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Phanerogamische oder thalamische Gewachse.

Fam. 5. Coniferae.

Die Coniferen oder Nadelholzer sind Gymnospernien, d. h. 
ihre Samenknospe ist zur Bliitliezeit nackt, nicht von einem 
Carpell umschlossen, sondern hbchstens von einem oder melireren 
Deckbliittern gestiltzt, welclie bisweilen spiiter die Sanienknospen 
fest umschliessen, so dass der Schein einer Frucht entstelit; 
eine iichte Frucht d. h. ein auswachsendes Carpell (Pistill) be- 
sitzen sie jedocli niemals. Die Samenknospe der Coniferen ist 
fast immer grade und von einem einfachen Integument umgeben; 
im Knospenlrern bildet sich der Embryosack tief unter der 
Chalaza nah am Knospengrund. Im Embryosack bildet sieli 
vor der Befruclitung das Endosperm aus, welches dem Prothal- 
lium von Selaginella analog ist, da dieses in der Sporenwand 
(liier der Embryosack) eingesclilossen bleilit. Folglicli ist der 
Embryosack das Analogon der Macrospore der Gefasscrypto- 
gamen. Im Endosperm entstehen die ais Archegonien aufzu- 
fassenden Corpuscula, welche man friiher ais secundare Embryo- 
siicke ansah.

Die Microsporen, liier Pollenkorner genannt, entstehen im
Blattgewebe der Staubblatter je 4 in einer Mutterzelle. Sie 
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zeigen bei den Coniferen nocli rudimentare mannliche Prothallien, 
indem namlich die Microspore (Pollenzelle) drei Innenzellen aus- 
bildet, dereń eine zum Pollenscłilauch auskeimt, weleher mithin 
ais Antheridium aufzufassen ist. Die Spitze desselben iibt im 
Corpusculum (Arehegonium) auf die Embryoblaschen (Oogonien) 
die befruchtende Wirkung aus. Die Bliithen der Coniferen sind 
meist blumenlos und stets diklinisch. Die Samenknospen stehen 
entweder paarweis an verholzenden Deckblattern angeheftet 
oder einzeln vor fleischig oder holzig auswachsenden Deck
blattern oder einzeln endstiindig, selten ahrenstandig; dem- 
gemiiss bilden die Samenstiinde holzige Zapfen oder Schein- 
beeren oder Aehren oder sie sind einzeln von einern saftigen 
Arillus umhiillt. Die Staubbliitter sind schuppenfórmig oder 
schildformig, zu meist kurzeń Aehren vereinigt, bisweilen mona- 
delphisch.

Alle Coniferen sind Holzpflanzen, Baume oder Striiucher, 
mit nadelfórmigen, schmal linealischen oder kleinschuppigen 
Bliittern. Die Bestaubung gescliieht durch den Wind. Die 
mannlichen Bliithen werden zwar von Bienen besuclit, doch 
fordem diese die Bestaubung wohl niemals oder doch nur aus- 
nahmsweise, z. B. bei Taxus.



E r k l a r u n g  d e r  T a f e l  V.

Bliithenbildung der Coniferen nach Berg und Schmidt.

• Junijperua commimis L.
Fig. 1. Miinnliche Bliithe boi Lupenvergr.; a schuppige sterile 

Bliittor, o die schildstieligen fertilen Bliitter, welehe die Staubsacke 
(Microsporangien) d tragen.

Fig. 2. Ein Staubblatt (c) m it 3 Staubsiickchen (d) von vorn ge
sehen, stiirker vergr.

Fig. 3. Dasselbo von der Riickseite, b der Blattstiel, ebenso vergr.
Fig. 4. Dasselbo von der Seite gesehen, ebenso bezeichnet und vergr.
Fig. 5. PollenkQrner(Microsporen), starlc vergr., inW asser betrachtet.
Fig. 6. Ein solches, in Luft betrachtet, ebenso.
Fig. 7. Eine weibliche Bliithe'), a die unteren schuppigen Bliitter 

b die unmittelbar unter den Samenknospen (c) stehenden Schuppen, 
gewissermaassen ofłene Carpellblatter, Lupenvergr.

Fig. 8. Die aus den drei Carpellblattern entstandene Scheinbeere, 
Lupenvergr.

Fig. 9. Dieselbe im Querschnitt, b die Harzdrtisen der Beerenwand, 
c die drei Samen.

Fig. 10. Ein Same, stiirker vergr., m it Driisen (h).

Pinus silvestris L.
Fig. 11. Eine miinnliche Bliitbe, Luponvergr., a die Staubbliitter.
Fig. 12. Ein zweikammeriges Staubblatt, von vorn gesehen, starker 

vergr.
Fig. 13. Dasselbe von der Seite, ebenso-
Fig. 14. Ein Pollenkorn (MicrosporeJ im Wasser betrachtet, stark 

vergr.

1) Mannliche und weibliche Bluthen in dom von Julius Sachs ent- 
wickelten Sinne.



Fig. 15. Ein solches in Luft betrachtet, ebenso.
Fig. 16. Eine weibliche Bliithe, a die sclmppigen Deckbliitter, 

Lupenvergr.
Fig. 17. Ein Carpellblatt von der Yorderseite, stiirker vergr., b das 

Carpellblatt, c die beiden Samenknospen, d der Samentrager an welehem 
sie befestigt sind, starker vergr.

Fig. 18. Das Carpellblatt von der Seite gesehen, a das Deckblatt, 
c die eine Samenknospe, ebenso.

Fig. 19. Ein Carpellblatt aus dem reifen Zapfen, von aussen ge- 
selien, a das sogenannte Schildchen m it der Warze, Lupenvergr.

Fig. 20. Dasselbe, von innen gesehen, a das Carpellblatt, b die ge- 
flugelten Samęn, ebenso.

Fig. 21. Ein geflugelter Same in nattirl. Gr., a der Same, b der 
Fliigel.

Fig. 22. Der Same im Langsselmitt, Lupenvergr., a die Samen- 
scliale (testa), b dąs Eiweiss, c die radicula, d die Cotyledonen.



o

Tribus mul Gattungen.

Trib. 1. Gnetaceae. x)

Niedrige Striiucher mit selir kleinen schuppenformigen 
Bliittern, miinnliche und weibliche Bliithen in kiitzchenfórmigen 
Aehren; Staubbeutel monadelphisch, 2kammerig; Scheinbeere 
aus dem 3blilttrigen Perigon gebildet.

G attung 88. E phedra-) L.
Zweihiiusig; jede Bliitlie von zwei verbundenen Schuppen 

gestiitzt; Scheinbeere zweisamig.

Trib. 2. Taxineae.

Biiume und Striiucher, bei den Einheimischen mit schmal 
linealischen zweizeilig gerichteten Bliittern; miinnliche Bliithen in 
kurzeń Aehren; Staubbeutel der Einheimischen schildstielig, 
mehrkammerig; weibliche Bliithen einzeln, endstandig an kurzeń 
Zweigelchen; Scheinbeere aus dem Arillus gebildet.

G attung 29. T a x u s 1 2 3) L.

Zweihiiusig; Scheinbeere lsamig, oben mit einer becher- 
formigen Yertiefung.

1) Nack der Gattung: Gnetum.
2) Et/tóętt, der griechisehe Name fur Ephedra fragilis L.
3) Der alte romisehe und griechisehe Name fiir diesen Baum.



Trib. 3. Cupressineae.
Baume und Sbriiucher mit wirtelstandigen, schuppigen oder 

nadelformigen Blattern; mannliche Bliithen in kurzeń Aehren; 
Staubbeutel schildstielig, mehrkammerig; weibliche Bliithen 
mehrere beisammen in den Achseln kleiner schuppiger Deck- 
bliitter, welche spater einen kleinen Zapfen oder eine Schein- 
beere bilden. Yergl. Tafel V, Figg. 1 — 10.

G attung 30 . Ju n ip eru s ') L.
Zweihausig; Samenknospen zu 3 —4 am Ende kleiner 

Zweige, von 3—4 zur Scheinbeere auswachsenden Deckbliitt- 
clien gestiitzt.

Trib. 4. Abiełineae.
Baume und Striiucher mit nadelformigen oder sclimal 

linealisclien Blattern; mannliche und weibliche Bliithen in kur
zeń Aehren; Staubbliitter schuppenformig, 2kammerig, mit einem 
schuppigen Deckblatt venvaclisen; Samenknospen paarweis einem 
schuppigen Blatt angeheftet, welches vor einem Deckblatt stelit; 
Deckbliitter des weibliclien Bliithenstandes wachsen zu einem 
holzigen Zapfen (Strobilus) aus; Samen paarweis vor dem Deck
blatt, meist gefliigelt.

G attung 31. P in u s -) L.
Einzige einheimische Gattung.

ABTEN.
28. Ephedra L.

79. E. distachya1 2 3) L. Kiitzchen paarweis, opponirt.

1) Der alte romiselie Name fiir den Wackliolder.
2) Der Name findet sieh schon bei Plinius fiir eine Kiefernart.
3) Zweiiihrig.



29. Taxus L.
80. T. baccata') L. Eibe. B. lineal, gedriingt, spitz;
Bluthen achselstandig, selir kurz gestielt.

30. Juniperus L.
Bliitter abwechselnd 3 z a h l i g .............................................. 1.

,i n 2 z a h l i g .............................................. 7.
1. „ a b s te h e n d ............................................................... 2.

„ dicht d a c l i ig ............................................................. (J.
2- „ einwiirts gekriinimt:

81. J. nana1 2) W.
Blśitter g rade ..............................................  3.

3. Scheinbeeren kiirzer ais die Bliitter, kug-elig . . . .  4.
Scheinbeeren so lang oder lśinger ais die Bliitter, 

k u g e lig -e ifo rm ig ........................................................................ 5.
4. Bliitter oberseits seicht rinnig, unterseits stumpf gekielt:

82. J. communis3) L.
Bliitter oberseits 2furchig, unterseits scharf gekielt:
83. J. Oxycedrus4) L.

5. 84. J. macrocarpa5) Sibtli.
6. 85. J. plioenicea6 7) L.
7. 86. J. Sabina7) L. Sadebaum.

31. Pinus L .

Bliitter zu 2—5 aus einer Scheide hervorbrechend . . 1.

