kleinsten haar- 
formig, manche zerschlitzt u. s. w.; die Spindel etwas kantig, 
oberseits rinnig; Fiedern erster Ordnung wechselstandig, 
ziemlich gedrangt, aus breitem, nach oben durch die grossere 
erste Seitenfieder geohreltem Grandę breit linealisch, gegen 
die Wedelspitze sichelformig aufwarts gekriimmt, sehr spitz 
und stachelspitzig, riiekseits mattgriin: Fiederchen sitzend, 
schief eiformig, d. h. gegen die Fiederspitze fast Sformig 
gebogen, am Grunde yerschmalert, das erste obere Fiederchen 
(zweiter Ordnung) an jeder Fieder (erster Ordnung) be- 
deutend grosser ais alle ubrigen, daher ohrchenfórmig, alle



Fiederchen in eine starre, feine Stachelspitze auslaufend und 
ara Rande steclrend stackelspitzig gesiigt, mit yorwilrts ge- 
bogenen Sagezahnen, schwach herablaufend; błsweilen die 
Fiedern erster Ordnung nur fiederspaltig; Sori klein, zu 
beiden Seiten des Nerven in einer lockeren Reibe, alle 
Spitzen und Zahne frei lassend; Indusium lederig. Die 
Nervatur tritt auf der Oberseite ais zarte Rinnenbildung 
hervor. Die Wedel uberwintern.

Y orkom m en : In Gebirgswaldungen, besonders im
Hochgebirge, auf niedrigen Bergen und auf der Ebene sehr 
selfcen: Auf Riigen bei Ralswiek; bei Rostock; in Branden
burg im Grunewald, in der Haselkehle bei Pritzhagen, bei 
Prenzlau; yerbreitet in den sclilesischen Gebirgen: Riesen- 
gebirge, Glazer Gebirge, Eulengebirge, Isergebirge, bei Fried- 
land auf Melaphyr und Felsitporphyr, seltner auf der schlesi- 
schen Ebene: bei Skarsine unweit Breslau, bei Panten un- 
weit Liegnitz; im mahrisclien Gesenke; in der Ober- und 
Niederlausitz; auf dem kleinen Winterberg in der Sachsischen 
Schweiz; im Erzgebirge; im Harz bei Wernigerode und an 
der Rosstrappe; im Hannbverscben; yerbreitet in Westplialen; 
in der Rheinprovinz; im Saargebiet; an der Nordseite des 
Weiherberges bei Fulda; in Thiiringen im Schwarzathal, dem 
Kircbenfelsen gegeniiber; in einer feucbten Schlucht unter- 
balb der Sclnniicke von Frau Dr. Schmiedeknecht entdeckt, 
fruher im Waldecker Schlossgraben unweit Biirgel, wo sie 
indessen durch gewissenlose Sammler schon seit 10 Jahren 
ganzlicb ausgerottet ist, am Nordrand des Thuringer Waldes, 
am Wartberg bei Seebacli; an der oberen Saale im Voigt- 
lande bei Ziegenriick, Burgk etc.; biiufiger im ganzen stid-



lichen Gebiet: Baiern, Wttrttemberg, Baden, Lothringen, 
Yogesen, Jura, Oesterreich, am haufigsten durch die ganze 
Alpenkette von Karnthen bis an den Jura; ausserhalb des 
Gebietes durch Sudeuropa, Nordafrika, Asien.

F ru ch tzeit: Juli bis Oktober.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  38.
A Tkeil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Fieder zweiter Ordnung,

vergi'5saert.

F lo ra  I. 14



Syn. Aspidium aculeatum Doli u. a. friilierer Autoren 
zum Theil. Polypodium aculeatum L. e. p. Polystichmn  

aculeatum  Presl. e. p.
Dem vorigen sehr ahnlich in Bezug auf Grosse und 

Gestalt, aber durch folgende Merkmale sicher unterschieden: 
Die Wedel sind ni clii starr, son dem weicli, zarter, nicht 
iiberwinternd, naeh unten meist kanni verschmalert, doppelt 
gefiedert; Fiederchen alle nach oben, d. h. gegen die Spitze 
der Fieder durch einen hervorstehenden, spitzen Lappen ge- 
ohrelt, aber das erste obere Fiederchen kaum grosser ais das 
erste untere, beide entweder den folgenden an Grosse gleich 
oder bisweilen weit grosser, alle am Kande etwas zuriick- 
gerollt; Indnsium hiiiitig.

Y orkom m en : An ahnlichen Standorten wie die vorige, 
aber weit seltener. Ueber specielle Standorte vergl. die 
Besprechung der Formen.

F ru ch tze it : Juli bis September.
F orm en  und B astarde: Yar. a. genuinum: Wedel 

nach der Basis kaum verschmalert; Fiederchen kurzgestielt, 
das erste Paar kaum grosser ais die ubrigen, das obere 
Fiederchen desselben dem unteren an Grosse fast gleich; 
Indusinm gross. So bei Zuckmantel in Oesterreich; Schlesien; 
im nbrdlichen Bohmen; in Siidbbhmen bei Krumau und 
Lagau; im Neanderthal bei Dusseldorf; bei Honningen am 
Rhein; in Baden am Yberg; bei Weidlingbach in Nieder-



osterreich; ausserhalb des Gebietes in Ungarn; in der Krim; 
an Felsen der oberen Jaila; Italien; Sardinien; auch auf der 
sftdlichen Erdhalfte, so verbreitet in Australien, auf den 
neuen Hebriden. Ueber angebliebe Bastarde mit Polypodium  

vulgare L. vgl. Bot. Zeitg. 1877, Sp. 392.
(i. angulare Kit. (ais Art), Syn. A . Braunii Spenner. 

Wedel nach der Basis allmablig verschmalert; Fiedercben 
sitzend, das erste Paar grosser ais die tibrigen, aber das 
obere Fiederchen desselben dem unteren an Grosse fast 
gleicli; Indusium klein.

Y orkom m en: In Scblesien an vielen Stellen; so z. B. 
im Eulengebirge, Hockscbar, Altvater, bei Ustroń; im Kessel- 
grund des mahrischen Gesenkes; im Klessengrund; in der 
Sachsiscben Scbweiz im Wehlener und Uttewalder Grunde; 
Nordseite der Lausche in der Lausitz; Frankenstein in Hessen; 
im Salzburgischen auf dem Schiefergebiet, z. B. am Krimmler- 
fa ll;1) Yolkermarkt und Bad Yellach in Karnthen; bei Zuek- 
mantel in Oesterreich; Schlesien; ausserbalb des Gebietes in 
Ungarn, Wallachei etc. Ueber angebliebe Bastardbildung 
mit Polypodium vulgare L. vgl. Bot. Ztg. 1877, Sp. 391.

1) A. Sauter, Flora der Gefasspflanzen des Herzogthums Salz
burg. Salzburg 1879.

A bb i ldungen.  T a fe l  39.
A Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Fieder zweiter Orenung, 

yergrossert.



Syn. Polystichum montanum  Rth. Polypodium mon- 

tanum Vogler. Polypodium  Oreopteris Ehrh. Nephrodium  

Oreopteris Roeper. Aspidium Oreopteris Sw. Lastrea Ore

opteris Presl.
Rhizom kraftig, bis federkieldick, mit den Wedelstiel- 

resten mehre Centimeter dick, brann, oft astig, sclirag im 
Boden aufsteigend, dicht mit groben, etwas plattgedriickten, 
schwarzbraunen Wurzeln besetzt, reichlicli mit sehr breiten, 
mattbraunen, am Rande hiiutigen Spreublattern bekleidet, 
welche die stark aufwarts gebogenen, aussen abgernndeten, 
innen Aachen, etwas platten Wedelstielbasen und den nnteren 
Theil der Wiedelstiele uberziehen; Wedel doppelt gefiedert, 
kurzgestielt, in grosser Zahl fast palmenartig trichterig ge- 
stellt; Stiel und Spindel Aacli, beiderseits in der Mitte mit 
einer schmalen Leiste verseken, bis auf die Stielbasis kahl, 
grlin, zuletzt braunlich; Wedelspreite im Umriss breit łan- 
zettlich, in die Spitze ausgesckweift, am Grunde sehr ver- 
schmalert, unterseits mit Driisen besetzt; HauptAedern meist 
paarweis stehend aber nicht genau opponirt, die unteren 
Paare sehr entfernt, die oberen allmahlig gedrangter, alle 
Piedern vollig sitzend, mit breiter Basia aufsitzend, senkrecht 
abstehend, breit linealisch, am Ende allmahlig in die sanft 
aufwarts gebogene Spitze verschmalert; Fiedern zweiter Ord- 
nung am Grunde zusammenAiessend, undeutlich gepaart, am 
Rande sehr schwach zuriickgerollt, langlicli, stumpf, sanft



gegen die Spitze der Hauptfiedern gebogen, das unterste 
Paar weit grbsser ais alle iibrigen, buchtig kerbzahnig- 
gelappt, genau parallel der Hauptspindel und dieser diebt 
anliegend, alle iibrigen Paare fast ganzrandig, selir scbwach 
und ungleich kerbziihnig; Sori kłein, in einer randliiufigen 
Linie geordnet, welclie nur die Spitze des Piederchens Irei 
lasst, aber die Spitzen der Hauptfiedern und des ganzen 
Wedels besetzt; Indusium schon frilh scbwindend; der Wedel 
ist gegen Nachtfroste selir empfindlich, geht daher meistens 
schon in der zweiten Halfte des Oktober zu Grunde, etwas 
spater ais A sp len ium  f i lix  fem ina Bernh. Beim Yer- 
welken rollen die Bander der Fiederchen noch mehr zuruck, 
wodurch der Fam grosse Aehnlichkeit mit P olystichum  
T h elyp ter is  Sw. erlialt.

Yorkom m en: In Waldern, vorzugsweise in Gebirgs- 
waldern, Waldschluchten, meist auf lcalkarmen Gesteinen, auf 
der Ebene weit seltener ais in Gebirgsgegenden, aber durch 
das ganze Gebiet zerstreut; auch im iibrigen gebirgigen 
Europa verbreitet; in Thuringen yorwiegend auf Buntsand- 
stein, so z. B. in den Hummelshainer Forsten, auch auf 
Porphyr an der Schmiicke (Dr. Schmiedeknecht).

F ru ch tze it: Juli bis Oktober.
A n w en dung: Eine vortreffliche Zierpflanze zur Aus- 

schmuckung von Parkanlagen, kiinstlichen Felspartieen u. s. w.

A bb i ldungen.  Ta fe l  40.
A Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Fieder erster Ordnung, 

yergrossert; 2 Fieder zweiter Ordnung, desgl.



Syn. Polypodium  Thelypteris L. Aspiclium palustre Gray. 
Nephrodium  Thelypteris Desv. Aspidium Thelypteris Sw.

In der Belaubung der vorigen sehr ahnlich, a ber durcłi 
fblgende Merkmale leicht und sicher unterscheidbar:

Das federkieldicke Ehizom ist deutlich gegliedert, krie- 
chend; die bis 1 Meter langen Wedel stehen entfernt, keine 
palmenartige Krone bildend, sind langgestielt, die Stiele 
oberseits tief rinnig; Wedel paarig doppelt gefiedert, aber 
am Ende des Wedels and der Fiedern die Abschnitte bis 
za Kerbzahnen verkilrzt; die untersten Fiederpaare entfernt 
stehend, aber nur wenig verkurzt, auch die oberen Fieder
paare locker stehend; Fiederchen alle ganzrandig, anfangs 
glatt, aber zur Fruchtzeit am Rande stark zuruckrollend, 
wodurch sie dreieckig erscheinen, das unterste Paar grosser 
ais alle folgenden und der Spindel anliegen, aber nicht ein- 
geschnitten, sondern fast ganzrandig; Linien der Sori nicht 
vi'dlig randstandig, sondern zwischen dem Mittelnerven des 
Fiederchens und dem Rande fast in der Mitte stehend; Riick- 
seite des Wedels vollig kahl; am Ende des Wedels seine 
Spitze sowie die Spitzen der obersten Fiedern stark zuriick- 
gebogen; Wedelspitze und die Spitzen sammtlicher Fiedern 
fast ganzrandig,

V orkom m en: In Briichen und sumpfigen Waldungen; 
sehr zerstrent durch das Gebiet und in einzelnen Gegenden



ganz fehlend; in Thiiringen sehr selten; niclit bei Jena, wohl 
aber in einigen feuchten Waldscbluchten des Altenbnrger 
Westkreises und des Thuringer Waldes.

F ru ch tzeit: Juli bis Oktober.

Abbi ldu ngen.  Tafel41.
A Tkeil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Fieder erster Ordnung, 

yergrossert.



Syn. Polypodium cristatum L, Aspidium cristatum  Sw. 
Neplirodium cristatum  Mich.

Rhizom bis federkieldick, gegliedert, mit braunen Spreu- 
bllittchen bekleidet, kriechend; Wedel entfernt, steif aufrecht, 
kurzgestielt; Stiel etwas kantig, wie die Spindel beiderseits 
mit einer vortretenden Leiste versehen, gelblich; Spreite lang- 
gestreckt łanzettlich, etwas steif nnd derb, gegen das Ende 
ziemlich plotzlich in die Spitze verschmalert, wie die Spindel 
kahl, doppelt gefiedert; Fiedern entfernt, wechselnd, docli 
so, dass je zwei und zwei durch einen grosseren Abstand 
getrennt sind, aus breitem Grunde langgezogen dreieckig, 
ziemlich spitz, mit Ausnahme der obersten in einem spitzen 
Winkel gegen die Spindel gerichtet, sitzend oder ausserst 
kurzgestielt; Fiederchen langlicb-linealisch, stumpf, am Grunde 
nach unten schwach herablaufend, aber mit Ausnahme der 
Wedelspitze und der Fiederspitzen nicht zusammenfliessend, 
sanft gegen die Fiederspitze geneigt, liings des ganzen Kandes 
scharf sageziihnig, im unteren Theil meist doppelt siige- 
zahnig, im unteren Theil meist doppelt sageziihnig bis fieder- 
lappig-sagezahnig, das unterste Paar nicht auffallend grosser 
ais die folgenden und nicht der Hauptspindel parallel, son- 
dern dieselbe kreuzend; Sori ziemlich gross, in eine Linie 
zu beiden Seiten des Mittelnerven geordnet und bis in die 
Fiedern und Fiederchen auslaufend. Die fertilen Wedel sind 
steiler und schmaler ais die sterilen.



Y ork o mm en: In Briicben nnd sumpfigen Waldungen, 
anf alten Stocken u. s. w., sehr sporadisck dnrcli das Gebiet 
verbreitet; in Thuringen selten.

F ru ch tze it: Juli bis Oktober.
Form en undBastarde: Zwischen Polystichum eristatum 

Ilth. nnd P . spinulosum DC. kommfc zuweilen eine Mittel- 
form vor, welche man fiir einen Bastard zwischen beiden 
Arten halt.

A bb i ldungen.  Tafel  42.
A Theil derPfianze in naturl. Grosse; 1 Fiedor erster Ordnung, 

yergrosserfc; 2 Theil eines Fieders zweiter Ordnung, desgl.

Flo ra  I. 15



43, Polystichum filix mas Rth. 

Wurmfam.

Syn. Polypodium  filix mas L. Aspidium filix mas Sw. 
Nephrodium filix mas Rich.

Rhizom sehr kriiftig, bis 30 Cm. lang und bis finger- 
dick, mit den Wedelstielresten bis faustdick werdend, vollig 
ungegliedert, nacb unten reichlich braune, drahtformige, etwas 
astige Wurzeln entsendend, dicht mit den aufwarts gebogenen, 
breiten, aussen abgerundeten, nach innen Aachen, bellbraunen 
Wedelstielresten umgeben, welcbe ganz dicht mit grossen, 
langen, aus breitem Grandę in eine lange Spitze auslaufenden, 
schli n zimmtbraunen, lebhaft'seidenglanzenden Spreublattchen 
bekleidet sind, welclie, alłmablig kleiner werdend, den Stiel 
und sammtliche Spindeln besetzen; Wedel bei kraftigen 
Exemplaren zablreich, palmenartig gestellt, ziemlicb kurz- 
gestielt, bis 1 Meter lang, doppelt geAedert; Stiel unterseits 
abgerundet, oberseits abgeAacht, in der Mitte mit einer vor- 
springenden Leiste yersehen; Spreite sehr gross und breit, 
im Umriss langlich-lanzettlich, nach dem Grunde etwas ver- 
schmalert, nach dem Ende in die vorgezogene Spitze zu- 
geschweift; Fiedern sitzend, wechselstandig oder undeutlich 
gepaart, ziemlich gedrangt stehend, besonders gegen das 
Ende hin, im unteren Theil etwas lockerer, sehr lang und 
aus breitem Grunde alłmablig in die Spitze verschmalert, 
Fiederchen sitzend, vollig getrennt oder am Grunde sehr



schwach verbunden, lineal-langlich, abgerundet, kerbig-sage- 
zahnig; Sori sehr gross, rechts und links vom Nerven des 
Fiederchens in einer die ganze Breite des Fiederchens 
deckenden Eeihe liegend, welehe den oberen Theil des Fie
derchens und ebenso die Spitze der Fieder vollig nackt lasst. 
Die Wedel sind ziemlich hart und gehen erst bei sehr 
strengen Frosten zu Grandę, ja in inilden Wintem halten 
sie sieli oft bis zum Fruhjahr. Der untere Wedeltheil bleibt 
meistens steril.

York o mm en: In Waldungen, an Waldrandern, an 
Hecken, in Gebiischen, auf Felsen, an feuchten Abhangen etc. 
durch das ganze Gebiet und meist haufig; ausserdem durch 
Europa, Asien, Afiika, Amerika. Einer der haufigsten aber 
auch einer der schonsten Farne!

F ruchtzeit: August bis November.
A nw endung: Offlzinell ais Wurmmittel: rhizom a 

lil ic is  maris. Eine der grossten Zierden fur Parkanlagen.
Form en: Yar. (i. remotwm A. B. Fiederchen fieder- 

lappig - fiedersp altig.

A bb i ldungen.  Tafe l  43.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fieder zweiter Ordnung, etwas 
yergrosserfc; 2 Querschnitt durch ein Fiederchen mit Sporangium, 
Tergrossert.



Syn. Polypodium  rigidum  Hoffm. Aspidium rigidum  Sw. 
Nephrodium rigidum Desv.

Das kurze Iłhizom treibt einige ziemlich steif auf- 
gerichtete, etwas starre, bis 40 Cm. lange, kurzgestielte, im 
Umriss lang lanzettliche, gegen clie Basis und gegen die 
Spitze allmahlig verschmalerte, doppelt gefiederte W edel; 
Stiel und Hauptspindel rttckseits gewblbt, oberseits tiefrinnig, 
dicht mit schmalen, sehr spitzen, zimmtbraunen, seiden- 
gliinzenden Spreublattehen besetzt; Fiedern kurz, aber deut- 
lich gestielt, wechselnd, sehr selten, fast genau opponirt, 
ziemlich gedrangt, aus breitem Grunde lang und ziemlich 
spitz dreieckig; Fiederchen sitzend, nur die untersten jeder 
Hauptfieder sehr kurzgestielt, lineal-langlich, ziemlich stumpf, 
doppelt gekerbt-gesiigt, die untersten jeder Hauptfieder fieder- 
spaltig mit gekerbt-gesagten A.bschnitten, am Ilande etwas 
rtickwarts gebogen und daher, besonders beim Trocknen, 
ruckseits hohl werdend; Sori klein aber sehr dick, fast 
kugelig hervortretend, in einer lockeren Reihe rechts und 
links vom Fiederchen, alle Spitzen nackt lassend; ebenso ist 
der untere Wedeltheil meist steril.

Y orkom  m en: Auf hoheren Gebirgen in einer Meeres- 
erhebung von 1000 bis iiber 2000 Meter. Im Gebiet auf 
die Alpenkette beschrankt; zerstreut durch die Schweiz, Vor- 
arlberg, Tirol, Salzburg, Karnthen, Steiermark; in den sud-



lioheren Theilen der Alpen haufiger ais in den nordlichen, 
aber nirgends geinein; ausserhalb des Gebietes zerstreut in 
den hoheren Gebirgen des sudlichen nnd westlichen Europa.

F ru ch tze it: August bis September.
Anm.: Fiederstielchen driisig und einen angenehmen, 

himbeerartigen Unit verbreitend.
Abbi ldungen.  Tafe l  44.

A Wedel, natur!. Grosse; 1 Fiederchen, vergrossert.



45. Polystichum spinulosum DC.

Syn. Aspidium spinulosum Sw. Nephrodium spinulosum 

Desv. Lastraea spinulosa Presl.
Muzom sehr kraftig, ungegliedert, bis federkieldick, 

etwas sclirag oder fast wagerecht im Boden liegend, bis 
30 Cm. lang und mit den dunkelbraunen, nach aussen ge- 
wolbten aber etwas kantigen, nach innen flacheri Wedelstiel- 
resten bis faustdick, dicht mit iiber pferdehaardicken, langen, 
astigen Wurzeln besetzt; Wedelstiele und ihre breiteren 
Basen sowie meistens aucli die Spindel dicht mit sehr breiten, 
am Grunde oft herzformigen, am Ende plotzlich in eine feine 
Spitze zusammengezogenen, in der Mitte derben und nuss- 
braunen, am Itande liautigen, am oberen Tlieile des Wedels 
allmahlig kleiner und schmaler werdenden Spreubliittchen 
besetzt; Wedelstiel etwas platt, riickseits sanft gewolbt, ober- 
seits flach und breitrinnig; Wedel langgestielt, bis 1 Meter 
lang, meistens aber nicht iiber 50— 60 Cm. lang, dreifach 
geliedert, d. li. die Fiedern zweiter Ordnung tief fiederspaltig- 
fiedertbeilig, die Wedel in miissiger Zahl auftretend, biischelig 
beisammenstehend, aber keine palmenartige Krone bildend, 
sondern sparrig und zufolge der Schlaffheit der Spreite nach 
oben stark zuriickgebogen; Fiedern kurzgestielt, paarweise 
stehend, bisweilen fast opponirt, die Paare entfernt, nur an 
der Wedelspitze gedrangter, zuletzt in die fiedertheilige 
Wedelspitze auslaufend; die ganze Wedelspreite im Umriss 
langlich-dreieckig, in die Spitze zugeschweift, das unterste 
Fiederpaar meist etwas kiirzer ais die folgenden; Fieder- 
spindel rinnig; Fieder wie auch die Fiederchen kurzgestielt,



aus breitem Grunde lang zugespitzt; Fiederchen paarweise 
stehend, entfernt, aus breitem Grunde liinglich-lanzettlich, 
stumpflicb, tief fiederspaltig eingescbnitten bis fiedertheilig, 
nur an den Spitzen des Wedels und den Hauptfiedern all- 
mahlig fiederlappig sagezahnig; Abschnitte langlich, stumpf, 
aber mit einem aufgesetzten, baarspitzigen Siigezahn endigend, 
am Rande mit vorwiirts gekrummten, am Ende baarspitzigen, 
ziernlich groben Sageztihnen besetzt; Sori ziemlich klein, je 
eine Reihe zu beiden Seiten des Mittelnerven zweiter Ord- 
nung bildend, schon friih aus dem scliwindenden Indusium 
bervortretend. Die Wedel sind schlaff, aber ziemlich dauer- 
haft, meistens erhalten sie sich den ganzen Winter hindurch. 
Dieser Farn ist beziiglicb der Besetzung der Spindel mit 
Spreublattchen, der Tiefe der Einschnitte der Fiederchen, der 
drusigen Behaarung der Indusien sehr variabel. Die Fiedern 
steben innner etwas scbrag.

Yorkom m en: In feuchten Waldungen, Waldschluchten 
etc. durcb das ganze Gebiet, besonders aut' der Ebene und 
in niedrigen Gebirgen, in den Alpen bis zur subalpinen Region 
emporsteigend, aut den yerscbiedensten Bodenarten, fast 
uberall haufig; iibrigens durcb den grossten Theil von Europa 
und Asien.

F ru ch tzeit: Juli bis November.
Anw endung: Auch dieser Farn ist eine grosse Zierde 

fur Parkanlagen und kunstliche Felspartieen.
B astarde: Vgl. Polystichum cristatum Rth, 

Abbi ldu ngen.  Tafel  45.
A Wedel, natiirl. Grosse; 1 Fiederchen, vergrossert.



Syn. Aspidium dilatatum Sw. Polypodium dilatatum 

Hoffm. Nephrodium dilatatum Hoffm.
Dem vorigen sehr ahnlich, aber durch folgende Kenn- 

zeicben unterscheidbar:
Wedel fasfc vierfacb gefiedert, d. h. die Fiedern dritler 

Ordnung sind bis zum Grandę getrennt and entfernt, dabei 
mebr oder weniger tief fiederspaltig eingescbnitten; die 
untersten Fiederpaare rechtwinkelig abstebend, daher der 
Wedel scbeinbar breiter ais bei der vorigen; Indnsium driisen- 
los; Spreublattchen in der Mitte scbw arzbraun. Die Wedel 
sind aufgerichtet, nicht zuriickgebogen wie bei dem vorigen.

Y orkom m en: Wie bei dem vorigen, aber weniger all- 
gemein verbreitet; vielfach jedoch mit vorigem verwechselt.

F ru ch tze it: Juli bis November.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  46.
A Wedel, natiirl. Grosse; 1 Abschnitt zweiter Ordnung, ver- 

grossert.



47. Cystopteris fragilis B em h.

Syn. Polypodium fragile L. Aspidium fragile W. 
Cyathea fragilis Engl. Bot.