1) Von bacca, die Beere, beerentragend.
2) Die zwerghafte.
;?) Der gewohnliche.
4) Von ófeff, spitz und x(3qos, Ceder.
5) Die grossfriichtige.
6) Weil in Plidnicien heimisch.
7) Der Sabiniseke, ■weil dieses Volk ihn ais Abortivmittel anwendete



Bliitter ohne S ch e id e ....................................................
1. Bliitter paarweise aus einer Scheide heiworbrechend 

Bliitter z u 3—5 aus einer Scheide hervorbrechend
2. Zapfen matt, herabgebogen; Bliitter lauchgriln:

87. P. silvestris ’) L. Kiefer.
Zapfen mehr oder weniger glanzend.................................... 3.

3. Zapfenstiel der jiihrigen Zapfen von der halben Liinge
der Z a p f e n ...................................................................................4.

Zapfen fast sitzend ....................................................................5.
4. Zapfen grade; Blattscheiden gefranst und weissrandig: 

v 88. P. Muglius'1) Scop. a) Knieliolz.
Zapfen an der Lichtseite stiirker gewolbt; Blattscheiden 

spiirlich gefranst und sehr schmal weissrandig:
89. P. uncinata4) Ram.5)

5. Bliitter dunkelsaftgrun, sehr lang; niiinnliche Aehren 
cylindrisch, zuletzt sehr verliingert; Zapfenschuppen an 
der Lichtseite mit gebogenem Schnabel:

90. P. nigricansc) Host. "•) Schwarzkiefer.
6. Die Scheide fiillt zuletzt ab; Zapfenschuppen ohne 

Schild, flach, anliegend, nur an der Spitze etwas nach 
aussen gebogen:

91. P. Combras) L. Arve. 1 2 3 4 5 * 7 8

1) Von silva: der Wald.
2) Englische Benennung unbekannten Ursprunges.
3) J. A. Seopoli, italien. Botaniker (1723—1788).
4) Die hakige, wegen der Form des Schuppenschnabels.
5) L. F. E. v. Ramond (1753—1827), franzOsischer Botaniker.
(i) Die schwilrzlichc, wegen des dunkeln Laubes.
7) N. T. Host, Wiener Florist (1761—1834).
8) Aus dem romanischen: Cembro.



7. Blatter iiberwinternd, ein/.eln stehend . . . . . . 8.
Blatter abfallig, biischelig beisammen stehend . . . 9.

8. Bliitter schmal linealisch, flach, oberseits dunkelgriin, 
riickseits mit zwei weissen Streifen:

92. P. Picea') L. Weisstanne.
Blatter kantig, ringsum grun:
93. P. Abies1 2) L. Fichte.

9. Zapfenschuppen an der Zapfenspitze locker beisammen- 
stehend:

94. P. L a r ix3) L. Larche.

1) Romischer Name fur eine Tannenart.
2) Name des Plinius fur eine Tannenart.
3) Alter Gallischer Name fur eine Tannenart, vielleieht fur unsere 

Larche.



79. Ephedra distachya L.

Meertraubchen.
Syn. E. vulgaris Kich. E. helvetica C. A. Mey. E. fragilis 

Desf., E. maritima Toura.
Ein wenige Fuss lioher, sehr starlc wirtelig-biischelig ver- 

ilstelter Strauch mit langgliedrigen, stielrunden, schwach gerillten 
Aesten, die illteren briiunlicli und his federkieldick, die jiingeren 
griin und die Endverzweigungen nur pferdehaardick; an den 
Knoten mit 2 kleinen scheidigen opponirten, unten stengel- 
umfassenden Blattern verselien; Bluthen dioecisch, in opponirten 
Katzchen stehend; Antheren etwa Sziihlig; Scheinbeeren kugelig, 
lebhaft roth. Einem Schachtellialm iihnlicli.

Y orkom m en: An sonnigen Abhangen und Felsen: In 
Karntlien zwischen Udine und Pontebba; im Yintschgau auf 
Felsen bei Schlanders an der oberen Weingrenze; Ituine Sieg- 
mundskron bei Bożen und Hiigel dos Trento in Siidtirol; in 
der Scliweiz an wenigen Stellen im Canton Wallis (an den 
Felsen des Sclilosses Tourbillon, bei Fouly, am pont de la 
Morgę und bei Saillon); ausserhalb des Gebietes l>ei Ofen auf 
dem Adlersberg und zerstreut in der Litoralflora des Mittel- 
meeres, so z. B. bei Nizza, in Dalmatien, bei Spalato, ferner 
am kaspischen Meere etc.
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B liitlieze it: April—Mai; Beeren reifen Aug., Sept.
Anwenduncr: Die Scheinfruchte waren friilier officinell: 

M eertraubenk iitzchen , am en ta  uvae m arinae.
F o r men: a subtristachya Rchb.'): Katzchen gegen clas Ende 

der Zweiglein meist gedreiet; [i media: liochwiichsig; Kiitzchen 
nieist einzeln. y suhnonostachya: zwergartig; Katzchen meist 
einzeln; syn. E. monostachya L. ó liehetica C. A. M. ais Art: 
Rohrchen der Blattscheiden gedreht, doppelt so lang wie der 
Baum.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  79.
Ein Zweig der weibliclien Pflanze, gemalt nach Exemplaren von 

Sitten im Canton Wallis aus dem Herbarium Langethal. a das Androe- 
ceum, Lupenvergr, b das Grynaeceum, ebenso. 1

1) II. G. L. Reichenbach (1793-1879), zuletzt Direktor des botan. 
Gartens zu Dresden und II. G. Reichenbach fil., geb. 1823, zuletzt 
Direktor des botan. Gartens zu Hamburg, beide ausgezeiclmete Syste- 
matiker, gaben vereint heraus: Icones Florae Germanieae et Helreticae.



80, Taxus baccata L.

Eibe, Eibenbaum, Taxus.
In Thuringen Thymichenreisig.

Ein Baum von etwa 10 M. Hbhe, selten etwas hoher, von 
sehr langsamem Wuchs mul einem Stammdurchmesser von 
hochstens 20 — 70 Cm.; erreicht ein sehr hohes Alter, der Stamin 
liat bei Biiumen von 200—300 Jahren nur 30 Cm. Durch- 
messer; Rinde dunn, durch die Borkenbildung in Form rund- 
licher, etwas unregelmiissiger, diinner Bliitter abgestossen; Hol/, 
iiusserst bart und dicht, im Splint gelblichweiss, nach innen 
dunkler; Veriistelung sehr unregelmassig; Bliitter schmal line- 
alisch, spitz, wendelstiindig, aber 2zeilig gerichtet, daher die 
Endzweige kammig; Blattoberseite dunkelgrun, glatt, gliinzend. 
Unterseite bellgriin; Bliithen dioecisch; Samenknospen am Ende 
sehr kleiner Zweiglein, gegen die Riickseite des Zweiges zuriick- 
gebogen, einzeln, von zahlreichen Schuppen gestiitzt; Staub- 
bliitter zablreich zu einem Bundel yereint, dessen Basis von 
einer Anzahl kurzer daehiger Schuppen gestiitzt ist; die Antheren 
schildstielig; Pollen kugelig; Scheinbeere fast scharlachroth, 
kugelig, mit einer schusselformigen Yertiefung am oberen Ende, 
aus welcher in der Mitte die Samenknospe heryorragt; das
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Beerenfleiscli wird aus dem saftig auswachsenden Samenmantel 
gebildet. Meistens waclist die Eibe straucliformig uiid wenn 
man sie absligt, treibt sie aus dem Wurzelkopf wieder aus.

Y ork oni men: Auf allen Bodenarten, auf der Ebene und 
in Gebirgen, zerstreut, am hiiufigsten im mittleren Gebiet bis in 
die Yoralpen, auf der norddeutschen Ebene seltener, so z. B. in 
Preussen, Pommern, Mecklenburg, im Oldenburgisclien, Ober- 
schlesien, Bdlinien, im Meissner Hocliland, am Rhein von Koln 
bis Basel; im Bodetlml im Harz; in Tliuringen, so z. B. am 
Jenzig und an der Kunitzburg bei Jena, im W errathal, einer 
Seitenscliluclit des Schwarzathals, am Stein zwisclien Eielisfeld 
und Keilliau, am Singer Berg, am Frolmberg bei Martinrode, 
(uber fussdicke Staninie), an den Felsenkammern liei Angelrode, 
an der Wasserleite bei Arnstadt, am Holscliberg bei Kloster- 
rohr, im Sorbitzthal olierhalb Leutenberg, bei Heinriclisrulie, 
an der Jecliaburg, am Straussberg, an der Nordseite des Frauen- 
bergs bei Sondershausen; haufig im Rhongebirge; im Jura; in 
den Yogesen; Oberschwaben; Schwarzwald; Niederrliein; in 
Baiern; in Tirol; Niederosterreicli; ubrigens yerbreitet in Europa, 
Asien, Nordamerika. Die Eilie seheint friilier weit verbreiteter 
gewesen zu sein, ist aber wegen des werthvollen Holzes ausge- 
rottet worden und wegen ilires langsamen Wuchses schwer 
wieder zu ersetzen. Es soli Eibenbaume von einem Alter von 
mehr ais 2000 Jahren geben.

B liith ez e it: Miirz —April.
A nw endung: Die Beeren oline den Samen sind essbar, 

wenn aucłi nicht selir wohlsclimeckend, ubrigens aber sind alle 
Pflanzentheile giftig und wirken aliortiv, die Blatter (fo lia  Taxi) 
waren audi friiher ais Abortivmittel officinell; das Vieh stirbt



durch den Genuss des Laubes. Das Holz ist ausnehinend harfc 
und dauerhaft; Schwarz gebeizt kommt es dem Ebenholz an 
Giite fast gleicłi; die alten Romer und Gallier fertigten aus den 
Aesten giftige Speere; im Mittelalter benutzte man die Aeste 
ais unvervviistliche Weinpfahle, ausserdem zur Anfertigung von 
Armbriisten und Bogen; gegenwartig wird das Holz in den 
Alpen zu zierlichen Schnitzereien benutzt. In Garten ist der 
Taxus eine malerische Zierde, sowohl einzeln stehend ais Baum 
oder Strauch, wie auch ais Zaun. Die Alten bekranzten sieli 
bei Trauerfesten mit Taxuskranzen und versetzten den dusteren 
Taxusbaum in den Hades, und die Erynnien hatten Fackeln 
von Taxusholz in den Hiinden. Die Zweige sind ein wertli- 
volles Materiał fur Krauze, Guirlanden und Blumenstrausse.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  80.
A ein Zweig der weiblichon Pfianze in natiirl. Gr., B desgleichen 

von der mannliehen Pfianze; 1 eine lniinnliche Bliithe bei Lupenvergr., 
2 die Anthere, etwas stiirker vergrossert, 3 die weibliche Bliithe, 4 5 die 
Scheinbeere, G der Same, 7 derselbo im Langsschnitt; Figg. 3 —7 bei 
Lupenvergr.







81. Juniperus nana W.

Zwergwachholder, Alpenwachliolder.