Das rabenfederkieldicke, braune Rhizoin ist kurzgliedrig, 
etwas verastelt, dicht mit breiten, zerscblitzten, blassbraunen, 
hautigen Spreublattern und mit locker stehenden, braunen, 
etwas kantigen, stark aufwarts gekriimmten Wedelstielresten 
besetzt; Wedel am Ende des Rhizoms und seiner Zweige, 
nnr wenige beisammenstehend, żart, bis 30 Cm. hocli, langer 
oder kiirzer gestielt; der Stiel oft so lang wie die Spreite, 
oft weit kiirzer, etwas gefłiigelt, unten rothbraun und spiir- 
lick mit Spreublattcben besetzt, oben griinlich, nackt und 
kalii, unterseits gewolbt, oberseits, wie alle Spindeln, tief 
rinnig; Spreite doppelt bis fast dreifach gefiedert, im Umriss 
breit lanzettlicb, nacb unten allmahlig verschmalert, nach 
oben geschweift in die feine Spitze zusammengezogen; Fiedern 
im unteren Wedeltheil entfemt stehend, paarweise und fast 
genau opponirt oder deutlicher wechselnd, kurzgestielt, aus 
breitem Grunde lang zugespitzt, anfangs senkrecht abstehend, 
zuletzt gegen die Wedelspitze geneigt; Fiederchen seltner 
eiformig oder fast rundlich, baufiger langlich -lanzettlicb, die 
der unteren Fiedern meist fiederspaltig, mit gezahnteu Ab- 
schnitten, gegen das Ende des Wedels nur scharf fiederlappig 
gezahnt; die Abschnitte nicbt selten keilFórmig in die Basis 
Terschmalert; Sori anfangs entfemt, zuletzt gedningt. Die

Flora Ł |g



Fiederchen sind sitzend oder sehr kurzgestielt; die Wedel 
ertragen einen gelinden Frost, bei starkeren Frosten gehen 
sie jedocli zu Grandę.

Y orkom m en: In Felsspalten, an Mauera, in Hohlwegen 
und Schluchten, in der Ebene sehr zerstreut, in Gebirgs- 
gegenden fast iiberall kaufig und auf allen Gesteinsarten, 
aueh auf Kalk; ubrigens durch ganz Europa von den Sud- 
spitzen bis in den hochsten Norden, Asien, Amerika, Nord- 
afrika.

F ru ch tze it : Juli bis Oktober.
A n w endung: Ein niedlicher und sehr geniigsamer 

Fam  zur Ausschniiickung kiinstlicher Felsanlagen.

A bbiłdungen. T a fe l 47.
A Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Absehnitt zweiter Ordnung, ver- \

grossert; 2 Fruchthaufchen, desgl.; 3 Spreuschuppe, desgl.



48, Cystopteris alpina Lk.

Syn. Aspidium alpinum W. Cystopteris regia Presl. e. p.
Dem yorigen ahnlich, ab er durch folgende Kennzeichen 

nnterscheidbar. Der Wedel ist weit schmaler, schmal lan- 
zettlich, kleiner und zierlicher, sehr selten bis 30 Cm. hoch 
werdend, nach dem Grrunde hin kaum yerschmalert, nach 
dem Ende sehr allmahlig zugespitzt; Fiedern meist paar- 
weise, langer gestielt ais bei der yorigen, weit schmaler nnd 
langer gestreckt, sehr spitz, die Paare sehr entfernt ste hend; 
Fiederchen schmal und spitz, meist wechselnd nnd sehr ent
fernt, fiedertheilig mit entfernten, langlicheu, fiederlappig- 
sagezalmigen, deutlich gestielten Theilen, so dass der Wedel 
dreifach gefiedert ist imd zwar meistens bis nahe unter der 
Wedelspitze; Sori bis zuletzt entferntstehend. Die Fiedern 
sind meist bogig gekrilmmt; die Sagezahne sehr stark auf- 
warts gekrlimmt. Sporen warzig, aber nicht stachelig.
Wedelstiel fłiigellos.

Y orkom m en: Nur im Alpengebiet, aber durch die 
ganze Alpenkette zerstreut.

F ru ch tze it: August bis September.
A b b ild u n g en . T a fe l48 .

A Wedel, naturl. Grosse; 1 Fiederchen, vergrossert.



49. Cystopteris fumariaeformis K. (ais Var.)

C. regia Presl. e. p.

Der yorigen ahnlich, aber noch weit zierlicher. Wedel 
fasfc yierfach gefiedert, d. h. die Fiedern dritter Ordnung tief 
fiederspaltig-fiedertheilig; die Fiederchen haufig kurz; Wedel- 
stiel fługellos. Yon ahnlicher Yerbreitung aber seltuer ais 
vorige.

A b b ild u n g e n . T a fe l4 9 .
A Wedel, naturl. Grosse; 1 Fieder zweiter Ordnuug, yergrossert.



50. Cystopteris montana Lk.

Syn. Polypodium montanum Haenke. Aspidium mon-  

tanimi Sw. Cyathea montana jRth.
Rhizom weit kraftiger ais bei den vorigen, stark ver- 

astelt und langgliedrig, daher die Wedel einzeln stehend; 
Wedel weit grosser ais bei den vorigen, selir langgestielt, 
im Umriss breit dreieckig-rhomboidisch (iibnlieb wie bei 
P h egop teris  D ryopteris Fee), vierfach gefiedert, d. b. die 
Fiedern dritter Ordnung fast bis zur Basis fiedertheilig; 
Wedelstiel boch liinauf mit breiten Spreubliittcben besetzt, 
fliigellos; Fiedern erster Ordnung in einem spitzen Winkel 
gegen die Spindel gericbtet, gegen die Wedelspitze geneigt, 
langgestielt, opponirt, aus breitem Grunde sebr lang und 
spitz dreieckig, sehr entfernt; Fiedern zweiter Ordnung kurz- 
gestielt, aus breiter Basis lang und spitz dreieckig, die 
unteren im Allgemeinen kleiner ais die oberen, aber beson- 
ders das erste untere Fiederclien der beiden ersten Fiedern 
weit grosser ais alle ubrigen und scbrag abwiirts gerichtet; 
Fiedern dritter Ordnung langlieh-dreieckig, tief fiederspaltig- 
theilig mit gesagten Abschnitten; Sori getrennt; Sporen 
braun, stachełig.

Vorkom m en: Durch die Alpenkette zerstreut bis zu 
subalpinen Hoben: Schweiz, Salzburg, Kiirnthen, Berchtes- 
gaden, Steirische Alpen (Ungarn).

E’ ruchtzeit: Juli, August.
A bb ild u n gen . T afel 50.

A Wedel, nat. Grosae; 1 Pieder zweiter Ordnung, yergrossert.



51. Cystopteris sudetica A. Br. und Milde.

Der vorigen ahnlich, aber durch folgende Merkmale zu 
nnterscheiden:

Wedelstiel nur sparlich mit Spreublattchen besetzt; 
Wedel,spreite im Umriss rhombisch, vollkommen dreifach 
gefiedert; der erste Fieder zweiter Ordnung am untersten 
Fiederpaar weit ktirzer ais die drei zunachst folgenden: die 
Fiedern erster und zweiter Ordnung weit undeutlicher ge- 
paart ais bei der vorigen, haufig fast wechselstandig; Sori 
gross, sehr entfernt.

V orkom m en: Im mahrischen Gesenke aut den Hirsch- 
wiesen, bei Reiwiesen und am Hockschar; ausserbalb des 
Gebietes in Ungarn.

F ru ch tze it: Juli, August.

A b b ild u n g e n . T a fe l 51.
Wedel, natiirl. Grosse.



52. Woodsia ilvensis II, Br.

Syn. Polypodium ilvense Sw. Acrostichon ilven.se L. 
Polystichum Marantae Rth. Polypodium Marantae Hoffm. 
Aspidium rufidulum Sw. Nephrodium rufidulum Micb.

Das kleine, schwarzbraune, senkrecht im Boden sitzcnde, 
ungegliederte Rhizom entsendet nach unten schwiirzliche, 
pferdehaardicke, schwach verastelte Wurzeln, ist dicht mit 
nnten schwarzlichen und matten, nach oben rothbraunen und 
glanzenden Wedelstielresten umgeben, welche mit breit- 
lanzettlichen, spitzen, zimmtbraunen, seidenglanzenden Spreu- 
blattchen bekleidet sind; Wedel in miissiger Anzahl, bis 
15 Cm. lang, langgestielt, langlanzettlich, selten langlich, 
gegen die Basis wenig, gegen das Ende stark verschmalert, 
aber ziemlich stumpf, gefiedert mit fiederspaltigen, im unteren 
Theil fiedertheiligen Fiedern; Stiel rothlich, brann, glanzend, 
stielrund, wie die Spindel nnd wie diese oberseits fein rinnig; 
Stiel, Spindel nnd die Riickseite der Spreite mit theils haar- 
fbrmigen, theils schmalen Spreublattchen besetzt; Fiedern im 
unteren Theil des Wedels gepaart und ziemlich genau oppo- 
nirt, im oberen Wedeltheil meist wechselnd, alle sehr kurz- 
gestielt, aus breitem Grandę lang dreieckig, die unteren 
fiedertheilig, die oberen fiederlappig-fiederspaltig, oberseits 
kahl, fast ganzrandig, am Ende abgerundet oder sehr schwach 
gekerbt. Der fertile Wedel ist oberseits durch den Druck 
der Sori etwas uneben. Die Sori bedecken zuletzt die ganze 
Riickseite. Wedel dauern in den Winter hinein.



Y orkom m en: In Gebirgsgegenden, hauptsachlich. auf 
Kalk- und Basaltfelsen, ziemlich selten: Bei Ilummelsburg 
in Pommern; im Harz im Ocker- und Bodethal; im Iihbn- 
gebirge; unweit Kassel bei Burghasungen; in Schlesien im 
Weistritzthal; in Bobmen bei Krumau und Goldenkron, bei 
Karlsbad, Teplitz, Kommotau, Niemes, am Kleiss, Schloss 
Tollenstein; Oetzthal in Tirol; Schwarzwald in Baden; ausser- 
dem bis in den hohen Norden Europas und Nordamerikas.

F ru ch tze it: Juni bis Oktober.

A b b ild u n g en . T a fe l 52.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fieder, yergrossert.



53. Woodsia hyperborea li. Br.

Syn. Polypodiwn hyperboreum Sw. Polypodium arvoni- 

cum  With.
Die Pflanze ist im Ganzen der vorigen an Grosse und 

Form sehr ahnlich; sie unterscheidet sieli jedoch durch 
folgende Merkmale:

Die Wedel sind langer gestreckt, lineal-lauzettlich, die 
Fiederpaare weit lockerer gestellt, weniger genau opponirt, 
bisweilen fast unpaarig wechselnd; Fiedern gleichseitig drei- 
eckig oder łanglich - dreieckig, bisweilen quer breiter, am 
Grunde plotzlich in den kurzeń Stiel zusammengezogen oder 
fast herzformig, am Ende sehr stumpf oder abgerundet; die 
untersten Fiederabsclmitte tief getrennt, die ubrigen allmahlig 
weniger tief, alle abgerundet, ganzrandig; Spreuhaare auf 
der Riickseite des Wedels, auf der Spindel und namentlicli 
am Stiel weit schwacher ais bei der vorigen.

Y orkom m en: An almlichen Orten wie die vorige: im 
Iiiesengebirge in der kleinen Schneegrube, im Kessel des 
miihrischen Gesenkes, im Hollenthal des Schwarzwaldes, in 
der Alpenkette zerstreut durch die Schweiz, Salzburg, Karn- 
then, auch im nordlichen Bohmen.

F ru ch tzeit: Juni bis Oktober.
Form en: Zwischen dieser und der vorigen treten bis

weilen Zwisclienformen auf (ob Bastarde?) In der Besetzung 
mit Sprenhaaren ist diese Art sehr variabel.

A b b ild u n gen . T a fe l 53.
A Pflanze in natur], Grosse; 1 Fieder von der Ruckseite, ver- 

grossert; 2 Sorus mit dem zerschlitzten Indusium, desgl.
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54. Woodsia glabella II. Br.

Der vorigen sehr iilmlich, aber durch folgende Merk- 
male unterschieden:

Das Pflanzchen isfc weit zarter, oft nur lialb so gross; 
Wedel lineal-lanzettlich, mit kurzem, żartem Stiel; Fiedern 
paarweise oder seltner fast wecbselnd, die unteren Paare sehr 
entfernt, die oberen gedrangt, untere Fiedern puer breiter, 
nach- unten sehr stumpf, keilformig, in das kurze Stielchen 
zusammengezogen, am Ende abgerundet, mit 2— 3 finger- 
theiligen Einschnitten und mit gefachert dichotomischer 
Nervatur, wodnrch das Blattchen grosse Aehnlichkeit mit 
den Fiedern eines Adiantum erhalt; die oberen Fiedern all- 
mahlig scbmaler, eiformig, zuletzt lanzettlich und immer 
deutlicher fiederig gespalten-gelappt, mit geschweift-gezahnten 
Lappen; Stiel, Spindel und Wedel vollig kalii.

Y orkom m en : An Dolomitfelsen der alpinen Region in 
Sudtirol, bei Raibl und am Plecken in Karnthen; ausserhalb 
des Gebietes im hohen Norden von Europa, Asien und 
Amerika.

F ru ch tze it : Mai bis September.

A b b ild u n g e n . T a fe l 54.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fieder, vergr8ssert.



Syn. Onoclea struthiopteris Hoffin. Osmunda struthi

opteris L.
Das sehr kraftige, schwarzbraune Ii,bizom ist ungeglie- 

dert, unten mit zahlreichen, starken, schwarzbraunen Wurzeln 
befestigt, treibt auslauferartige, am Boden hinkriecliende, 
gegliederte Zweige, welche am Ende einen Wedelscbopf 
treiben; nach oben entsendet das Hauptrhizom kraftiger 
Pflanzen eine grosse Anzahl bis tiber 1 Meter hoher Wedel, 
im Frtihjahr sterile, welche eine kolie trichterformige, palmen- 
artige Krone bilden, im Sommer aus deren Mitte eine kleinere 
Anzahl fertiler, steif aufgerichteter Wedel; Wedelstiele sehr 
kraftig, am Grunde loffelformig und stark aufwarts gebogen, 
hier mit ziemlich breiten, braunen Spreublattchen besetzt, 
ubrigens, wie die Hauptspindel, fast kahl, unterseits stark. 
gewolbt, von der Mitte ans steil abgedacht, oberseits bis in 
die Wedelspitze tief rinnig; Wedel alle sehr kurzgestielt, 
fast bis zum Grunde geliedert, kanni vollstandig doppelt ge- 
fiedert, im Umriss sehr breit und lang lanzettlich, am Ende 
in eine fiederlappig kerbzahnige Spitze ausgezogen, sehr żart, 
am Ende, wie auch die endstandigen Eiedern, hanfig etwas 
ilberhangend, nach der vollen Entwickelung zuruckgebogen, 
leicht welkend und sclion frtih im Oktober absterbend; 
Fiedern lang und schmal linealisch, sitzend, am Ende ziem
lich spitz, an sammtlichen Nervenverzweigungen riickseits 
mit żartem, braunem, spreuhaarigem Filz bekleidet, wechsel-



standig, durchschnittlich hochstens 1 Cm. von einander ent- 
fernt, tief fiedertheiłig, aber die Fiederchen ain Grunde zu- 
sammenfliessend; Fiederchen langlich-linealisch, stumpf, etwas 
vorwarts gerichtet and an der Spitze vorwarts gebogen, fast 
ganzrandig; fertile Wedel weit kiirzer ais die sterilen, mit 
dichtgedrangten, ungetheilten, spitzwinkelig vonvarts ge- 
richteten, oberseits in der Mitte tief rinnigen Fiedern.

Y orkom  men: In nassen Waldschluchten, an Randem 
der Gebirgsbache, iiberhaupt an sehr nassen Orten in den 
Waldungen; dnrch das ganze Gebiet zerstreut, aber strich- 
weise fehlend: Preussen, Hinterpommern; bis Sorau und 
Sommerfeld in Brandenburg; Schlesien; in der Oberlausitz 
bei Tschirndorf und Zibelle; Bohmen; Sachsen; im Harz; 
bei Mtinden unweit Gottingen; in Thiiringen nur bei Eisen- 
berg und Boda im Altenburger Westkreis, sowie bei Tum
bach im Thiiringerwald; ziemlich verbreitet in Westphalen; 
in der Rheinprovinz; im Schwarzwald; im Elsass kiinstlich 
angesiedelt; in den Tiroler, Karnthener, Salzburger, Steiri- 
schen und Oesterreichischen Yoralpen; ausserhalb des Ge- 
bietes durch Europa, Asien, Nordamerika.

F ru ch tze it: Juni bis August.
A nw endung: Der schonste aller Fanie zur Aus- 

schmtickung von Parkanlagen. Derselbe bedarf eines schat- 
tigen und feuchten Standorts, eignet sich daher am besten 
zur Ausschmuckung der Rander schattig gelegener Teiche.

A b b ild u n g en . T a fe l 55.
AB unfruchtbares und fruchtbares Blatt, nat. Grosse; 1 Bioder 

eines fruchtbaren Blattes, vergrossert; 2 Stiick aus einer fruchtbaren 
Fiedor mit aufgerolltem Blatt, desg].; 3 Fruchthaufchen mit Schleier, 
desgl.



2. K(juisotaceae

Fam. 2. Eqmsetaceae, Schachtelhalme.

Pfianzen mit deutlich gegliederten, unter der Erdober- 
flache kriechenden, diinnen lihizomen, von einem einfachen 
Kreis von Gefassbiimlelri durchzogen, an den Knoten nach 
unten Wurzeln entsendend, ani Ende des Hauptrhizoms und 
seiner endogen entstehenden Zweige Liber den Boden empor- 
steigend und hier fertile oder sterile Stengel bildend, dereń 
Internodien durch Schwinden des Markes hobl werden und 
'welche zwischen je zwei Gelassblindeln, meist mehr nach 
aussen liegend, je eine longitudinai verlaufende Lacune bilden. 
Die Gefassbiindel verlaufen im Internodium genau longitu- 
dinal und stossen an den Knoten plotzlich winkelig zusammen, 
ausserlich treten sie ais Langsnerven sichtbar hervor, wah- 
rend sieli zwischen ihnen oft deutliche Canneltiren bilden; 
ara Knoten entsenden sie je einen Gefassbtindelast in das 
Blatt; die Blatter sind in bestimmtzahlige Wirtel geordnet, 
welche sieli ebenso wie die Gefassbiindel, dereń Zah! der- 
jenigen der Blatter gleich ist, im folgenden Knoten um die 
halbe Divergenz drehen; die Blatter sind sehr einfach gebaut, 
meist kleili, schuppenfórmig, ihrer ganzen Lange nach oder 
nur im unteren Theil zu einer, im ersten Falle ganzrandigen,



im zweiten Falle durch die Blattspitzen gezahnten, an- 
liegenden oder etwas abstehenden und aufgebłahten Scheide 
vereinigt; die Azillarzweige entstehen endogen innerhalb der 
Scheide und durchbrechen dieselbe; unterhalb der Scheide 
brechen die ebenfalls endogen entstehenden Wurzeln hervor; 
alle Zweige entstehen dalier der Aniage nach in bestimmt- 
ziihligen Wirteln, dereń Zahl mit derjenigen der Blatter und 
der Gefassbundel iibereinstimmt; die Sporangien entstehen 
in einem an der Hauptachse und an dereń Zweigen end- 
standigen Fruchtstand an der Innenfiache schildstieliger, 
zapfenartig um die Spindel gestellter Blatter; der Zapfen 
ist direkt gestiitzt und nach unten abgegrenzt von einem 
Wirtel verkummerter Blatter, unter welchem sich ein langeres 
Intemodium entwickelt; die Sporangien sind sackformig, in 
kleiner, unbestimmter Zahl dem Fruchtblatt angeheftet und 
enthalten grosse kugelige, chlorophyllfiihrende Sporen, welche 
von einer dreiiachen Haut umgeben sind, dereń aussere ais 
ein 4 lappiger Schleuderer (Elater) abrollt, jedocli an der 
Kreuzungsstelle mit der Spore im Zusammenhang bleibend; 
das Keimungsprodukt der Sporen sind diocische Vorkeime 
von verschiedener Keimzeit, so dass nach der Aussaat an- 
fangs mannliche Yorkeime mit Antheridien, spater weibliche 
Yorkeime mit Archegonien sich entwickeln.



E rk la ru n g  der T afel II.
Alle Figuren sind gezeichnet nach dem Lchrbuch von -Julian

Sachs.
F ig . 1. E gu isetu m  T elm a teja  Ehrh.

A oborer Theil eines fertilen Stengels mit dem unteren Theil 
der Aekre in natiirl. Grosse; a der King, d. h. der unter der Aehre 
stehende Wirtel yerkiimmerter Bliitter; b der nilchstuntere scheidige 
Blattwirtel; x die Stiele abgesehnittener Fruchtbliitter; y Querschnitt 
der Aehrenspindel. B Fruchtbliitter in verschiedenen Lagen, schwach 
yergriissert; st der Blattstiel; s die schildformige Spreite; sg die 
Sporangien.

F ig . 2 . E gu isetu m  T elm a teja  Ehrh.
A Stiick eines aufrechten Stengels in natiirl. Grosse; ii' Inter- 

nodien; h die Centralhohle derselben; 1 die Lacunen der ltinde; S der 
scheidenformige Theil der Bliitter; z die freien Enden derselben; 
a, a', a" die unteren Glieder diinner Laubsprosse. B Llingsschnitt 
durch einen Knoten des Rhizoms, schwach vergrossert; lc Querwand 
im Knoten; h die Centralhohle der Internodien; g die Gefassbiindel; 
1 die Lacunen der Rinde; S die Basis einer Blattscheide. C Quer- 
schnitt durch ein Khizom; die Buchstabenerkliirung wie bei B. 
I) Verlauf der Gefassbiindel; K der Knotenpunkt; i der Internodien- 
verlauf.

F ig. 3. E gu isetu m  lim osum  L.
Ausbildung der Sporen bei SOOfacher Vergrosserung. A unreife 

Spore mit den 3 Hiiuten frisch im Wasser, B dieselbe nach 2 bis 
3 Minuten im Wasser; die iiussere Haut hat sich abgehoben, man 
sieht neben dem Zellkern eine grosse Vacuole. C beginnende Elateren- 
bildung an der iiusseren Haut. DE ahnliches Entwickelungsstadium 
im optischen Durchschnitt nach 12stiindigem Liegen in Glycerin; 
e die Elateren bildetide Haut; 2 und 3 die von einander abgehobenen 
inneren Haute. F die iiussere Haut in schraubige Elateren zerspalten; 
diese durch Chlorzinkoxyd blau gefiirbt.

F ig . 4. E gu isetu m  T elm a teja  Ehrh.
Keimung der Spore bei etwa 200facher Vergrosserung; w das 

erste Saughaar; t die erste xYnlage des Yorkeims.



Einzige iebende Gattnng:
21. Eąuisetum'1) L., Schachtelhalra.

ARTEN :
Fertile und sterile Stengel verschieden; die fertilen 

znerst g e b i ld e t .......................................................................1.
Nur fertile Stengel vorhanden oder wenigstens nur 

grune, mit griinen Scheiden versehene................................. 4.
1. Fertile Stengel nacli der Sporenaussaat rasch ab-

s t e r b e n d ..................................................................................2.
Fertile Stengel nacli der Sporenaussaat griine Zweige 

treibend, gleich denen der s t e r i le n .................................... 3.
2. Scheiden des fertilen Stengels zuletzt entfernt, meist 

8 zahnig, die des sterilen Stengels meist lOzahnig:
5 6 . Eąuisetum awanse !) L.

Scheiden des fertilen Stengels genahert, vielzahnig, 
die des sterilen Stengels 20 — 40 ziihnig:

5 7 . Eąuisetum Telm ateja3) Ehrh.
3. Sterile und zuletzt auch die fertilen Stengel mit ver- 

astelten, uberhangenden Zweigen:
5 8 . Eąuisetum siluaticum *) L.

1) Von eąuus und seta: Pferdehaar; sohon bei Plinius, wegen
der feinen und steifen Zweige.

2) Von arva, weil er aut Aeckern wiichst.
3) Von rt).y,aTaioi, sumpfliebend.
4) Von silva, der Wald.



Sterile und zuletzt auch die fertilen Stengel mit 
einfachen abstehenden Zweigen:

59. Eąuisetum pratense ') Ehrh.
4. AehrenohneaufgesetzteSpitze, stumpf; Stengel ljahrig: 5. 

Aehren mit aufgesetzter Spitze, Stengel tiberwinternd: 6 .
5. Scheiden meist 6 zahnig; Stengel einfach ąuirlastig:

60 . Eąuisetum palustre2) L. 
Scheiden meist 20zalmig; Stengel astlos oder schwach

und oft unregelmassig verastelt:
61. Eąuisetum. limosum :!) L.

6. Stengel stark, aber bisweilen unregelmassig verastelt;
Scheiden erweitert..............................................................7.

Stengel vollig astlos oder sehr schwach veriistelt . 8 .
7. 62. Eąuisetum ramosissimum l) Desf.5)
8. Scheidenzahne abfallig, schwarzlich:

63 . Eąuisetum hiemale L.
Scheidenzahne b le ib e n d .............................................. 9.

9. Scheiden anliegend; Zahne lanzettlich-pfriemlich:
64 . Eąuisetum trachyodon6) A. Br. 

Scheiden erweitert; Zahne langlich-eifórmig:
65 . Eąuisetum uariegatum7) Schleicher.

1) Auf Wiesen wachsend.
2) Im Sumpf wachsend.
•i) Im Schlamm (limus) wachsend.
4) Sehr astig.
5) R. L. Desfontaines (1750 — 1833), franzosischer Botaniker, 

Direktor des .Tardin des plantes.
6) Hartzahn, von Toayt ę und órfwr.
7) Wegen der Farbę der Scheiden „die bunte“ .
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56. Equisetum arvense L.

Acker-Schachtelhalm, Duwok,1) Scheuerkraufc.

Das schwarzliche, fast stielrunde bis federkieldicke, 
ziemlich langgliedrige Rhizom liegfc wagereclit oder schriig 
mehre cm tief im Boden, ist an den Knoten diclit mit feinen, 
faserigen astigen Wurzeln besetzt; ein Teil der weitliiufig 
gestellten Rhizomaste verliingert sieli zunachst Liber den 
Boden emporsteigend zu den unten kurzgliedrigen, nach oben 
meist langgliedrigen bis 6 Mm. dicken und bis 1/;} Meter holien, 
lertilen Trieben, dereń weissliche, mit etwa 10 braunen, 
lanzettlichen, spitzen Zahnen versehene Scheiden stark tuten- 
formig aufgeblasen sind; die cylindriscke, oben kegelformig 
zugespitzte Aehre ragt meist weit iiber die letzten Scheiden 
empor; spiiter entstehen aus anderen Rhizomasten die griinen, 
einfach veriistelten, bis iiber 1/s Meter hohen, sterilen Stengel, 
dereń kurze, anliegende Scheiden meist lOzahnig, dagegen die 
Scheiden ihrer Aeste dzahnig (seltner) 3zahnig sind. Nach 
dem Ausstreuen der Sporen gehen die fertilen, im Sommer 
auch die sterilen Stengel wieder zu Grunde.