Ein zwergartiger, kriechender Strauch mit auf der Erde 
hingestreckten Zweigen; Bliitter nadelfórmig, spitz, aber nicht 
stechend, in dreiziihligen um 60° gedrehten Wirteln, sehr ge- 
drangt, etwas aufwarts gebogen, oberseits seicht rinnig und blau 
bereift, riickseits mit stumpfem, in der Mitte gefurchtem Kieł; 
Scheinbeeren kugelig-eiformig, schwarzblau, bereift. Die Nadeln 
sind breiter und kiirzer, die Beeren etwas grosser ais beim ge- 
wohnlichen Wachholder. Niemals geht die Pflanze in den 
Wachliolder iiber.

Y orkom m en: In alpinen und subalpinen Regionen, be- 
sonders an der oberen Grenze der Holzvegetation; durch das 
ganze Alpengebiet, aber vorzugsweise in den Kalkalpen (900 bis 
2000 M.); im Riesengebirge auf der Pantsche- und Iserwiese; 
ani Hockschar und Altvater im mahrischen Gesenke; auf der 
Babia Góra; im Erzgebirge; auch auf den lioheren siideuro- 
piiischen Gebirgen; so z. B. in Spanien bis zu 3000 M. Meeres- 
hbhe. Auch in Skandinavien.

B lu tlieze it: Ju li—August, in den niedrigeren Gebirgen 
etwas fruher.

A nw endung :  Die Beeren konnen wie diejenigen des ge-



wolmlichen Wachholders gebraucht werden; der Strauch dient 
zur Ausschmiiekung kunstlicher Alpenanlagen in Garten.

E n tw icke lung .  Die Scheinbeeren brauclien zwei Jahre 
von der Bliitliezeit bis zur volligen Reife.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  81.
A ein Zweig der Pflanze in nattirl. Gr., Ii ein kleiner Fruohtzweig 

nbenso; 1 oin B latt bei Lupetivergr., 2 eine weibliclie Bluthe, ebenso.







82. Juniperus communis L.

Wachholder, Wachtelbusch, Machandelbaum, 
Krammetsbaum, Kranabitten, ’) Kaddik 

im Nordosten von Deutschland.

Ein meist kleines, sehr langsam wachsendes Baumchen, 
welches in der Kegel nicht viel ii ber mannsliocli ist, bisweilen 
jedoch 10— 15-Meter Hohe erreicht; der verhaltnissmassig diiirne 
Stamm ist wie die iilteren Zweige mit einer heli graubraunen, 
in Form ziemlieli breiter und langer Langsbiinder abbliitternden 
Peridermlage bekleidet; der Splint ist blassgelb, das Kernholz 
nussbraun und sehr hart; meistens ist das Baumchen vom Grunde 
an dieht mit aufrechten oder aufsteigenden langen, ruthen- 
formigen Zweigen liesetzt, wodurch es einen pyramidaleu Wuclis 
erhiilt; bisweilen, und namentlich in Gegenden, wo Stamm und 
Zweige von Zeit zu Zeit abgeschnitten werden, erhiilt die Pflanze 
einen strauchigen Habitus, ja oft kriechen die Zweige aut der 
Bodenfliiche hin und bedeeken Streeken von 30 — 50 Quadrat- 
fuss; die Blatter sitzen in Sziihligen Wirteln beisammen, welche 
durch deutliche Zwischenraume von einander getrennt sind,

0 Has 2 Stunden oberlialb Insbruck gelegene Dorf Krannabitten 
verdankt dem Kranabitbaiun seinen Namen.

F lo ra  IT.



wobei jeder folgende Wirtel um die halbe Divergenz gedreht 
ist, so dass der zweite wieder fiber dem ersten stelit; die Blatter 
stehen steif ab, sind sehr scbmal lanzettlich, stechend spitz, 
blaugriin, besonders auf der oberen Flachę, etwa 1 Cm. lang 
oder et was langer, vollig grade; mannliche Aelirclien lOblutliig. 
gelb; weiblicbe Bliitben bestehen ans drei ani Ende sehr kurzer 
Zweigiem inserirten Samenknospen, unter welchen der Zweig 
mit Ozeiligen schuppigen Deckblattchen besetzt ist; unmittelbar 
unter jeder Samenknospe sitzt ein grosseres Deckblattcben, 
welches nach der Befrucbtung auswiichst und spiiter fleischig 
wird. Diese drei Deckblattchen wachsen zusammen, umscbliessen 
die 3 Samenknospen und bilden die kugelige, scbwarzblaue, 
bereifte erbsengrosse Wacbbolderbeere, an dereń obereni Ende 
eine 3strahlige Furcbe nocb die Stelle andeutet, wo die drei 
Blattspitzen mit einander verwachsen sind. Yergl. aucb Tafel V., 
Fig. 1— 10, mit der dazu gehorenden Erklarung.

V orkom m en: InlichtenNadelwaldungen, anBergabhangen, 
auf Haiden, auf den verschiedensten Bodenarten und durcli das 
ganze Gebiet, ja durcli ganz Europa, den grossten Theil von 
A sień und Nordamerika; und in Gebirgen bis nahe an die Grenze 
der Holzvegetation emporsteigend.

B liith eze it: April— Mai.
A nw endung: Das Holz liat einen sehr feinen, gleicb- 

massigen und festen Bau und ist daher gescbiitzt zu Drechsler- 
arbeiten, aucb starkere Stiimme ftlr Tiscblerarbeit; jungę Staninie, 
besonders wenn sie reicli an Maserbildungen sind, geben, von 
der Bindę befreit, mit zweifacb cliromsaurem Kali gebeizt und 
lackirt vortrefflicbe Spazierstocke, auch Pfeifenrohre und der- 
gleichen. Zu Wellen yerbackt geben die getrockneten Zweige



ein vorziigliches Brennmaterial, besonders zimi Anbrennen des- 
Feuers, auch wird das Hol/, und die Zweige zum Rauchern 
benutzt. Die Beeren sind officinell: baccae Juniperi, ais liarn- 
treibendes und magenstarkendes Mittel. Aus den Beeren wird 
der Genevre, ein sehr beliebter Branntwein gewonnen, welcher 
bei den Tirolern Kranawitter heisst. >) Man benutzt die Beeren 
ausserdem ais Kiichengewurz und die Landleute wiirzen an 
manchen Orten ihren Schnaps damit. In einigen Gegenden be- 
reitet man aus den Beeren das wohlschmeckende Wachholder- 
muss, welches ais Roob Juniperi friiher auch in den Apotheken 
geltihrt wurde. Die unreifen Beeren enthalten auch ein wertli- 
volles Del (Oleum Juniperi). Die Beeren sind das Haupt- 
nalirungsmittel der im Spiitlierbst durchziehenden Wachholder- 
drossel (Krammetsvogel =  Turdus pilaris), die man schon fast 
ausgerottet hat, zum grossen Schaden von Wald und Feld, da 
sie im Friilijahr viele Insekten vertilgt. Bei alten Stammen 
sondert sich zwischen Splint und Rinde das angenehm duftende 
Wachholderharz, auch deutscher Sandarak genannt, ab, welches 
friiher unter dem Namen re s in a  J u n ip e r i  officinell war. 
Ausserdem benutzt man es ais unechter WeihrauchzumRiiuchern. 
Der Baum ist eine grosse Zierde fur Gartenanlagen. Beim Ver- 
setzen muss er sehr vorsichtig ausgegraben werden, am besten 
in der Zeit, wo er grade anfangt zu treiben, was auch fiir den 
Taxus und liberhaupt fur alle Coniferen gilt.

A b b ild u n g e n . T a fe l  82.
A oin beerentragender Zweig in natiirL Gr., B ein mannlicher Zweig,

desgleichen. 1

1) In Schiedam bei Rotterdam befinden sich uber 300 Brennereieii.



83. Juniperus Oxycedrus L.

Spanischer Wachholder. Stachelbeer-Wachholder.
Zwerg-Ceder (y.tdoog tu/, o a bei Dioscorides).

Syn. J. Monspeliensium Lob.
Ein Straueh von miissiger Holie oder ein kleiner Baum 

von 4—5 M. Holie, n;ifc weit abstehenden, 3zahligen, linealen, 
in eine Stachelspitze zugespitzten, oberseits 2furcliigen, unterseits 
.spitz gekielten Bliittern; Beeren kugelig, zur Zeit der lieife 
glanzend, seliarlacliroth, kiirzer ais die Blatter.

Y ork o mnie n: Istrien und die benachbarten Inseln, an 
sandigen sterilen Orten am Meeresstrand; ubrigens zerstreut 
dureh Siideuropa; selir łiaufig auf Euboea.

B liith eze it: Mai.
A n w en d u n g : Friiher verwendete man in der Thierheil- 

kunde das Wachholderholzol, Kadol, Oleum Cadinum, liuile de 
(Jadę. Kaddik wird der gemeine Wachholder im Nordosten 
Deutschlands genannt. Die Alten schnitzten aus dem Holz wegen 
seiner Widerstandsfiihigkeit s'ea-en Verwesung und Thierfrasao (D o O

(lotterbilder.
A b b ild u n g e n . T a f e l  83.

A ein mannlicher Zweig, B ein Fruehtzweig der Pflanze in natiirl. 
G r.; a ein mannliclies Kiitzclien, vorgrossert, b Same.











84. Juniperus macrocarpa Sibth.

Grossfriichtiger Wachholder.

, Syn. •/• Biasoletti Lk., ./. Lohcli Guss., J. neaboriensis 
Lawy., J. maodmus Lob., J. oblonijata Guss.

Strauchig; Bliitter gedreiet, lanzettlich-lineal, in eine 
stechende Stachelspitze zugespitzt, weit absteliend, oljerseits 
2furcliig, unterseits scharf gekielt; Beeren kugelig-eirund, bereift, 
selir gross, mindestens so lang wie die Bliitter, yiolett, in der 
Umgebung der Spitze rothlich.

V orkom iueu: Ali der Felsenkiiste zwisclien Triest uiul 
Duino, nbrigens zerstreut au den Kiisten des Mittelmeers.

B liith eze it: Mai.
A nw endung: Die Beeren dienen bei dieser und der yorigen 

ahnliehen Zwecken wie die Wachholderbeeren; iiberhaupt lassen 
sieli alle Bflanzentheile des grossfriichtigen Wacliholders in 
iilmlicher Weise yerwenden wie beim gemeinen Wachholder. 
Im Freien hiilt der sparrig wachseude Strauch nur in den mil- 
desten Gegenden Deutschlands und nur bei guter Bedeckung aus. 
Er ist aber eine Zierde des Glashauses.

A b b ild u n g e n . T a fe l 84.
A ein mannliclier Zweig, B ein Fruchtzweig der Pflanze in natiirl. 

(}r.; a ein miinnliches Kfttzchen, b Same.



85. iuniperus phoenicea L.

Griecliischer Wachholder.

Syn. J- tetragona Mncli.
Strauchig; im Wuchs und Habitus der folgenden almlicli; 

BUitter kurz eifonnig, ziemlich stumpf, Greiliig-dichtdachig, auf 
dem Kiicken mit einer Langsfurcliet Beeren abstehend, lebhaft 
roth. Ein 5—8 M. lioher, pyramidaler, reich verzweigter Straueli 
oder Baum mit dichter, graugriiner Belaubung.

Y orkom m en: Au steinigen Orten auf den Inseln Cherso 
und Osero; iibrigens zertreut an den Kiisten des Mittelmeer- 
gebiets; geniein in Morea und auf den griecliischen Inseln.

B łiith ez e it: Mai.
.A nw endung: Die praclitigeu, aromatiscli duftenden und 

sclimeekenden Beeren werden in Grieclienland und im ganzen 
Orient Aide bei uns die Wacliliolderbeeren angewendet. Das 
Holz tiefert Kadol. Sclibner Straueli fur Glashiiuser und Win te r- 
giirten.

A b b ild u n g e n . T a fe l  85.
A ein Fruchtzweig in natiirL Gr., B ein Zweig m it Bliitlien, ebenso. 

C Zweig vergrSssert. 1. Blattzweig, sehwach vergr6ssert.











86. Juniperus Sabina L.

Sadebaum. Savenbaum. fi nad u des Dioscorides.

Syn. ./. lusitanica Mili., Sabina officinalis Garclce.
Ein iliedriger Straucb oder bis 10 M. liolier Baum mit 

liegenden und aufsteigenden, ruthenformig zusammengezogenen, 
bogenformig aufwiirts gekriimmten Aesten, opponirten kurzeń, 
rautenformigen, spitzen, dicbt dachig auf einander liegenden, auf 
dem Rttcken mit einer Liingsfurche versebenen Blilttern; in der 
Mitte der Furcbe liegt eine kleine Driise; bisweilen sind die 
Blatter liinger, lanzettlich, zugespitzt, etwas entfernter und ab- 
stehender, berablaufend; Beeren liinglicb, scbwarzviolett, bereift, 
liangend an zuruekgekrummten Stielchen. Alle Theile rieclien 
unangenebm barzig.

Y orkom m en: Alpen und Yoralpen von Wallis, Salzburg, 
Ober- und Nieder-Oesterreicb, Siidtirol, Krain, besonders in den 
Kalkalpen von 900 bis 2400 M.; Tessin, Bern, Zermatt, Lauk, 
Uri, Glarus, Saanentbal, oberes Rohnetbal; aucli in der Eifel 
(ob wirklicb wild?); librigens biiufig in Giirten und Anlagen.

B liitb eze it: April— Mai.
A nw endung: Ein wertbvoller Zierstraucb fur Parkanlagen. 

Die Zweige sind offieinell ais lie rba  S ab iuae , ais Diureticum 
und Abortivum, aucli ausserlicb gegen Lahmungen und Haut- 
leiden. Man gewinnt aucli Oleum und Tinctura Sabiuae.



A b b ild u n g o n . T a fe l  8(5.
A ein mannlicher, 13 ein weiblicher Zweig in natiirl. G r.; 3 ein 

miinnliches Aehrchen bei Lupenvergr., 2 desgleichon eine weibl. Bliithe, 
3 eine reifendo Beere.

I)ie Cyiiresso: Cupressus sempervirens L. komint im Gebiet nicht 
wild vor, wohl aber im siidlichen Theil, so z. B. in der Sudschweiz, in  
Slidtirol u. s. w. vielfach angepflanzt



©eiuttne mtefer.



'

'



87. Pinus silvestris L.

Kieler, Fóhre, Kienbaum, Pinaster des Plinius, n/rrg 
cr/Qia des Dioscorides.

Einer der hochsten unserer Waldbaume, welcher in aus- 
gewacliseiiem Zustande 30—50 Meter Holie imd bedeutenden 
Stammumfang erreieht. Der Stamm ist meist sclmurgerade und 
uach oben kegelformig verjiingt; die Yerastelung anfangs selir 
regelmassig cjuirlig, spater bekommfc der Baum, wenn er frei 
stelit, eine selir unregelmiissig dachformige, der Pinie iihnliclie 
Krone. Der Stamm ist mit einem anfangs in diiinien Lamellen, 
sjniter in dicken Borkenlagen abblatternden 1’eriderm bekleidet. 
Bliitter paarweise in der Seheide stehend, etwa 30 Cm. lang 
lauchgnin, die schiitzenden Schuppen lanzettlich-pfriemlich, 
weiss berandet, an der Spitze weiss, gefranst, die Pransen spinn- 
webig zusammenbangend, den jungen Zweig locker umgebend; 
die jungen Triebe und die Basis des mannlichen Aelirchens sind 
mit rbtlilich braunen liinglich lanzettlichen leiciit abfallenden 
Schuppen umkleidet. Zapfen glanzlos, die diesjahrigen auf 
einem liolzigen Stiel von der Lange des Zapfens zur Erde hin- 
abgebogen, zur Reifezeit kegelformig; Schild der Zapfenschuppen 
gewolbt oder an den unteren stumpf geschniibelt mit kurzem



2(5

zuriickgebogenem Sclmabel; Same mit einein dreifach langeren 
Fliigel; mannliche Aehrchen eifdrmig oder langlieh; Kanim der 
Staubbliitter nierenfbrmig oder kurz eifdrmig, wenig und stumpf 
gezalint. Yergl. auch Tafel V Figg. 11—22 und die dazu ge- 
hdrende Erklarung.

Y orkom m en: Auf Sandboden, weniser irat ffedeihend auf7 O o O

kalkreichem Boden; durch fast ganz Europa, besonders auf san- 
digen Ebenen grosse Bestande bildend und fiir die Forstkultur 
das wichtigste Nadelholz. Sie reiclit bis zum 70° N. B. liin- 
auf, steigt an den Alpen nicht bis zur Holzgrenze empor1), 
besehriinkt sieli im siidlielien Europa auf die lidheren Gebirge. 
In arktischen und alpinen Gegenden wird sie ganz niedrig, 
kriippelig und krieclit ani Boden, aber niemals nimnit sie die 
Artkennzeichen der Zwergkiefer: Pinus Muglius Scop. an. Sie 
verbreitet sieli vom aussersten Osten Sibiriens bis zu den 
Pyrenaeen.

B 1 ii t h ez ei t : Apri 1, Mai.
A nw endung: Das Holz ist leielit aber von grobem Bau, 

indem die Jahreslagen abwechselnd selir lmrt und sehr weicli 
sind und daher ungleich, und yortreflieli zu groben Arbeiten 
z. B. ais Bauliolz, zu kleineren Schiftsmasten, zu Brettern, 
Latten, Stangen u. s. w., aucli zu groben Sehnitzarbeiten, 
Nummerliolzern, Etiketts u. dgl. zu ver\vertlien, aber nicht ge- 
eignet zu feineren Sehnitzereien, und zu Tischlerarbeiteu weniger 
gescliiitzt ais das Ficliten- und Tannenliolz. Mit Eisenvitriol 
oder Kupfervitriol getriinkt wird das Holz auch zu Eisenbahn-

*) Dio Fichto erreieht in tlen Alpen ein liSheres Niveau ais die 
Kiefer (vgl. A. Grisebacli. Die Vegetation der Erde. Leipzig 1872. 
Bd. I. S. 136).



schwellen benutzt. Die Borke benutzt man in Gerbereien. Das 
Holz ist kenntlich an den breiten harten, braunen Herbstliolz- 
ringen, die Heine Farbę dunkler ersclieinen lassen ais diejenige 
des Fichten- und Tannenholzes, Die Jahresringe sind mit Harz- 
o-iimren versehen. Mikroskopisch erkennt man das Kiefernliolz 
am leichtesten an den Markstrahlen auf dem Radialschnitt, da 
ihre Zellen mit Ausnahme der obersten und untersten Reihe 
mit grossen querovalen Tilpfeln verseben sind. Aus der Kiefer 
gewinnt man ferner durcli Einschnitte in die Rinde den gemeinen 
Terpenthin ( te re b in th in a  com m unis), ein Weicliliarz, aus 
welchem durcli Destillation das Terpenthinbl: O leum  Tere- 
b in th in a e  gewonnen wird. Der dabei erlialtene Ruckstand 
heisst gekochter Terpenthin ( te re b in th in a  cocta), welchen 
man durcli Umschmelzen in das Geigenharz (colophonium ) 
verwandelt. Durcli trockne Destillation des Holzes wird der 
1 lieer (pix liqu ida) erzeugt. Wird der Tlieer eingekocht, so 
erluilt man schwarzes Pech (pix n ig ra  s. a tr a  s. navalis). 
Ausserdem werden mit einem sogenannten Risser die Baume 
bis auf den Splint aufgerissen, um das weissliche Harz zu ge- 
winnen, aus welchem man durcli Sieden, Abseihen durcli Stroli 
und Auspressen das gemeine Pech (p ix  com m unis) gewinnt. 
Mit Wasser destillirt, geschmolzen und durchgeseiht, liefert 
das Kiefemharz das weisse oder burgundische Pech (pix a lb a  
s. burgundica). Aus dem Holz wird vielfach im Meilerbetrieb 
Holzkohle gewonnen. Selir harzreiches Holz, sogenannten Kien, 
besonders von Wurzeln stammend, verbrennt man in den Kien- 
russhiitten zur Gewinnung des Kienruss (fuligo). Die jungen 
Sprossen sind officinell (tu rio n es  pini) gegen Gicht und Rlieu- 
matismus, die Nadeln geben gute Streu und werden zu Kiefer-



nadelbadern benutzt, ferner wini durch Maceration und Zerklei- 
nerung aus den Nadeln die sogenannte Waldwolle dargestellt. 
Die Sam en geben im Nothfall eine niclit ungesunde Speise.

Ein sehr wiclitiger Baum fur Parkanlagen, besonders ein- 
zeln stehend oft von grosser malerischer Wirkung.

Abbildungen.  Tafel  87.
Ein Zweig des Baums m it mannlichen und weiblichen Bliithen und 

Friichten in natiu-1. Gr.



Ulh.Anst. WMiiller, Dera.



'



88. Pinus Mughus Scop.

Zwergkiefer, Knieholz, Krummholz, Legfohre. 
Latschen in Hochbaiern und Tirol.')