V orkom m en : Auf Ackern, Wiesen und Triften durch 
das ganze Gebiet geinein auf den verschiedensten Bodenarten; 
ubrigens verbreitet durch Europa, Asien, Nordamerika, Nord- 
afrika.

1) Ein plattdeutscher Ausdruck, weicher „taube Aehre“ bedeutet.



F ru ch tzeit: Marz, Aprił.
A nw endung: Das Kraul der sterilen Triebe ist ein 

ausgezeicłmetes Mittel zum Scbeuern metallener Gefasse, zum 
itadiren u. s. w. Frliher war es officinell: Herba Equiseti 
minoris ais adstringens und diureticum. Die bisweiłen sich 
bildenden unterirdischen Knollen sind essbar.

Schaden: Auf Aeckern mit Sandboden hiiufig ein 
Iśistiges Unkraut.

Form en: Kommt bisweiłen mit 5zahnigen Scheiden 
vor; auch sonst zienilich yariabel.

A b b ild u n gen . T a fe l 56,

ABC Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruchtblatt, ver- 
grossert; 2 Spore mit der die Elateren bildenden Aussenhaut, desgl.; 
•3 Spore mit abgerollten Elateren.



57. Equiselum Telmateja Ehrh.

Syn. E . fhwiatile L. E . eburneum Schreb. E . •tnaximum

Lmk.
Das sehr kraftige 1'hizoni ist in Bezug auf Form und 

Yerastelung dem des vorigen ahnlich; die fertilen Triebe 
sind unten nur federkieldiek, schwellen nacli oben rasch bis 
Fingerdicke an, sind astlos wie bei der vorigen, !j., Mefcer lang, 
stielrund, hellbraun, żart langsstreifig, dicht mit unten weiss- 
lichen, nach oben braunen, trichterformigen, in 30 und melir 
haarfein zugespitze Ziihne auslaufenden Seheiden besetzt, 
welche oft so dicht auf einander folgen und so gross sind, 
dass sie das 5'— 4̂0 Mm. lange Internodium bedecken; Frucht- 
ahre dick, meist stumpf, bis 10 Cm. lang; sterile Stengel 
bis 1 M. lang und daruber, stielrund, fein langsgestreift, rein 
weiss, mit einfachen, ziemlich kurzeń und starren, grunen 
Zweigen in 20 —  40zahligen Wirteln besetzt; Seheiden am 
Hauptstengel bis 20 Mm. lang, das bis 40 Mm. lange 
Internodium nicht ganz bedeckend, unten weisslich, oben 
plotzlich in 20— 40 haarfeine Zahne gespalten, welche aus 
schwarzlicher Basis braun werden.

Y orkom m en : An Flussufern, an Graben der Marsch- 
wiesen, an Quellen, iiberrieselten Stellen im Walde, iiber- 
haupt an sehr nassen Orten, dalier nur in wasserreichen 
Gegenden haufig, in manchen Strichen fehlend; beispielsweise 
verbreitet durch Preussen, Mecklenburg, Hamburg, den Harz, 
Sachsen, Thuringen, die ganze Rlieingegend, Bohmen, Maliren,



Oesterreich, Steiermark, durch die Alpenkette in den Thalern; 
ubrigens zerstreut durch Europa, Asieu, Nordafrika, Nord- 
amerika.

F ruchtzeit: April, Mai.
Anw endung: Friiher officinell: Herba Equi,seti majoris. 
Form en: Bisweilen findet sich am Ende des griineu 

Sommertriebes eine Fruchtahre.

A b b ild u n g en . T a fe l 57.
AB Theile der Pftanze iu natiirl. Grosse.



58. Equisetum silvaticum L.

W  ald - Schachtelł i alm.

Das zarte, hochstens federkieldicke Rhizom entsendet 
nach oben anfangs fertile Stengel, welche anfanglich farblos, 
d. h. gelblich sind, bis 50 Cm. hoch werden, eine kegel- 
formige oder cylindrische, stumpfe Aehre tragen und an den 
bis 50 Mm. langen Gliedern tutenformige, etwas schlaffe, 
unten bleiche, oben in ungleiche, grobe, braune Zahne ge- 
spaitene Scheiden, die nur den unteren Theil des Gliedes 
bedecken; die Aehre geht gleich nach dem Yerstauben zu 
Grandę und nun brechen an den Knoten die griinen, diinnen 
und schlaften Zweige hervor, welche ab wart.s wachsen und 
sich verasteln, wodurcli die fertilen Triebe den sterilen sehr 
ahnlich werden; diese, welche spater hervorbrechen, werden 
tiber fusshoch, sind ineist dtinner ais die fertilen und mit 
kiirzeren, enger anliegenden Scheiden yersehen, an dereń 
Grandę namentlich im oberen Theil des Triebes die dtinnen, 
schlaffen, griinen Zweige liervorbrechen, sich veriisteln und 
zierlich herabhangen. Der sterile Trieb ist weit kurz- 
gliedriger ais der fertile.

Y orkom m en: In Waldern, besonders in feuchten 
Schluchten der Waldgebirge, vorzugsweise auf Sandboden, 
durch das ganze Gebiet verbreitet, aber am haufigsten in 
Gebirgsgegenden, in Thiiringen vorwiegend auf Buntsand- 
stein; ausserdem durch Europa, Asien, Nordamerika.



F ru ch tzeit: Mai, Juni.
A nw endung: Dieser Schachtellialm mit seinem hell- 

grttnen, zierlicb herabhangenden Zweigsystem ist eine grosse 
Zierde fur Parkanlagen: er verlangt aber sandigen Boden, 
Schatten und Feuchtigkeit.

A b b ild u n g en . T a fe l 58.
AB Theile der Pflanze in naturl. GrSsse.



59. Equisetum pratense Ehrh.

W iesen - Schachtelhalm.

Syn. E . umbrosum Meyer. E . Ehrharti Meyer. E . sil- 

vaticum /3. minus Wahlenb. E . wmphibolium Retz.
Weit zarter und niedriger ais die yorige; die diinnen, 

fertilen, anfangs meistens nieht iiber 30 Cm. hohen, blassen 
Stengel bringen gleichzeitig mit der Aebre oder spater, bis- 
weilen sogar schon friiher, steif abstehende, einfache, zuletzt 
etwas herabgebogene aber niemals iiberhangende, in etwa 
8 —lOzahligen Wirteln beisammenstehende Zweige und am 
Ende eine meist kurzgestielte, dilnne, cylindrische Aehre 
hervor; der fertile Stengel ist im oberen Theil langgliedrig 
und an den Knoten mit blassen, kurzeń, tutenformigen, 
8— lOzahnigen Scheiden besetzt; dieZahne gehen ausbrauner, 
lanzettlicher Basis in eine Haarspitze iiber; sterile Stengel 
oft iiber 30 Cm. hoch, kurzgliedrig, mit 8— lOzahligen, ab- 
stehenden, zuletzt etwas herabgebogenen, einfaclien, drei- 
kantigen Wirtelzweigen besetzt; Scheiden kurz, etwas ab- 
stehend, 8— lOzahnig; dieZahne, besonders bei den fertilen 
Trieben, weisslich randhautig.

V orkom m en: Auf Waldwiesen, an Flussufern, in 
Waldern, iiberhaupt an feuchten Orten auf Sandboden; sehr 
zerstreut durch das Gebiet: Preussen, Pommern, Branden
burg, Mecklenburg, Schlesien, Dresden, Bohmen, Schleswig, 
Holstein, Unterharz, Hannovei-, Dessau, Kassel, Westphalen,



Rheinprovinz, Nabegebiet, Zermatten im Wallis, Innsbruck, 
Salzburg, Heiligenblut, iibrigens durch Europa, Sibirien, 
Nordamerika.

Fruchfczeit: April, Mai.

A b b ild u n g en . T d fe l 59.
A Pflanze mit fruchtbarem und unfruchtbarem Spross, natiirl. 

Grosse; 1 Ast eines unfruchtbaren Stengels, vergrossert; 2 Astspitze, 
desgl.; 3 u. 4 L&ngs- und Querschnitt durch den Fruchtstand, desgl.; 
5 Fruchtblatt, desgl.

F lo ra  I. 19



60. Eąuisetum palustre L.

Sumpf-Schachtelhalm, Kattensteert.1)
Stengel fruchtbar, griin, meist nur am Ende eine cylin- 

drische Aelire tragend, seltner auch am Ende einzelner 
Zweige, diinn, langgliedrig, tief 6— lOfurchig, mit ziemlich 
anliegenden, kurzeń, kurz 6 — łOzahnigen Scheiden, nur die 
oberste Seheide ist etwas mehr aufgeblasen und langzahnig; 
Aeste in 6— lOzahligen Wirteln, ziemlich dick, starr, steif 
aufgerichtet, mit 5 — 6 zahnigen, nach oben etwas erweiterten 
Scheiden.

Y orkom m en : Auf sumpfigen Wiesen, anGraben, Teich- 
randern u. s. w., durch das ganze Gebiet und meist haufig, 
vorzugsweise auf Sandboden; ubrigens durch Europa und 
Asien, seltner in Nordamerika.

F ru ch tze it : Juni bis August.
A n w en du n g : Auch diese Art kann zum Scheuern 

metallner Gefasse benutzt werden.
S cha den: Wegen seiner diuretischen Eigenschaften dem 

Vieh sehr nachtheilig.
F orm en : Die Plłanze ist ausserst variabel, namentlich 

bezuglich der Lange der Zweige, welche bisweilen wieder 
yerzweigt sind, aber niemals tiberhangen. Selten bringen 
mehre Zweige ain Ende je eine Aehre hervor. Eine Form, 
welche nur sehr dtinne, fast oder vollig astlose Stengel er- 
zeugt, ist: E . prostratum  Hoppe.

1) Ein plattdeutscher Ausdruck: Katzenschwanz.

A b b ild u n g en . T a fe l 60.
Al) Theile der Pflanze in natiirl. Grbsse.



61. Equisetum limosum L.

Teich - Schachte 1 ha lm.
Das kriiftige, im Schlamm fortkriechende Rhizoin zielifc 

sieli im Winter anf eine nur wenige kurze Internodien lange 
Knolle zuriick, um im Fruhjahr wieder auszutreiben; Stengel 
rohrig, iiber federkieldick, bis 1 Meter hocli und dariiber, 
stielrund, fein cannelirt, ianggliedrig, kurzscheidig, diefertilen 
mit einer kegelformigen, sehr kurzgestielten Aelire endigend. 
oft ganzlicli astlos, oder sparlich und unregelmassig, bis- 
weilen reicblich und regelmassig wirtelig verastelt; die 
sterilen reicher wirtelig verastelt, Scheiden hochstens 1 Cm. 
lang, mit etwa 20 sehr kurzeń, schmalen und spitzen, 
schwarzlichen Zahnen, ziemlich dicht anliegend, nur die 
oberste oder die 2 — 3 oberen etwas aufgeblasen; Aeste 
4— 7 kantig, 4 —7zahnige, etwas erweiterte Scheiden tragend.

Yorkom m en: Auf schlammigem Boden, in Teichen, 
Graben, Stimpfen, an Flussufern u. s. w., durch das ganze 
Gebiet und meist liaufig; ttbrigens durch Europa, Nordasien, 
Nordamerika.

F ru ch tze it: Juni bis August.
Form en und B astarde: Die Pflanze ist sehr variabel 

beziiglich ihrer Holie und der Starkę ilirer Yeriistelung. 
Bastarde sind beobachtet worden zwischen E . limosum L. 
und E . arvense L.: E . litorale Kiihlew. E . inundatum Lasch. 
E . K och ea m m  Bockel.

A bb ild u n gen . T a fe l 61.
A B Tbeile der Pflanze in natiirl. Grosse.



64. Eąuisetum trachyodon A . Br.

Rauhzahniger Schachtelhalm.

Syn. E . paleaceum  Schleicher.
Dem vorigen sełir ahnlich, aber meist zierlicher und 

nicht selten am Gruncie iistig, mit steif aufrechten und fertilen 
Aesten, so dass die Stengel buschelig beisammen stelien; 
ubrigens die Stengel meist vollig einfach; Scheiden etwas 
trichterig erweitert, stark cannelirt, die Zahne stehenbleibend.

Y orkom m en: Wie die vorige, aber weit seltner, viel- 
leicht an manchen Orten uberseken; am Ithein von Mainz 
bis Strassburg; ausserdem in England.

F ru ch tze it: Mai des zweiten Jahres.

A b b ild u n g e n . T a fe l 64.
Pflanze in natiirl. Grosse.



65. Equisetum variegatum Schleicher. 

Bunter Schachtelhalm.