Syn. Pinus Pumilio Haenke e. p. P. montana Mili.
In allen Theilen der vorigen almlich, aber durch folgende 

Merkmale leiclit und sicher unterscheidbar: Der Baum ist von 
unten auf iistig und die Aeste steigen bogenformig aufwiirts. 
In der Niilie der oberen Holzgrenze auf den Alpen und selbst 
auf den bedeutenderen Hohen der mitfceldeutsełien Gebirge wird 
die Pflanze strauchig, nur meterhoch, ja  oft kauni fusshocli; bei 
niedrigerer Meereserhebung dagegen wird es ein ziemlich statt- 
liclier Baum. Die Nadeln sind reichlich so lang wie bei der 
gewolmliclien Kiefer, dicht gedrangt, starr abstehend, dick, leb- 
baft dunkelgrun; die stiitzenden Blattsehuppen lanzettlieli-pfriem- 
lich, oberwarts weiss berandet und an der Spitze weiss mit 
spinnwebig zusammenliangenden Fransen, den jungen Zweig 
locker umgebend; Zapfen glanzend, die lieurigen auf einem Stiel 
von der halben Liinge des Zapfens, aufrecht, zur Zeit der lleife 
eirund oder kegelformig, abstehend oder abwilrts gebogen; Sehild 
der Schuppen erhaben oder stumpf geschnabelt, mit kurzem, 
zuriiekgebogenem Schnabel; Same mit 2—3 mai lilngerem 
Flligel; mannliche Aeliren eiformig; Kamm der Antheren nieren- 
formig oder fast viereckig, unregelmassig geziilnielt.

Y orkom m en: Alpen, Yoralpen und niedrigere Gebirge l

l) Mit dem Thiiringer Ausdruck fur PantofFeln hat dieses Tiroler 
W ort nur zufallige Lautahnliclikeit.



des sudlichen Gebiets, Schwarzwald, Jura, Yogesen, Pfalz, Erz- 
gebirge; bei Garsfeld, auf dem Fichtelberg, bei Schneeberg, auf 
den Sudeten, einzeln in den Osenbergen bei Oldenburg, inr 
Vareler Busoli und bei Asstedt, nordlich von Bremen, in Thii- 
ringen wolil nur angepflanzt, so z. B. erst seit 40 Jahren auf 
den Kalkbergen uni Jena, seit langerer Zeit um Eisenach auf 
Rothliegendem, sowie auf dem Inselsberg auf Porphyr. In den 
Sudeten von 1170 bis 1430 M., in den Alpen stellenweis bis 
2500 M. emporsteigend.

B liitlie ze it:  Mai, auf den Alpen spiiter, bis zum August.
A nw endung: Aus den jungen Trieben wird das Krurnrn- 

holzol bereitet, ausserdem fangt man den aus den Zweigspitzen 
im Friihjahr aussfliessenden Balsam auf. Das Krummholzol 
oder Tannapfelol (Oleum templinum) ist dem Terpentinol sehr 
iihnlich. Der ungarische Balsam (Balsamum hungaricum et 
carpathicum) gilt beim Yolk ais Universalmittel. Die Latschen 
dienen ais Schutz gegen Stein- und Sclmeelauinen. Das Ab- 
holzen, wie es z. B. unter der Zugspitze bei der Knorrhiitte 
geschielit, sollte streng verboten werden.

F orm en : a uliginosa: der Stannn aufrecht, bis 40 Fuss 
hocli. P. o b lig u a  Sauter. P. ro tu n d a ta  Link. P. u lig in o sa  
Neumann. So in den Thiilern der Alpen, in der Oberpfalz, im 
Riesengebirge und im Gesenke, so z. B. an der Heuscheuer auf 
dem grossen See, Grundwassersee und Dohlensee, Seefelden bei 
Eeinerz, Gorlitzer Heide, bei Lomnitz unweit Hirschberg, bei 
Thommendorf unweit Bunzlau.

A b b i l d u n g e n  T a f e l  88.
Ein Zweig m it Priichten, miinnliehen und weiblichen Bluthen.





\



89. P. uncinata Ram.

Pyr enaeen - Zwergkiefer.

Syn. P. Mugho Poir.
Der vorigen ahnlich, aber von weit lioherem Wuclis. Bliitter 

grasgriin, lang; die stiitzenden Sckuppen eiformig, lanzettlich 
zugespitzt, sehr schmal weiss berandet, spiirlicli gefranst; Zapfen 
gliinzend, die heurigen auf einem Stiel von der halben Zapfen- 
lange, aufrecht, im reifen Zustand eirund oder kegelfdrmig, ab- 
stehend oder hinabgebogen; die Schilder aller Schuppen oder 
diejenigen der vorderen Seite des Zapfens verla-ngert geschna- 
belt mit zuriickgebogenem Schnabel; Fliigel des Samens von 
der 3fachen Lange des Samens; mannliche Aehrehen eirund; 
Kanim der Staubbliitter rundlich, dicht und scharf gezahnelt.

Y orkom  men: Alpine Gegenden der sudostlichen Schweiz. 
Am meisten verbreitet in den Pyrenaeen, wo sie ani Canigou 
bis 2320 M. emporsteigt.

B liitlie ze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der Zwergkiefer. Das Holz dieses 

Baumes und das der Zwergkiefer ist harter ais das Holz der 
Sandkiefer und wird daher in Gebirgsgegenden vielfach zu 
Schnitzereien yerwendet.

A b b i l d u n g e n  T a f e l  89.
Ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr., a ein reifer Zapfen, b eine 

Zapfensehuppe, c ein Same, natiirl. Gr.



Syn. P . maritima fi minor Duli., P . mariiima K., P . nigra 
Lic., P . nigricans Lk., P . Laricio fi ausłriaca Aut., P . Lancio 
Poir.

Ein maditiger und schoner Baum, fast so hoch muł um- 
fangreich wie die Kiefer; Nadeln doppelt so lang, dunkelgrlin; 
die stutzenden Schuppeu 1 anzettlich - pfriemlieh, breit weiss- 
berandet, an der Spitze weiss, fransig, mit freien Fransen; 
Zapfen ziemlicli glanzend, die lieurigen aufreelit, selir kurz ge- 
stielt, zur Reifezeit sitzend, abstehend, kegelfdrmig; Schild der 
Schuppen gewolbt, dicht und scharf geziihnelt, fast durchschei- 
nend, in der Mitte dunkler.

Y ork  om m en: Wśilder in Niederosterreich, Mahren, Kiirn- 
then, Steiermark, Litorale, im mittlen und nordliclien Gel)iet liis- 
weilen angepflanzt, so z. B. auf dem Datzend ]>ei Jena, aucli 
vielfach in Anlagen. Im Wienerwald reine Bestiinde bildend.

B liith e z e it: Mai.
Anwendung:  Wie bei der Kiefer. In Oesterreich liefert 

dieser Baum sehr viel Harz, der Stamin jahrlich 3—4 Kg. 
Die Schwarzkiefer liebt Kalkboden, auf dem sie weit besser 
gedeilit und rascher emporwaehst ais die Sandkiefer, an dereń







Stelle man in allen Kalkgebirgen clie Scliwarzkiefer einfiihren 
sollte. Filr Parkanlagen ist diese wegen ihrer dunkeln Fiirbung 
oft von yorfcrefflicher Wirkung.

Formen:  P. Laricio Lk., auf Corsika heimisch, wohl kaum 
specifiscli verschieden, besitzt Zapfen, welche oben und unten 
versclimalei*t sind. Bei Pinus Pinaster Lam., ebenfalls wohl 
nur eine Yarietat unserer Pflanze, sind die Samenfliigel russ- 
farben und die Samen doppelt so gross; die jungen Triebe 
sind von den spinnwebig verbundenen Fransen dicht umwickelt; 
die heurigen Zapfen sind liinger gestielt, die Bllitter noch liinger.

A b b i ld u ng c n .  T a f e l  90.
Ein Zweig des Baumes mit mannliehen Bliithen in naturl. G r.; a ein 

reifer Zapfen, ebenso, b Same in naturl. Gr.

Flora II. 3



91. Pirws Cembra L.

Arve, Zirme, Zirbelnusslciefer.

Ein schoner grosser Baum von 25—35 Meter Hohe mit 
festem rothlichem Hol/,, griinen, ziemlich langen, zu 3 —5 steheu- 
den Nadeln, die illteren liach abgefallener Scheide ani Grandę 
nackt; sitzeiule Schuppen ei-lanzettlicli, pfriemlich zugespitzt, 
AYeiss berandet, sparlich gefranst mit freien Fransen; Zapfen 
sitzend, eirund, stumpf; Schuppen flach, ohne Schildchen, auf- 
recht, anliegend, nur an der Spitze etwas abstehend, flaumig, 
meist harzig; Same fliigellos. Jungę Zweige rostgelb filzig.

Y orkom m en: Durch das ganze Alpengebiet in bedeuten- 
der Meereshohe, bis an die Baumgrenze, ausserdem in alpinen 
und arktischen Gegenden Europas und Nordasiens. Im Ober- 
Engadin heisst der Baum: Arve, in Tirol: Zirme. Leider ver- 
schwindet der sclione Baum mehr und mehr, so z. B. auf dem 
Patscherkoll bei Insbruck und auf dem Schachen im bairischen 
Hochłand. Statt dass juan die Samen sorgfaltig sammelt zu 
neuen Ansaaten, uberliissfc man sie dem Itaubsystem des Yolkes 
ftir den Marktverkauf.

B lu tb ez e it: Juni.







A nw endung: Die Samen (Zirbelniisse) sind essbar and 
sehr wolilschmeckend. Durcli Destillation des jungen Holzes 
gewinnt man den karpathischen Terpenthin (B alsam um  car- 
pathicum ). Das Holz liat sehr gleichmassige und dichte Jalires- 
lao-en und einnet sich dalier vortref‘flich zu Schnitzereien und zur 
Geigenfabrikation. Eiri prachtvolles, duftendes Holz zur Tiifelung 
von Wanden und Decken der Zimmer.

A b b ild u n g e n . T a f e l  91.
A ein Zweig in naturl. Gr., B ein Zapfen */i natiirl. G r.; 1 ein 

ózaliligor Nadelbiischel, 2 weibliche Bllitlie, 3 Fruchtkern in naturl. Gr.

Die Pinie (Pinus Pinea L.) kommt im sildostlicben Tlieil des Gebiets 
liier und da angepflanzt vo r; in der Gegend von Bożen ist sie vielleiclit. 
wirklich wild oder doch eingebiirgert.

3*



92. Pinus Picea L.

Tamie, Weisstanne, Ecleltanne.

Syn. Abies pectinata DC. Lk. P. Abies Du Roi, Abies 
alba Mili., Abies picea Lam., Abies taxifolia Desf.. Abies cuUjańs 
Poir., Abies excelsa Lk.

Ein miichtiger Baum von einer Stammhohe bis 60 M. 
und dariiber, bis iiber 1 Meter Stammdurchmesser und bis. 
600 Jahr alt werdend, von lierrlichem pyramidalem Wuchs mit 
wagerecht abstelienden, fiederig verzweigten Aesten; Bindę dilnn, 
fest, nicht abblattemd, durcli Flechtenanfluge meist weiss; 
Bliitter lineal, kammformig goordnet, an der Spitze ausgerandet, 
oberseits dunkelgriin, glatt, gliinzend, rilckseits reclits und links 
vom Mittelnerven mit je einer weissen Langslinie, matt; miinnl. 
Aehrchen aus den Achseln der vorjalirigen Bliitter entspringend, 
eirund-cylindrisch, schwach. gebogen, gelb; weibliche Aehrchen 
mit rothem I leckbliittchen besetzt; Zapień cylindriscli, aufrecht, 
in einem Jalire reifend, anfangs rotli, spiiter briiunlich, mit dicht 
anliegenden halbkreisfórmigen, unten verschmiilerten und beider- 
seits et was ausgerandeten Schuppen liesetzt, an dereń Riickseite 
sieli ein liingliches, zugespitztes, gegen das Elidę gcsiigtes Deckblatt 
befindet; bei der Reife zerfallt der Zapfen und nur die Spindel 
bleibt iibrig; Same gliinzend, keilformig, stumpf, an der Spitze 
mit grossem, nach dem Ende breiterem, schief abgerundet-ab- 
irestutztem Î lCmel.o o







Vorkom tnen: Gebirge, Yoralpen, Alpen und auf der 
El)ene im sudlichen und mittlen Gebiet; Nordgrenze in einer 
Linie yon Oberschlesien durch das Meissner Hoclilaud, Tliii- 
ringen, bis zum Niederrliein, dann wieder in Jutland, England, 
im ganzen westlichen Europa, ganz sporadisch im Harz, im 
ndrdlichen Deutschland stellenweise angepflanzt aber nur kiim- 
merlich gedeihend. Im Hochgebirge in warmen Thiilem bis 
1500 M. emporsteigend. Die Tanne liebt ein nicht zu rauhes 
Klima; gegen lieftigen Wind ist sie empfindlich. Sie gedeiht 
daher nicht in den norddeutschen Kiistengegenden, wohl aber 
in diitland.

IH iitlieze it: Mai.
A nw endung: Das Holz ist weit weisser und gleiclimas- 

siger ais dasjenige der Kieler; es eignet sieli daher weniger 
gut ais Bauholz, dagegen vortrefflich zu liesonanzbbden fiir 
Klaviere und andere Instrumente, zum Schnitzen von Hcliach- 
teln, htreiclihdlzeni etc.; der Brennwertli ist hbher ais derjenige 
des Kiefernholzes, geringer ais beim Fichtenholz. Die Tanne 
liefert den Strassburger Terpenthin; iibrigens wird sie ebenso 
wie die Kiefer vcrwerthet. In Parkanlagen gelidrt sie zu den 
schbnsten aller Nadelhblzer, besonders, wenn man ihr liaum 
gewahrt, sich frei auszubreiteu.

A b b ild u n g e n . T a fo l 92.

A ein Zweig des Bauins m it einem Zapfen in nattirl. Gr., 1 maim- 
liclio Bluthen, 2 woibliebe Blfithe, 3 eine Schuppe von der Riickseite,
4 dieselbe von der Innenseite m it den beiden Samen, 5 ein Decliblatt,
(i ein reifer Same, Lupenvergr., 7 der Same nach Entfernung des 
Flugels, 8 eine Nadel von der Oberseite, 9 dieselbe von der Riickseite.



Fichte, Iiothtanne.
■Syn. Picea vuhjaris Lk., Abies excelsa DC., Pinus picea 

Du Roi. P. excelsa Lam.
Der Baum erreicht fast dieselbe Hohe wie die Tanne und 

ist von herrlichem pyramidalem Wuclis; die Hauptiiste steigen 
bogenformig empor, wogegen die Seiteniiste herabhangen; die 
Rinde wird miissig diek und reisst niuschelformig auf; Bliitter 
allseitig gerichtet, zusammengedruckt, fast 4-kantig, glatt, gliin- 
zend, griin, stachelspitzig; Zapfen cylindrisch, hangend; Schuppen 
ausgebissen gezahnelt, dicht anliegend, zuletzt locker; der Same 
reift nach einem Jahre, er ist mit einem schiefen, am Grund 
lbffelformigen 1'liigel versehen.

B liith eze it: Mai.
V orkom m en: Durch das ganze Gebiet auf jeder Boden- 

art, uberliaupt durch ganz Mitteleuropa von Frankreich bis tief 
in Russland liinein, aber den Ural nicht uberschreitend, nach 
Norden bis iiber den 62° hinaus, siidlich Ińs an den Siidfuss 
der Alpen, in den Sudeten steigt sie bis 1170 M., in der 
Tatra Dis 1495 M., in den Alpen iiber 2000 M. empor. In 
1000 M. erreicht sie ihre hoehste Entwickelung.







A nw endung: Das Holz stelit zwischen dem Tannen- und 
Kiefernliolz beziiglich seiner Giite i u der Mitte, es ist gleich- 
massiger ais das Kiefemholz aber weniger weiss und gleich- 
miissig ais das Tannenholz; es eignet sieli vortrefflich zu groben 
Schnitzereien; ais Brennholz ilbertriffib es das Tannenholz. Im 
Uebrigen wird die Fichte ebenso verwerthet wie die Kieler. 
Leider wird sehr viel Fiehtenholz zur Papierfabrikation ver- 
wendet, der Hauptgrund, weshalb es in Deutschland kanni noch 
gutes Papier giebt.

A b b ild u n g e n . T a fe l  93.
A ein Zweig- m it einem roifon Zapfen, natiirl. Gi\, 1 mannlicher 

Bliithenzweig, 2 eine Anthere, Luponvorgr., 3 weibliclier Bliitlienzweig, 
-1 weibliche Schuppe m it den 2 Samenknospon, Lupenvergr., 5 Sckuppe 
m it den 2 reifen Samen, 0 Same, 7 Fliigel desselben von der Ruckseite, 
8 eine Nadel, Lupenvergr., 9 diesselbe im Querschnitt.



Larclie.
Syn. Abies Larix Poir., Larix communis Fiscli, L. euro- 

paca DC., L. pyramidalis Salisb.
Ein miichtiger Baum, welcher iiber 35 M. Holie erreicht, 

von pyramidaleni Wuclis, mit abstehenden Hauptiisten und han- 
gonden Seiteniisten; Bindę ziemlich dick und stark aufgerissen; 
Blatter hochstens zołllang, hollgrun, weicli, stumpf zugespitzfc, 
etwas rinnig und flach, abfallig, /.u 10 — 12 biiscliclig beisammen- 
steliend, aus iiaarfaserigen laigeligen Knospen hervorl)recliend, 
welche sclion vor der Blafctentwickelung vorhanden' sind und 
den nackten Zweigen ein eigentliumliches Ansehen yerleihen; 
Zapfen zur Bliithe/.oit lebbaft roth, zur Kruchtzeit braun, eirund, 
aufrechfc; Schuppen selir stumpf, anliegend, oline Ruckenschild, 
an der Spitze etwas gelockert. Die Entwickelung der Aachen 
mit breitem stumpfem Fliłgel versehenen Samen dauert ein Jahr.

Y orkom m en: In den Alpen und \oralpen; im Innthal 
weit nach Baiern vordringend aber hier nur Dis 1500 Meter 
Meereshohe; iibrigens im sudostlichen Europa, in Russland, 
Sibirien; im mittlen und nordlichen Deutschland nicht selten in 
Waldungen angepflanzt, besonders auf kalkreichem oder Bitter- 
erde haltigem Boden; in den Alpen von 1000 bis 2500 Meter 
emporsteigend, in warmeren Gegenden yerkriippelt. In der 
Scliweiz erstreckt sieli der natiirliehe Verbreitungsbezirk auf 
die Kantone Graubiindten, Tessin, Wallis und die Ilochgebirgs-



tfffrdjenłmunt,





region von Waadt, Bem, Uri, St. Gallen, Appenzell. In Ober- 
baiern ist nach Sendtner die untere Grenze 910 M. Aut' der 
Strecke von St Maurice bis Martigny steigt sie bis zur Thal- 
solile herab; im Centrum der grossen Thalebene bei Sion tritt 
sie erst bei 1100 M. auf. Oberhalb Trafoi ani Ostabhang des 
Stelvio steigt sie bis 2400 M. empor.

B liitb ez e it: April, Mai.
A nw endung: Sehr gutes Bauliolz, auch fur Schiffsmasten 

sowie ais Brennholz gescliatzt; (las Holz ist gegen Niisse sehr 
widerstandsfaliig, daher vorziiglich geeignet zum Bergbau, zu 
llblirenleitungen; durcli Abzapfen gewinnt man den venetiani- 
schen Terpenthin (T e re b in th in a  veneta); im Herbst gewinnt 
man aus dem verwundeten Baum das Orenburger Gummi, in 
sudlichen Landem, bisweilen auch bei uns in lieissen Sommern, 
schwitzen die Nadeln Mannit (M anna la r ie in a  s. M anna von 
B rianęon) aus. An alten Larclienstammen wachst der officinelle 
Larchenschwamm: B olyporus o ffic in a lis  Fr. (Fungus Laricis 
s. Agaricus chirurgorum). Fur Parkanlagen eignet sieli die 
Larche nur im Gemisch mit anderen Nadelliolzern. Im Friili- 
jalir sind jungę Larelien ais Einsprengung in einem Bestand von 
Fichten und Birken von reizender Wirkung durcli ilir zartes 
Griin und ilire rosenrothen weibliclien Bluthen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  94.
A ein Zweig m it Zapfen, B ein bliiliender Zweig, beides in natiirl. 

Gr.; 1 eine woibliche Bliithenschuppe, Lupenvergr., 2 die beiden Samen- 
knospen, elienso, 3 das Staubblatt, ebenso. 4 eine Zapfenschuppe von 
der Rilckseite, natiirl. Gr., 5 dieselbe von der Innenseite, ebenso, 6 ein 
Same, ebenso.