Syn. E . tenue Hoppe. E . campanulatum Poir. E . multi- 

forrne Vauch.
Dem vorigen sehr ahnlich, aber weit z ar ter und zier- 

licher, hochstens rabenfederkieldick, oft weit dtmner, selten 
tiber 30 Cm. hocli, am Rbizom stark verastelt, so dass die 
steif aufrechten Stengel biischelig stehen; diese sind lang- 
gliedrig, scharf cannelirt, am Ende die kleine kurze, stiellose 
oder sehr kurzgestielte Aehre tragend; Scheiden sehr kurz, 
mit 5— 10 bleibenden lanzettlichen, unten schwarzen, oben 
breit weisshautig berandeten Ziihnen besetzt, etwas trichterig 
erweitert.

Vorkom m en: Auf feuchtem Sande an Flussufern: Elb- 
ufer bei Hamburg, Werder; an mehren Stel] en in Schlesien; 
Preussen; friiher bei Frankfurt a. O., bei Clausthal an der 
Innerste, bei Sommerfeld; zerstreut im Rheinthal am Ober- 
rhein; in Baiern, namentlich bei Munchen am Isarufer; 
Schweiz; Salzburg (gemein durchis Gebiet an Bachufern); 
Heiligenblut; Steiermark.

F ru ch tze it: Je nach der Lagę im Mai oder spśiter, 
immer erst im zweiten Jahre.

A bbildu n gen . T a fe l 65.
A Pflanze in natiir]. Grosse; 1 Scheide, vergrossert



Fani. 3. Lyeopodiaceae.

Rhizom oberirdisch, niedrig, kriechend, ungegliedert, 
dicht mit kleinen wedelstandigen, seltner mit langeren binsen- 
artigen Blattern besetzt, daher meistens von moosartigem 
Ansehen, stets, wie auch die Wurzeln, dichotomisch verastelt, 
niemals axillare Zweige erzeugend; Sporangien in den Blatt- 
achseln stehend, kapselartig, entweder gleichgross und gleich- 
gestaltet oder ais (weibliche) Macrosporangien und (mann- 
liche) Microsporangien unterschieden, jene die Macrosporen 
(weibliclien Sporen), diese die Microsporen (mannlichen 
Sporen) einschliessend. Die Protliallien sind entweder knollig 
oder flachenformig, entweder monocisch oder diociscli.



Erkl&rung der T a fe l III.

S elaginella  in a eą u a lifo lia , nack dem Lehrbuch von Julius Sachs.
1. A fertiler Zweig in doppelter Vergrosserung; B G-ipfel des- 

selben im Langsschnitt, linlts Microsporangien, rechts Macrosporangien 
tragend.

2. Entwiekelung der Sporangien und Sporen in der Reihenfolge 
der Buehstaben A—II. AB gilt fur alle Sporangien, CD fur Micro
sporangien, E Theilung der Microsporenmutterzellen, h fur fast reife 
Sporen, a b c  die drei Wandschichten des Sporangiums, die Unter- 
zellen der Sporen. ABE 500 lineare, CD 200 lineare.
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Tribus mul Gattungen:
Trib. 1. Isoeteae.

Rhizom kurz, knollig, ani Gruncie der Gewasser wur- 
zelnd, unverastelt, nach oben mit binsenformigen, am Grunde 
scheidigen Blattern mit je einem Macrosporangium oder 
Micro,sporangium in der Achsel der Sckeide.

Gattung 22. Isoetes1) L. Braclisenkraut.

Trib. 2 . Selaginelleae.

Rhizom niehr oder weniger abgeflaclit, am Bodeu krie- 
chend, mit breiten, Aachen, kleinen, vierzeiligen oder mehr- 
zeiligen und allseitig gerichteten Blattern besetzt; Macro- 
sporangien und Microsporangien in den Achseln von Blattern, 
welche zu einer am Zweige endstiindigen Aehre vereinigt sind.

Gattung 23. Selaginella-) Spr.

Trib. 3. Lycopodieae.

Rbizom bei den einheimischen kriechend, selten auf- 
recht, auf dem Querschnitt rundlich oder kantig, mit schmalen, 
spitzen, abstelienden, schraubig angeordneten, bisweilen vier- 
zeiligen Blattern besetzt; Sporangien achselstiindig, gleich 
und gleichsporig; Fruchtblatter (bei den einheimischen) zu 
endstandigen, aufrechten Aehren vereinigt.

Gattung 24. Lycopodium L. B arlapp .

1) Vou tffos und h o g , gleichjiihrig, d. h. das ganze Jahr von 
gLeichem Anaehen.

2) Kleine Selago; ein ungesckiekt gewilhlter Name nach ent- 
fernter ausseret Aehnlichkeit mit der Yerbenaceen-Gattung Selago.



ARTEN:

2 2 . Isoetes L. Brachsenkrant.
66. I . Lacustris L. Blatter steif, dunkelgriin; 

Macrosporen warzig.
67 . I. echinospora Durieu. Blatter biegsam, hell- 

grfm; Macrosporen stach elig.

2 3 . Selaginella Spr.
68. 8. spinulosa A. Br. Rhizom kriechend, mit auf- 

steigenden Aesten; Blatter allseitig, spity,.
69. S. helvetica Spring. Rhizom liegend, mit liegen- 

den Aesten; Blatter vierzeilig, die seitlichen grosser, 
zweizeilig, stmnpf.

2 4 . Lycopodium  L, B iirlapp.

Rhizom steif aufrecht, dichotomisch getheilt . . .  1.
Rhizom kriechend, mit einfachen oder dichotomiren- 

den, aufrechten Aesten oder astlos............................... 2.
1. 70 . L . Selago L.
2. Fruclitahre undeutlich, einzeln; Rhizom sehr klein,

einfach oder wenig verastelt; Fruchtblatter den iibrigen 
gleich.....................................................................................3-

Fruchtahre deutlich; Rhizom kriiftig, astig . . .  4.
3. 71. L . inundatum L.
4. Aehren einzeln, am Ende der aufrechten Aeste,

s i t z e n d ............................................................................. 5.
Aehren anf dichotomisch getheilten, aufrechten Aesten 

zu 2 — 6 beisammenstehend, g e s t i e l t ..........................6 .



5. Die aufwarts gericliteten Rhizomaste einfach oder 
schwach verastelt; Blatter allseitig abstehend:

7 2 . L . annotinum L.
Die aufwarts gericliteten Rhizomaste buschelig ver- 

astelt, kurz, mit vierzeiligen Bliittern besetzt:
73 . L . alpinum L.

6 . Blatter der aufrechten Aeste vierzeilig, olme Haar-
spitze.....................................7 4 . L . complanatum L.

Blatter der aufrechten Aeste wendelstandig, mit 
H aarsp itze................................7 5 . L . clavatim  L.



66. Isoetes lacustris L.

Brachsenkraut.

Rinnom zweilappig, mit scliief abwarts steigenden Lappen, 
nach unten mit einfachen Wurzeln besetzt, nach oben dicht 
mit langen, pfriemlichen, steifen, dunkelgriinen Blattern be
setzt, wełche mit breiter, blassbrauner Scheide aufsitzen; 
Macrosporen warzig.

Yorkom m en: Am Grunde von Landseen, durch das 
Gebiet sehr ungleicli vertheilt und nur in seereichen Gegenden 
etwas haufiger; in der Central-Alpenkette am Jiigersee im 
grossen Arltbal, Bohmerwald.

F rucktzeit: Sommer.

A bbildu n gen . T a fe l 66.
A Pflanze in naturl. Gr8sse; 1 unteres Ende eines fruchtbaren 

Biattes mit Sporangium. und Blatthautohen, vergr8ssert; 2 u. 3 das- 
selbe im Langs- und Quersehnitt, desgl.



67, Jsoetes echinospora Durieu.

Der yorigen sehr ahnlicli, aber durch folgende Merkmale 
unterscheidbar: Die Pflanze ist meist niedriger; die beiden 
Rhizomlappen steigen nichfc abwiirts, sondern liegen in einer 
graden Linie horizontal; die Blatter sind meist kiirzer, bieg- 
sam, hellgrun, lang zugespitzt; Macrosporen stachelig.

Y orkom m en : Wie die vorige, aber nocli weit seltner; 
Feldsee, Titisee, Schluchsee im Schwarzwald, Lothringen; 
ausserhalb des Gebietes in den Yogesenseen, uberliaupt in 
Frankreich, Belgien; besonders aber im nordlichen Europa, 
z. B. England, Rnssland, Gronland.

F ru ch tze it: Spatsommer.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  67.
Pflanze in natfirl. Grosse.



68, Seiagineila spinuiosa A. Br.

Syn. Seiagineila selaginoides Spring, Lycopodiiun selagi- 

noides L., Lycopodiiun bryophyllum  Presl.
Das Rhizom ist fadendunne, kriechend, verastelt, die 

Aeste aufsteigend, die fertilen Aeste zuletzt aufgerichtet, die 
sterilen niedriger, aufsteigend, kellgrun, dicht mit allseitig 
abstehenden Blattern besetzt; Blatter lanzettlich, am JEnde 
haarspitzig, seharf-gesagt; fertile Aeste libher ais die sterilen, 
loekerer beblattert, die Blatter langer und schmaler, die 
unteren weit kleiner und loekerer, der ganze fertile Ast au- 
fangs griin, dann abblassend, zuletzt strohgelb. Die fertilen 
Aeste sind hochstens 10 Mm. hocłi.

Y orkom m en: Eine alpine Art, daher liaufig durcli die 
ganze Alpenkette bis iiber 2000 M. Meereshohe; ansserhalb 
der Alpen nur vereiuzelt; so auf dem Feldberg in Baden; 
in Thiiringen nur im Altenburger Westkreis in einer Seiten- 
schlucht des Zeitzgrundes bei Itoda, im Harz, im Erzgebirge 
auf dem rorderen Fichtelberg, im mahrischen Gesenke und 
im Riesengebirge, vereinzelt in einem Moor bei Hamburg, 
ausserdem in Bohmen, auf den Karpathen, uberhaupt auf 
hoheren Gebirgen Europas und Nordamerikas.

F ru ch tzeit: August, September.

Abbi ldungen.  Tafe l  68.
A Pflanze mit 2 fruchtbaren Zweigen, nat. Grosse; 1 unfruclit- 

barer Zweig, vergr8ssert; 2 Fruchtblatt mit Sporangium, desgl.



69. Selaginella helvetica Spring.
Syn. Lycopodium  helveticum  L., Lycopodiw n radicans 

Hoffm.
Weit zierlicher und starker verastelt ais die vorige, mit 

liegendem, kriechendem Rhizom; Blatter der sterilen Aeste 
deutlich vierzeilig; zwei Blattzeilen deutlich abstehend, die 
Blatter langlich, stumpf, fast ganzrandig; die zwei anderen 
Blattzeilen auf dem Rticken der Aeste nach oben geriehtet, 
die Blatter weit kleiner, schmaler, was dem Bliittchen ent- 
fernte Aehnlichkeit mit einer foliosen Jungermannia ver- 
leiht; die fertilen Aeste aufreeht, meist sich einfach gabelnd 
und auf jedem Gabelast eine Aehre tragend, selten ganz 
einfach, stets im unteren Theil sehr locker beblattert; oben 
stehen die Blatter gedrangt; die unteren Fruchtblatter stiitzen 
Macrosporangien, die oberen die Microsporangien.

Y orkom m en: Ebenfalls eine alpine Pflanze; ziemlich 
durch die ganze Alpenkette verbreitet, aber im Ganzen im 
ostlichen Alpengebiet haufiger ais im westlichen; in der 
Schweiz stellenweise ganz fehlend, so z. B. im Berner Ober- 
land; aus den Alpentbalern bis iiber 2000 M. Meereshohe 
emporsteigend; hie und da von den Alpen bis zur Ebene 
herabgehend, so z. B. bei Miinchen, ausserdem sporadisch 
nordlich der Alpen verbreitet, so z. B. in Oesterreichisch- 
Schlesien nahe der preussischen Grenze bei Kommerau, auf 
der hohen Yeen zwischen Eupen und Malmedy, ausserhalb 
der Grenze in Ungarn, liberhaupt auf hoheren Gebirgen Europas.

F ru ch tze it: September.
A b b i l d u n g e n .  Tafel  69.

A Theil der Pflatze mit 2 fruchtbaren Zweigen, naturl. Grosse; 
1 unfruehtbarer Zweig, vergrSssert; 2 Theil eines fruchtbaren Zweiges, 
desgl.



Tannen - Barlapp.

Syn. L . densum Lam. L . selaginoides Rth.
Rliizom schrag, rechtwinkelig aufsteigend, mit steif auf- 

gerichteten, wiederholt dichotomirenden, hochstens 1j3 M. hohen 
Aesten, welche dicht mit allseitig starr abstehenden oder an- 
liegenden, aus breit aufsitzendem Grunde lanzettlichen, spitzen 
und stachelspitzigen, ganzrandigen Blattern bedeckt sind, 
welche Szeilig angeordnet sind; Fruchtblatter von deniibrigen 
nicht verschieden, ani Ende der Gabelśiste zusammengedrangt, 
in den Achsełn je ein nierenformiges Sporangium tragend. 
Die Blatter sind derb und starr, mit kraftigem Mittelnerven 
versehen und ilberwintern, wie bei allen Arten dieser Gattung.