Monoootyledoneae

Der Hauptunterschied diesel* Gruppe von den Dicotyledonen 
sowohl wie von den Gymnospermen und Gefasscryptogamen liegt 
im Yerlauf der Gefiissbiindel. I!ei den drei genannten Gruppen 
yerlaufen die Gefassbiindel in longitudinaler Richtung oscillirend, 
d. h. sie weichen im Stengelunifang abwechselnd nach rechts 
und links ans; es bleiben daher, da das Ausweichen des Nachbar- 
biindels in entgegengesetztem Simie stattfindet, zwischen je zwei 
Btindeln auf dem Tangentensehnitt maschenforniige Fiillgewebs- 
massen iibrig. Hei den Gymnospermen und den meisten Dicoty
ledonen bilden sieli die Gefassbiindel sowie die zwischen den 
Biindeln liegenden Fiillgewebsmassen nach aussen wie nach 
innen durch Folgemeristem kurzere oder liingere Zeit fort, wo- 
durch die maschenformigen Fullgewebsmassen zu radial ge- 
streckten Biindeln, Strangen oder Platten, den sogenannten 
Markstrahlen, sieli entwickeln. Die Monocotyledonen besitzen 
natiirlich keine Markstrahlen. Die Gefassbiindel yerlaufen in 
Stamm und Bliittern gerade, ohne Maschenbildung; in Folgę 
dessen erscheint der Stamnupierschnitt durch ihre durchschnittenen 
Strange punktirt und Ach sen- und Blattgebilde sind meist liings-



streifig ćlurch die Nerven, cl. li. durch die Gefassbundel. Die 
Bluthen haben meistens 3 ais Grundnahl, seltner 2, niemals 5, 
durch Abort bisweilen kleinere Zahlen. Es ist meistens ein 
Cotyledo entwickelt, bisweilen fehlt derselbe, niemals sind es 
Kwei oder melire.



Fam. 6. Naiadeae.

Wasserpflanzen oder Sumpfpflanzen mit schwimmenden oder 
untergetauchten Blilttern, mit verganglichen oder dauernden 
Stamnien, iu siissem und salzigem Wasser, auf salzlialtigem und 
salzarmem Boden; Bliitlien meist oline Perigon, hypogynisch, 
mit monocarpeni oder apocarpem Carpell, mit 1 knospigen 
Fachem; Schliessfruchte 1 bis mehre, lsamig; Keim mit kleinem 
Cotyledo und langer Radicula, oline Eiweiss, meist campylotrop; 
Bliitlienstand kolbenartig, der Kolben meist sehr żart. ldine 
an Gattungen arme aber in manchen Arten sehr gesellig auf- 
tretende ii ber den grossten Theil der Erde yerbreitete Familie. 
L)ie Bliitter, besonders wenn sie sch wini men, bilden einen 
wielitigen Bchutzort fur den Laich von Fischen und Reptilien 
sowie fur Schnecken und zahlreiche andere Weichthiere. In 
Kaniilen sind die Bfianzen bisweilen der Bchifffahrt binderlich.

Tribus und Gattungen:
Trib. 1. Potameae.

Carpell mehrblattrig.

G att 3 2 . Potam ogeton . L.
Bliitlien androgyniscli; Typus: 4, 4, 1—4, 4. Bliitter mit 

deutlicher Sjireite; Rliizom wurzelnd; Bpaltlruclit ttlieilig.



Gatt. 33. R uppia L.
Bliithen androgynisch; Perigon verkiimmert; Staubbliitter 2; 

Carpellblatter 4; I!luzom żart; Spaltfrucht 4theilig.

Gatt. 34. Z an ichellia  L.
Bliitlien monoecisch; miinnliche und weibliehe Bliithen von 

einer gemeinsamen Scheide umschlossen; Carpellblatter 4 — 8; 
Spaltfriichte nussartig, gestielt.

Trib. 2. Eunaiadeae.
Carpell lhlattrig.

Gatt. 35. N aias L.
Monoecisch oder dioecisch; Fruchtknoten frei in den Blatt- 

achseln; Staubbliitter einzeln, von einer Spatha umschlossen.

Gatt. 36. Zostera L.
Monoecisch; zahlreiche Bliithen auf einein von einer hiiutigen, 

am Ende blattigen Spatha eingesehlossenen Kolben; Frucht nuss
artig, hangend.

Gatt. 37. P osid on ia  Konig.
Bliithen gynandriscli, in geringer Anzahl von einer kurzeń 

2blattrigen Spatha umschlossen; Staubbliitter 9, die 0 iiusseren 
fruchtbar, die 3 inueren steril; Fruchtknoten mit sternformig 
gelappter Mundung.



AUT EN:

H2. Potamogeton L.

T)ie folgenden Arten bilden niihere Verwandtschaftsgruppen:
1) P  nałam, oblongus, fluitans, spathulatus, rufercens, plantagineus,
2) P. lucern und decipiens, 6) P. pectinatm und marimts, 4) P. pusillus, 
compressus, acutifolius, obtusifolius, mucronatus, rutilus, trichoides
I)ie meisten Arten dieser Gattung sind kosmopolitisch.

Stam m  1: H etero p h y lli. Verschiedenbliittrige. 
Blatter wechselstiindig, nur die Stiitzblatter der Kolben 
opponirt, die obersten bei der ausgewachsenen I‘Hanzę 
schwimmend, nacli der Gestalt und oft auch der Gewebe- 
forni nacli von den untergetauchten verscliieden.

1) Stiitzblatter alle lederig und schwimmend.
Schwimmende Blatter am Grunde mehr oder weniger 

deutlich herzformig; Blattstiele oberseits flach oder rinnig: 1.
Schwimmende Blatter ani Grunde verschmalert oder

abgerundet; Blattstiele beiderseits g e w o lb t ..................... 2.
1. Schwimmende Bliitter eirund-langlich; Blattstiele ober

seits seicht r i n n i g .......................... 95. P. nałaml) L.
Schwimmende Blatter liinglich, die obersten eirund; 

Blattstiele oberseits flach . 96. P. oblongus -) Viviani. 1 2

1) Schwimmend, weil dio oberen Blatter auf dem Wasser schwimmen.
2) Liinglich, wegen der Blattform. Bioso Art ist vielleicht nur Form 

der vorigen. Zur sicheren Unterscheidung lcse man die der Abbildung 
beigefugte Diagnose nach.



2. Schinnnende Bliitter liinglicli-lauzettlich oder eirund, 
am Gruiule spitz oder abgerundet: 97. P. fluitans1) lltli.

Schwinnnende Bliitter lederig, eirund-liinglich, stumpf, 
ani Grunde vorgezogen: 98. P. spatliulatus2) Schrader.

2) Sttitzblatter den Stengelbliittern iilmlich, nur die 
spiiteren schwimmend, diese entweder lederig 
oder hiiutig; bisweilen fehlen die schwimmenden 
Bliitter.

Untergetauehte Bliitter s i t z e n d .................................... 1.
Alle Bliitter g e s t i e l t ......................................................... 2.

1. Bliithenstiele mich oben ilicht verdickt; frische Friichte 
spitz berandet; Stengel einfach:

99. P. rufescens3) Schrad.1)
Bliithenstiele nach oben yerdickt, frisclie Friichte stumpf 

berandet; Stengel sehr iistig; untergetauehte Bliitter zu- 
gespitzt, am Grunde yerschmiilert:

100. P. gramineus6) L.
Bliithenstiele nieist nach olien yerdickt; frische Friichte 

kielrandig; Stengel sehr iistig; untergetauehte Bliitter 
spitz, am Grunde abgerundet, halli stengelumfassend:

101. P. nitens«) Weber.7)
2. Schwinnnende Bliitter fast herz-eiformig; Bliithenstiele

1) Fluthend.
3) Spatelfiirmig, wegen der Blattform.
3) ROtlilich.
4) H. A. Schrader, 1767 — 1836, seit 1802 Direktor des botanischen 

Gartens zu Gottingen, besonders verdient nm die deutsche Flora.
5) Grasiihnlich.
6) Schimmernd.
7) F. Weber, 1781 —1823, zuletzt Professor der Medizin in Kieł, gali 

mit Mohr ein botanisebes Taschenbuch heraus.



nacli oben niclit verdickt; frische Friichte stumpfrandig; 
Stengel iistig . . . .  102. 1\ Hornemanni') Meyer.

S ta m m  2: H o m o p liy lli . Gleiclibliittrige. Ganze 
Pflanze untergetauclit, nur zur Bliithezeit die Aeliren 
iiber die WasserfUiche tretend. Stengelbliitter wendel- 
stiindig, die Stutzblatter opponirt, alle liiiutig; lanzettlicli- 
langlich-eirund.

Bliitlienstiele nacli olien verdickt; Bliitter gestielt siige- 
z a h n i g ...............................................103. P. lucens2) L.

Bliitlienstiele nacli oben niclit verdickt, Bliitter sitzend:
Bliitter g la ttrand ig ...............................................................1.
Bliitter ani Bandę rauh, g l a t t ..........................................2.
Bliitter ani Bandę kleingesiigt, wellig kraus . . . .  SI.

1. Bliitter aus abgerundetem, sitzendem Grunde eirund- 
liinglich, stumpf, staclieLspitzig:

104. P. decipiens Molte 3).

Bliitter aus eiforniigem, lunfassendein Grunde verliingert 
liinglich oder lanzettlich, stumpf, welirlos:

105. P. praelongus *) Wulf4).

2. Bliitter aus lierzforniigem, umfassendern Grunde eirund
oder eirund-lanzettlich . . . 106. P. perfoliatus0) L. 1 2 3 4 5 6

1) Nacli dem diiiiisehen Botaniker Hornemann (1801 — 1841).
2) Leuchtend.
3) E. F. Nolte, weiland Professor der Botanik Ln Kieł, verdient um 

die Flora Holsteins.
4) Sehr lang; bezieht sich auf die Blattform
5) F. X. v. Wulfen (1728— 1805), lebte ais Abt und Professor der 

Physik in Klagenfurt, schrieb auch iiber Pllanzen.
6) Durchwachsen.



•3. Bliltter sitzend, lineal-langlieh, kurz zugespitzt:
107. P. crispusx) L.

Stam m .3: C hloephylli. Grasblilttrige. Ganze Pflanze 
untergetaucht, nur zur Bliithezeit die Aehren iiber die 
Wasserfliiclie tretend; Bliltter grasartig, gemm lineal, alle
gleichgestaltet, sitzend; die Stengelbliitter wendelstiindig; 
die Stiitzbllitter opponirt.

Stengel geflugelt p lattgedriickt......................................... 1
Stengel stielrund oder plattgedriickt, aber fliigellos . 2

1. Bliltter stinnpf, kurz stachelspitzig; Aehren 10— 15-
b l u t h i g .................................... 108. P. compressus1 2) L.