Y orkom m en: Auf feuchtem, moosigem Waldboden, 
haufig durch die ganze Alpenkette, bis 2500 Meter Meeres- 
erhebung; ausserdem zerstreut in Gebirgsgegenden, arn haufig- 
sten im siidlichen Gebiet: Baden, Elsass, Lothringen, Baiern; 
bei St. Arnual im Saargebiet; zerstreut am Niederrhein, 
haufig in der Fltga von Osnabruck; bei Wolpinghausen un- 
weit Rehburg; am Harz, auf dem Meissner, in den Schle- 
sischen Gebirgen, Sachsische Schweiz, Bohmen, im Thuringer 
Buntsandsteingebiet, so z. B. in den Hnmmelshainer Forsten, 
zerstreut im Thuringer Wald, so z. B. auf dem Kickelhahn 
bei Ilmenau u. s. w.: ubrigens auf den hoheren Gebirgen
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ganz Europa, Nordasien, Nordamerika, bis in den hochsten 
Norden hinanf, wie z. B, Spitzbergen, Kerguelensland, Marion- 
Island u. s. w.

F ru ch tze it: Septeniber.
A nw endung: Frtiher officinell ais purgans. Eine Zierde 

fur Parkanlagen; ist sehr schattig und feucht za halten und 
in gute Walderde und Moorerde zu pflanzen.

Form en: L . Selago (3. recu rm m  Wallroth. Blatter steif 
abstehend und zurtickgebogen (L ■ recu rm m  Kit.).

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  70.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 fruchtbares Blatt, vevgrdssert; 

2 Sporangium, desgl.



71. Lycopodium inundatum L.

Sumpf- Barlapp.

Rhizom kriechend, schwach verastelt; das Rhizom und 
die unteren Theile der Aeste locker beblattert, die oberen 
Theile dicht beblattert; Blatter aus scheidigem Grunde lineal- 
lanzettlich, sehr spitz, ganzrandig, die unteren abstehend, die 
oberen aufgerichtet oder anliegend; Aelire einzeln endstandig, 
nicht durch eine besondere Yerlangerung vom Tragast ge- 
trennt; Fruchtblatter aus breiter Basis lanzettlich, schwach 
gezahnt; Sporangien kugelig. Die hellgrunen Aeste sind 
hochstens 10 Cm. hoch. Die Blatter stehen undeutlich 
5 zeilig.

Yorkom m en: In Torfmooren; daher nur in moorreichen 
Gegenden hiiufig, bis zu 2000 M. Meereshohe; in Deutsch- 
land am haufigsten im nordlichen und nordwestlichen Theil; 
ziemlich verbreitet in den Alpen; in Thiiringen sehr selten, 
in der Flora von Jena durch frivole Sammler ausgerottet; 
iibrigens durch Europa und Nordamerika.

F ruchtzeit: Juli bis September.

Abbi ldungen.  Tafe l  71.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 fruchtbares, 2 unirucktbares Blatt, 

vei'groasert.



W achholder - Barlapp.

Das kraftige bis rabenfederkieldicke Rhizom kriecht am 
Boden im Moos und zwischen Krautern mehre Fuss weit 
umher und ist locker mit Szeiligen, oft fast wirtelstiindigen, 
lanzettlichen, steifen, stacbelspitzigen, am En de sehr schwacli 
gezahnt-gesagten Blattern besetzt; nach oben entsendet es 
ziemlich weitlaufig gestellte, einfache oder dichotomirende bis 
J/3 Meter lange aufrechte Zweige mit etwas gi-osseren, gedrangter 
stehenden, abstehenden oder zuruckgebrochenen, scharfgesagten 
Blattern; Aehren einzeln am Ende der Zweige, cylindrisch, 
spitz, ohne besonderen Trager; Fruchtblatter aus sehr breitem, 
fast herzformigem Grunde plotzlich in eine lange, siigerandige 
Spitze auslaufend.

V orkom m en: In Gebirgswaldungen, fast durch das 
ganze Gebiet zerstreut und in Gebirgsgegenden nicht selten, 
vorzugsweise auf Sandboden; iibrigens durch Europa, Asien, 
Nordamerika.

F ru ch tze it : September, Oktober.
A nw endung: An moosigen, feucliten und schattigen 

Stellen in 1’arkanlagen auf gutem, sandigem Waldboden eine 
grosse Zierde.

A b b i ld ungen .  T a fe l  72.
Pflanze in natiirl. Groase.



73. Lycopodium alpinum L.

Alpen-Bitrlapp.

Das Rhizom ist bis rabenfederkieldick, kriecht fussweit 
umher und ist sełir sparsam mit kurzeń, schuppigen, an- 
liegenden Blattern besetzt; nach oben entsendet es kurze, 
aufrechte Aeste, welche bald gedrangter, bald weitlaufiger 
stehen und sich wiederholt in kurze Gabelaste spalten, so 
dass diese Aestchen buschelig, fast rasenformig neben einander 
stelien; Bliitter der Aeste dzeilig, gedrangt, aus schmalem 
Grunde selir breit und kurz-lanzettlich, in eine kurze, dicke 
Stachelspitze endigend, nach aussen bauchig gewolbt; Aehr- 
chen einzeln an den Enden der Aeste, aber durch dereń 
kurze Dichotomieen oft buschelig stehend, kurz cylindrisch, 
stumpf, mit selir breiten, sagerandigen, plotzlicli in eine 
liingere Spitze zusammengezogenen Fruclitblattern. Meist 
nicht iiber 5 Cm. hoch.

Y orkom m en: Durch die ganzen Alpen bis iiber 
2000 M. Meereshohe, ausserdem im Schwarzwald; auf dem 
Sulzer Belclien und Storkenkopf im Elsass; Astenberg in 
Westphalen; bei Gottesgab im Erzgebirge; im Riesengebirge 
und im mahrischen Gesenke; auf dem Brocken.

F ru ch tzeit; August bis Oktober.
A b b i l d u n g e n .  Tafe l  Ti.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Zweigstiiok, vergrossert; 2 Blatt, 
desgl.; 3 Aehre, desgl.; 4 Fruchtblatt, desgl.



Cypressen- Barlapp, Hirschfeste.

Rhizom bis iiber rabenfederkieldick, weithin laufend, 
mit kleinen schuppigen Blattern weitlaufig besetzt, welche 
zuletzt abfaulen; sehr weitlaufig gestellte, aufsteigende, nacb 
oben steif aufrechte bis fusshohe Aeste entsendend, welche 
unten meist ganz einfach sind, sich nach oben wiederholt 
dichotomisch tbeilen und daher etwas sparrige oder gedrangte, 
oft fast rasige Zweigbfischel bilden; die Aeste meist etwas 
flachgedruckt, mit dzeilig geordneten lanzettlichen, spitzen, 
herablaufenden, anliegenden oder etwas abstehenden Blattern 
dicht besetzt; die inneren Blatter kleiner und schmaler ais 
die ausseren; die Aehren stehen zu 4 — 12 beisannnen auf 
einem langen, locker mit abstehenden spitzen Blattern be- 
setzten gemeinsamen Tragast, welcher sich wiederholt in 
ahnliche kurzere Tragiiste dichotomisch spaltet, an dereń Enden 
je eine Aehre von cylindrischer Gestalt steht mit nieren- 
formigen, in eine kurze Spitze auslaufenden geziihnelten 
Fruchtblattern.

Y orkom m en : In moosigen Waldungen, namentlich 
Waldgebfischen, am haufigsten auf Sandboden, besonders ver- 
breitet in alpinen und subalpinen Hohen, so durch die ganze 
Alpenkette; auf den Schlesischen Gebirgen; zerstreut ducch 
die niedrigeren Gebirge von Mittel- und Suddeutschland, durch



Mahren, Bohmen, den Thuringer Wald, alle rlieinischen Ge- 
birge, stellenweise auch in Waldungen des nordlichen Ge- 
biets; ausserdem in Afrika, Asien, Amerika.

F ruchtzeit: Juli bis September.
A nw endung: Eine grosse Zierde fur Parkanlagen; aber 

nur auf gutein Waldboden zwischen Moosen bei genugender 
Peuchtigkeit nnd Beschattung zu erhalten.

Form en: Man kann zwei Hauptformen untersclieiden: 
a. genuinum: die Pflanze sehr sparrig verastelt, fertile und 
sterile Aeste facherformig ausgebreitet; Aehren sehr lang- 
gestielt und sparrig abstehend; die Riickenblatter kleiner ais 
die seitlichen.

(i. Chamaecyparissus: die Pflanze gedrungen ver;istelt, 
rneist niedriger; Aehren parallel neben einander liegend und 
kiirzer gestielt; Bliitter alle gleicli.

A bb i ld un gen.  Tafel 74.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 u. 2 Zweige von yerscliiedenen 
Seiten, vergrossert.



Hexen- Bilrlapp, Drudenfuss, Schlangenkraut.

Das u ber rabenfederkieldicke Rhizom kriecht meterweifc 
auslauferartig iiber den Boden zwischen Moos und Krautern 
hindurch und ist diclib mit berablaufenden, am Grunde an- 
liegenden, nach oben bogig abstehenden, sclimalen, spitzen, 
in eine lange Haarspitze auslaufenden, ganzrandigen Blattern 
besetzt; das Rhizom entsendet wiederholt dichotomirende, 
theils kriechende, theils aufgerichtete, meist kurze und dicht 
beblatterte A es te; die Aehren steben paarweise ungestielt 
auf' einem langen, locker beblatterten Triiger, sind lang 
cylindrisch, ziemlich spitz, mit sehr breiten, schwaeh ge- 
zahnelten, plotzlich in eine lange Haarspitze ausgezogenen 
Fruchtblattern besetzt.

V orkom m en : Auf Waldschlagen, an Waldrandern, 
feuchten Abhiingen, moosigen Haiden und Mooren, fast durch 
das ganze Gebiet verbreitet und meist haufig, besonders auf 
Sandboden; tibrigens durch Europa, Asien, Amerika.

F ru ch tze it : Juli bis Oktober.
A n w en du n g : Das Sporenpulver bildet das sogenannte 

Hexenmehl, welches friiher ais: Sem en L y co p o d ii ais Heil- 
mitteł angewendet wurde, jetzt nur noch ais Streupulver bei 
der Pillenfabrikation und gegen das Wundwerden kleiner 
Kinder zur Anwendung kommt. Ausserdem wird es wegen



seiner Leiclitentzundlichkeit bei Feuerwerkereien benatzt. Die 
Pflanze ist eine Zierde fur Parkanlagen und erfordert im 
Garten dieselbe Behandlung wie die vorige.

Abbildungen. Tafel 75.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stengelblatt, vergrbssert; 

2 Blatt vom Fruchtstengel, desgl.; 3 Fruchtblatt, desgl.; 4 Sporen, 
desgl.

F lo ra  I. 22



Fam. 4. Rhizocarpeae.

Die Stammchen wurzeln am Grandę sfcehender Gewasser 
oder sohwimmen auf der Wasserflache und sind in dieseni 
Falle bisweilen wurzellos; Blatter sehr hoch entwickelt, ge- 
stielt oder sitzend, einfach oder zusammengesetzt; Macro- 
sporangien und Micro,sporangien gemischt oder getrennt, in 
besonderen Behaltern, wel che aas uragewandelten Blattern 
hervorgehen; der unentwickelte oder schwach entwickelte 
Yorkeim ist stets eingeschlechtig und bleibt in der Spore 
eingeschlossen oder tritt sehr wenig aus derselben hervor.



Fruchtbildung der Rhizocarpeen naeh dem Lelirbueh von Julius 
Sachs.

1. Querschnitt der Fracht von Pilularia, unter der Mitte, wo 
die Macro- und Microsporangien gemengt sind (ma und mi), g die 
Gefassbundel, h Haare, e Epidermis.

2. S a lv in ia  natans. A Querabsclmitt des Stammes, eincn Quirl 
tragend, 1 Luftbliltter, w Wasserblatt, f Friichte. natiirl. Grosse; 
B Langsschnitt durch drei fertile Abschnitte eines Wasserblattes, 
a eine Fracht mit Macrosporangien, ii zwei solclie mit Micro
sporangien.

3. M a rsilia  sa lv a tr ix . A ein Fracht in natiirl. Grosse, st der 
obere Theil ihres Stiels, B eine im Wasser aufgesprungene Fracht 
mit dem hervortretendeu Gallertring, C der Gallertring g ist zerrissen 
und ausgestreckt, sr die Sorusflache, sch die Fruchtschale, D ein Fach 
mit seinem Sorus aus einer unreifen Fracht, E ein solches aus einer 
reifen Fracht, mi Microsporangien, ma Macrosporangien.



Gattungen:
Trib. 1. Marsileaceae.

Sporenfriichte in zwei oder vier Klappen aufspringend; 
Macrosporangien und Microsporangien gemischt; jungę Blatter 
eingerollt; Bluzom wurzelnd.

Gattung 25. Marsilea L.

Sporenfriichte zweiklappig; im Innern zwei Reihen von 
Fachem, auf elastischem Bandę befestigt; jeder Sorns mit 
Macrosporangien und Microsporangien; Blatter zusammen- 
gesetzt, langgestielt.

Gattung 26. Pilularia Yaill.

Sporenfriichte 2— 4klappig, mit 2— 4 Fachem, oben 
mit Microsporangien, unten mit Macrosporangien; Blatter 
stielfórmig.

Trib. 2 . Salviniaceae.

Sporenfriichte am Blattgrunde in kleinen Gruppen bei- 
sammenstehend, entweder Macrosporangien oder Microspo
rangien einschliessend, welche an einer Mittelsaule angeheftet 
sind; Stammchen schwimmend; Blatter nicht eingerollt.

Gattung 27. Salvinia Mich.

Blatter in dreizahligen Wirteln, zwei auf dem Wasser 
ausgebreitet, das dritte fadlich, hinabhangend.



ARTEN:

25 . Marsilea L.
76. M . ąuadrifolia L. Blatter langgestielt; Blattchen 

eirund-keilig, kahl,
2 6 . Pilularia L.

77 . P . globulifera L. Blatter borstlich, zweizeilig, auf- 
recht; Sporenfriichte kugelig.

2 7 . Salmnia Mich.
78. S. natans Hoffm. Blatter langlich, stumpf, ober- 

seits sternhaarig.



76. Marsilia ąuadrifolia L.

Vgl. Tafel IV, Fig. 3.

Das Rhizom wnrżelt am Boden der Gewasser und krieclit 
wagerecht fort ais ein selir diinner, lanjggliedriger Stengel 
mit langgestielten, aufrechten, vierzahligen Blattern mit zarten, 
yerkehrt-eirunden, nacłi dem Grandę keilig verschmalerten 
Blattchen, welche vollig kalii sind und auf dem Wasser- 
spiegel schwimmen oder iiber denselben hervortreten; Friichte 
gestielt, zu 2— 3 beisaminenstehend; ihre Stiele unter sieli 
und mit dem Blattstiel yerwachsen.

Y ork  om m en: In stęhenden Gewassern: Rybnik in 
Schlesien, Pfalz, Oberrhein, Oberbaiern, Schweiz, Tirol, 
Karnthen, Krain, Steiermark, Wiirttemberg; (ibrigens in Sud- 
europa, Asien, Nordamerika.

F ru ch tze it : Juli bis September.

Abbildungen.  Ta fe l  76.
A Pflanze in natiirl. Grossa; 1 Querschnitt durch die Frucht 

von Pilularia globulifera, vergrossgrfc.



77. Pilularia globulifera L.

Der sehr zarte, fadenformige, langgliedrige Stamm 
wurzelt am Boden stehender Gewasser, kriecht horizontal 
und entsendet nach oben Biischel zarter fadlicher, hochstens 
fingerhoher Blatter, an dereń Grunde die kleinen, kugeligen 
śporenfriichte sitzen.

Yo r k o m m e n: In Teichen und Sumpfen; am haufigsten 
im Rheingebiet vom Oberelsass bis Westphalen, zerstreut 
durch Norddeutschland: Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, 
Bremen, Luneburg, Lausitz, Schiesien, Erlangen.

F ruchtzeit: Juni bis September.

A bb i ld un gen.  Tafel  77.
A Theil einer Pflanze, natarł. Grosse; 1 Ende der Pfianze, ver- 

grossert; 2 geoftneter Siiorangienbebalter, desgl.; 3 Querschnitt des 
letzteren, desgl.



78. Salvinia natans AU.

Syn. M arsilia natans L.
Der fadliche zarte Stengeł schwimmt auf dem Wasser 

und entsendet nacli unten fadliche, verzweigte, behaarte 
Wasserblatter und nach oben, auf dem Wasser schwimmend, 
flachę, langliche, abgerundete, paarweis stehende, in der Mitte 
gefurchte, oberselts sternformig behaarte Luftblatter; Friichte 
ani Grunde der Blatter, kurz gestielt.

Y orkom m en : Auf stehenden und langsam fliessenden 
Gewassem, Graben, Weihern etc.; ziemlich durch das ganze 
Gebiet zerstreut: Schlesien, Brandenburg, Ltibeck, Putbus, 
Elbing, Rheinpfalz, Baden, Elsass, Istrien, Stidtirol, Mahren, 
ubrigens durch Europa, Asien, Nordamerika.

F ru ch tze it: Juli, August.

Ab b i ld ungen .  Tafel 78.
A Theil einor Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Sporangienfrucht, ver- 

grossert; 2 Langsschnitt durch 2 Friichte mit Mikro- und Makro- 
sporangien, desgl.; 3 Querschnitt durch eine Sporangienfrucht, desgl.; 
4 Makro- und 5 Mikrosporangien, desgl.



Namerwerzeichniss des ersten Bandes

Acropteris septentrionalis Lk. 65. 
Aerostiehon ilvense L. 116.
— leptophyllum DC. 42.
— Marantae L. 43.
— septentrionale L. 65. 
Adiantum capillus Veneris L. 55. 
Allosorus aąuilinus Presl. 59.
— crispus Bernh. 57.
Aspidium aculeatum Doli. 95.
— aculeatum Sw. 95.
— — i .  genuinum 95.
--------p. angulare Kit. 96.
— aculeatum var. lobatum 92.
— alpinum W. 112.
— Braunii Spenner 96.
— cristatum Sw. 101.
— dilatatum Sw. 109.
— filix femina Sw. 80.
— filix mas Sw. 103.
— fontanum W. 83 u. 84.
— fragile W. 110.
— Halleri W. 84.
— lobatum Sw. 92.
— Loncbitis Sw. 90.
— montanum Sw. 114.
— Oreopteris Sw. 97.
— palustre Cray 99.
— rigidum Sw. 105.
Aspidium rufiduluin Sw. 116.
— spinulosum Sw. 107.
— Thelypteris Sw. 99.

Flo ra  I.

Asplenium acutum Bory 74.
— Adiantum nigrum L. 74.
— Adiantum nigrum Trichomanes 

Milde 69.
— alpestre Mett. 82.
— bifurcum Opitz 65.
— Breynii Retz. 70.
— Ceteraeh L. 51.
— dolosuin Milde 69.
— filix femina Bernh. 80.
--------a. dentatum 81.
— — |3. incisum 81.
— — y. trifidum 81.
— fissum Kitaibel 78.
— fissum Wimmer 76.
— fontanum Bernh. 83.
— — a. genuinum m. 84.
— — fi. pedicularifolium m. 84.
— germanicum Weis. 70.
— Halleri R. Br. 84.
— — a. pedicularifolium Koch 84.
— Halleri [1 angustatum Koch 84.
— Heufleri Reichardt 69.
— lanceolatum Huds. 85.
— murale Bernh. 70 u. 72.
— murorum Lam. 72.
— ruta muraria L. 72.
— Scolopendrium L. 87.
— Seelosii Leyb. 64.
— septentrionale Sw. 65.
— Serpentini Tausch 76.



Asplenium Serpentinum Presl. 76.
— Trichomanes L. 68.
— Trichom.-germanicum Milde69.
— trieliomanoides W. M. 68.
— viride Huds. 66.
--------p. adulterinum 67.
Athyrium filix femina Rth. 80. 
Blechnum boreale Sw. 62.
— septentrionale Wallroth 65.
—  Spicant Rth. 62.
Botrychium Breynii Fr. 81.
— Kannebergii Klinsmann 29.
— lanceolatum Gmel. 36.
— lunaria Sw. 33.
—  — a. nonuale Roeper 34.
--------p. aubincisum Roeper 34.
--------Y- incisum Milde 34.
— — <)'. ovatum Milde 34.
--------e. tripartitum Moore 34.
— lunaria p. rutaoeum Swtz. 35.
— Matricariae Spr. 31.
— matricariaefolium A. Br. 35.
— matricarioides W. 31.
— rutaceum W. 35.
--------a. subintegrum Milde 35.
— — p. partitum Milde 35.
--------Y- compositum Milde 35.
— rutaefolium A. Br. 31.
— simplex Hitchcock 29.
— — a. simpliciasimum Lasch 29. 
 p. incisum Milde 29.
— — Y- subcompositum Lasch 30. 
 (1. compositum Lasch 30.
— ternatum Thunb. 31. 
Botrychium yirginianum Sw. 27. 
Ceterach Marantae DC. 43.
— officinarum W. 51.
Cheilanthes limbriata Via. 54.
— fragrans Hook. 53.
—  odora Sw. 53.

Cheilanthes Szovitsii F. M. 54. 
Cryptogramme crispa R. Br. 57. 
Cyathea fragilis Engl. Bot. 110.
— montana Rth. 114.
Cystopteris alpina Lk. 112.
— fragilis Bernh. 110.
— fumariaeformis K. 113.
— montana Lk. 114.
— regia Presl e. p. 112 u. 113.
— sudetica A. Br. u. Milde 115. 
Equisetum amphiboliumRetz. 133.
— arvense L. 127.
— campanulatum Poir. 140.
— eburneum Schreb. 129.
— Ehrharti Meyer 133.
— elongatum W. 137.
— fluviatile L. 129.
— hiemale L. 138.
— inundatum Lasch 136.
— Kochianum B5ckel 136.
— limosum L. 136.
— litorale Kiihlew. 136.
— maximum Lk. 129.
— multiforme Vauch. 140.
— paleaceum Schleicher 139.
— palustre Ł. 135.
— pannonicum Kit. 137.
— pratense Ehrh. 133.
— prostratum Hoppe 135.
— ramosissimum Desf. 137.
— ramosum DC. 137.
— silvaticum L. 131.
— silyaticum p. minus Walilb. 133.
— Telmateja Ehrh. 129.
— tenue Hoppe 140.
— trachyodon A. Br. 139.
— umbrosum Meyer 133.
— variegatum Schleicher 140. 
Grammitis Ceterach Sw. 51.
— leptophylla Swtz. 42.



Gymnogramme Ceterach Spr. 51.
— leptophylla Desv. 42.
— Marantae Mett. 43. 
Hymenophyllum tunbridgense

Sm. 22.
Isoetes eckinospora Durieu 147.
— lacustris L. 146.
Lastrea Oreopteris Presl 97.
— spinulosa Presl 107.
Lomaria Spieant Desv. 62. 
Lycopodium alpinuui L. 154.
— annotinum L. 153.
— bryophyllum Presl 148.
— olavatum L. 157.
— complanatum L. 155.
------- a. genuinum 156.
------- Chamaecypari8sus 156.
— densum Lam. 150.
— helveticum L. 149.
— inundatum L. 152.
— radicans Hoffm. 149.
— recurvum Kit. 151.
— selaginoides L. 148.
— selaginoides Rth. 150.
— Selago L. 150.
------- [i. reeurvum Wallr. 151.
Marsilea natans L. 165.
— ąuadrifolia L. 163. 
Nephrodium cristatum Mich. 101.
— dilatatum Hoffm. 109.
— filix mas Rich. 103.
— Oreopteris Roeper 97.
— rigidum Desv. 105.
— rufidulum Mich. 116.
— spinulosum Desv. 107.
— Tkelypteris Desv. 99. 
Notochlaena Marantae R. Br. 43.
— persica Bory 54.
Onoclea crispa Hoffm. 57.
— struthiopteris Hoffm. 120.

Ophioglossum lusitanicum L. 26.
— vulgatum L. 24. /
Osmunda crispa L. 57.
— Lunaria L. 33.
— Matricariae Schrnk. 31.
— regalia L. 37.
— Spieant L. 62.
— struthiopteris L. 120.
Phegopteris alpestris Metten 82.
— Dryopteris Fee 47.
— polypodioides Fee 45.
— Robertiana A. Br. 49.
Phorolobus crispus Desv. 57. 
Phyllitis rodundifolia Moench 68. 
Pilularia globulifera L. 164. 
Polypodium aculeatum L. e. p.

92 u. 95.
— alpestre Hoppe 82.
— arvonicum With. 118.
— calcareum Sm. 49.
— cristatum L. 101.
— dilatatum Hoffm. 109.
— Dryopteris L. 47.
— iilix femina L. 80.
— filix mas L. 103.
— fontanum L. 83.
— fragile L. 110.
— hyperboreum Sw. 118.
— ilvense Sw. 116.
— leptophyllum L. 42.
— Loneliitis L. 90.
— Marantae Hoffm. 116.
-— montanum Haenke 114.
— montanum Vogler 97.
— Oreopteris Ehrli. 97.
— Phegopteris L 45.
— rigidum Hoffm. 105.
— Robertianum Hoffm. 49.
— Thelypteris L. 99.
— vulgare L. 40.



Polypodium vulgare p. auriculata
41.

---------f. maior 41.
Polystichum aculeatum Presl e. p. 

95.
— aculeatum Rth. e. p. 92.
— cristatum Rth. 101.
— dilatatum Sw. 109.
— filix mas Rth. 100.
— — var. p. remotum A. B. 104.

— Lonchitis Schott 90.
—t Marantae Rth. 116.
— montanum Rth. 97.
— Oreopteris DC. 97.
— rigidum DC. 105.
— spinulosum DC. 107.
— Thelypteris Rth. 99.
Pteris acpiilina L. 59.
— — a. lanuginosa Hook. 60.

Pteris cretica L. 61.
— crispa Sw. 57.
— septentrionale Smith 65. 
Salvinia nataus Ali. 165. 
Scolopendrium Ceterach Sim. 51.
— oflicinarum Sw. 87.
— — o. undulatum 89.
--------p. daedaleum 89.
— septentrionale Rth. 65.
— vulgare Sm. 87.
Selaginella helvetica Spring.

149.
— selaginoides Spring. 148.
— spinulosa A. Br. 148. 
Struthiopteris germanica W. 120. 
Trichomanes tunbridgense L. 22, 
Woodsia glabella R. Br. 119.
— hyperborea R. Br. 118.
— ilyensis R,. Br. 116.
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