Bliltter haarspitzig; Aehren 4 — G bluthig:
109. P. aaitifolius3) Lk.

2. Bliitter stumpf, kurz s tach e lsp itz ig ............................... 3
Bliltter nielir oder weniger s p i t z ............................... . 4

3. Stengel zusannnengedruckt mit abgerundeten Randem; 
Aehren,stiele nicht liinger ais die Aelire:

110. P. obtusifolias4 5) M. K.s)

4. Bliltter ziemlich sj)it,z, kurz stachels])itzig, 3 — 5nervig;
Fruchte scliief liinglich . . . .  111. P. pusillus6) L.

Bliltter borstlich lineal, zugespitzt, lnervig, aderlos; 
Fruchte halbkreisrund:

1) Kraus, bezieht sieli auf das Blatt.
2) Zusammengedriickt, wegen dos Aachen Stengols.
3) Spitzblattrig .
4) Stumpfblattrig.
5) Zuerst in der von F. C. Mertens und W. 1). J. Koch heraus- 

gegebenen Flora von Doutschland von Rohling so genannt.
6) Das niedliche (Pusselchen).
F lo ra  II. 4



112. 1\ trichoidesl) Chamisso1 2) und Schleclitendal.
Hliitter verschmalert-zugespitzt, 3nervig; Friichte klein, 

liinglich-eiformig, auf dem liiicken stumpf:
113. P. rutilus3) Wolfgang.

Stam m  4: C oleophylli. Scheidenblattrige. Die 
ganze Pflanze untergetaucht, nur zur Bliithezeit die 
Aehren iiber die Wasserfliiche tretend. Hliitter grasartig, 
genau lineal, alle gleichgestaltet, wendelstiindig, ani Grunde 
scheidig; die Scheide an die Nebenbliitter angewachsen.

Friichte schief, verkehrt eiformig, halhkreisrund, zu- 
sammengedriickt, im trocknen Zustand auf dem liiicken 
gekielt, mit kurzeni, aufsteigendem Staubweg:

114. P. pectinatus4 5) L.

Friichte fast kugelig, im trocknen Zustand runzelig, 
auf dem liiicken breit abgerundet und kiellos, mit breiter, 
sitzender Miindung, oline Staubweg: 115. P. marinus6) L.

Stam m  5: E n an tiop h y lli. Ganze Pflanze unter
getaucht, nur die Aehren walirend der Bliithezeit iiber 
das Wasser tretend; Hliitter durchscheinend, alle opponirt.

Aehren gabelstiindig, kurz gestielt, nach dem Yerbliihen 
zuriickgebogen; Friichte im trocknen Zustand zusammen- 
gedriickt, breit gekielt, geschniibelt: 115. /'. densua#) L.

1) H aarartig  wegen der Blattform.
2) Adalbert von Chamisso (1781 — 1838), der beriihmte Dichter und 

Botaniker.
3) Rotblicli.
1) Kammformig.
5) Am Meeresstrand wachsend.
6) Dicht.



33. Ruppia L.
Antherensaekchen langlich; Friiclite eiformig, schief-

au frech t......................................... 117. R. maritimał) L.
Antherensiickchen fast kugelig; Friiclite fast halbinond- 

fórmig-eiformig, ans stumpfer Basis aufstrebend:
118. R. rostellata2) Koch.

34. Zanichellia L.
Frucht kurzgestielt; Staubweg von der halben Liinge

der F ru c h t .................................... 119. Z. pallustris3) L.
Frucht ziemlich langgestielt; Staubweg so lang wie

die F r u c h t .....................180. Z. pedicellata Wahlb/')
Frucht yiennal so lang wie der Staubweg, fast sitzend:

121. Z. pohjcarpa Nolte.

35. Najas L.
Blattscheiden ganzrandig....................................................1.
Blattsclieiden fein wimperig g ez iih n e lt..........................2.

1. Blattziihne stachelspitzig . . 122. N. maior«) Kotli.
2. Blatter ausgeschweift geziihnt, zuruckgekrunimt:

123. N. minor7) Allioni.8) 
Blatter sehr fein stachelspitzig geziihnelt:

124. N. flexilis9) Kostk. und Selim.
1) Moerbewohnend.
2) (iesclnuibelt.
3) Sumpfliebend.
4) Gestiolt.
3) Ph. Wahlenborg (1780 —1851), berulimter schwedischer Pflanzen- 

geograph.
6) Die grossere-
7) Die kleinere.
8) C. Allioni (1725— 1804), Professor der Botanik zu Turin.
9) B iegsam .

4*



36. Zostera L.

Blatter 3nervig; Fruchte gerillt: 125. Z. marina L. 
Blatter lnervig; Fruchte glatt:

126. Z. nana ') Roth.

37. Posidonia Kon.

Bliithenstand cymatisch-dicliotonnscli:
127. P. oceanica L.

1) Die zwergliafte.
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Laichkraut.

Stengel einfach 1 — 2 M. lang; Bliitter langgestielt, 5nervig, 
die untergetauchten langlich-eirund oder lanzettlicli, wendel- 
standig, die heiwortretenden aus herzfbrmigem Grunde eirund- 
langlicli, lederig, opponirt; Bliitlien gedriingt am zolllangen 
cylindrischen Kolben; Niisse steiuartig, zusammengedriickt, ani 
Eiicken stumpf; Kolbenstiel naeli oben nicht verdickt, meist 
langer ais der Kolben. Das Rhizom ist bei allen Arten dieser 
Gattung perennirend. Stengel stielrund, bis rabenfederkieldick. 
Zur Bliltliezeit sind die untergetauehten Bliitter geschwimden; 
die scliwimmenden Bliitter sind bis 10 Cm. lang, bis 5 Cm. breit; 
die Blattstiele oberseits flach.

Y orkom m en: Stehende und langsam fliessende Gewiisser, 
durcłts ganze Gebiet gemein; ausserhalb des Geb. durch Europa, 
Asien, Australien.

B liltlieze it: Uni Johanni und spiiter, bis zum Herbst.
Anwendung :  Sehr niitzlicli fur Teiche ais Schutz des 

Fisclilaichs. Besonders Karpfen und Hechte bewahren gem 
ihren Laich unter den scliwimmenden Bliittern dieser und anderer 
Arten. Am Taee fhlirt das Laub, wie bei fast allen Wasser-



pflanzen, dem Wasser Sauerstoff zu. Das Rliizom wird von 
einigen Yolksstammen in der Gegend des Ural verzelirt. Scliweine, 
Ziegen und Rindvieli fressen die ganze Rflanze der meisten 
Laichkriluter, die Pferde und Selmie verschmlihen dieselben. 
Manche Wasservogel, besonders die Bisamenten, naselien den 
Samen. An vielen Orten benutzt man das Kraut ais Diinger. 
Die schwimmenden Blatter dieser und anderer Arten leiden oft 
durch Kafer (Donacia, Haemonia), Raupen (Nijmphula potamogalis) 
und Blattlause (Aphis nympliaeae).

F o r men: /? proliocus: Stengel und Blattstiele selir ver- 
liingert, Blatter bisweilen nur lmlb so breit. Syn. P. serotinus 
Schrad.

A b b ild u n g e n . T af o l  95.

A oin Zweig der Pflanze in naturl. Grdsse, 1 eine Bliitlie, Lupen- 
vergr., 2 ein Staubblatt, ebenso, 3 das Carpell, ebenso, 4 reife Friichtęhen, 
5 eine Frueht, vergr5ssert.
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Langblattriges Laichkraut.

Syn. P. połyyonifoliws Pourr.
Der vorigen durcliaus almlicli, von der sie vielleiclit nur 

Form ist, aber durch folgende Merkmale zu unterselieiden:
Untergetauchte Bliitter lanzettlieh, scliwimmende lederig, 

langlich, oberste eirund und ani Grunde etwas lierzformig; 
Bliitlienstiele oberseits seiclit rinnig; frisclie Friiclite zusammen- 
gedriickt, ani Rande stumpf.

Y orkom m en: Siimpfe und Moorbriiche des westlichen und 
nordwestlichen Gebiets: Hagenau, Bitsch, Bruyeres, Ramberviller, 
Coblenz, Bonn, an der Miindung der Sieg, Cleve, Dolmen in 
Westphalen, Mainz, Koln, Trier, Waghiiusel, Pinia im Egelsee, 
Muckenberg, Lutticliau, Coswig, Hamburg, Lesumer Moor, 
Hannover, Borkum, Osnabriick, Lauenburg, Holstein, aucli in 
Baiern bei Małek, in Schlesien, Nurnberg, Erlangen, Tirol u. s. w.

A bbildungen. T afel 96.
Bruchstiicke der Pflanze in natiirl. Gr., 1 eine Bliithe, Lupenvergr.; 

2 eine Trucht.



Syn. P. oblongus Meyer.
Blatter alle langgestielt; die untergetauchten zur Bliithe- 

zeit verlangert lanzettlich, hiiutig, durchscheinend, die schwim- 
menden langlich - lanzettlich - eirund, am Grunde spitz oder ab- 
gerundet; Blattstiele dreikantig, oberseits gewolbt; Bluthenstiele 
kanni verdickt; Fruchte im frischen Zustand zusammengedriickt, 
ziemlicli spitz berandet.

Y orkom  men: In Flussen, ziemlicli selten: Schweiz, Yogesen, 
Rheinpfalz, Westplialen, Nordbbhmen, zerstreut durcb's nord- 
liclie Gebiet, Hannover, z. B. in der- Werra, Fulda und Weser 
bei Miinden, hiiiifig in Nordhannover, Biitzow, Netze-Kanal boi 
Neu-Dessau, Passarge in Braunsberg, Leobschiitz und Woisclmick 
(Schlewien), stellenweis im nordlichen und stidlichen Baiern, in 
Schwaben. In manchen Gegenden felilt sie ganz, so z. B. in 
Thuringen, in Tirol. Uebrigens zerstreut.

B lu tlie z e it:  -iuli— August.
F o rm en : (i stagnatilis: Untergetauchte Blatter weniger 

durchscheinend. So in Griiben und Pfiitzen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  97.
A unterer Theil der Pflanze, B oberer Theil, nat. Gr. i  eine Bliithe, 

Lupenvergr.
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Untergetauchte Blatter hilutig, durchscheinend, unterste 
schmal lanzettlich, lang, keilig in den Blattstiel verschmalert, 
obere allmahłig melir langlich, in den langen Blattstiel hinab- 
laufend, scbwimniende lederig, eirund - langlich, stumpf, ani 
Grunde Yowezoiren 2 — d Mai khrzer ais der Blattstiel; Blhthen- 
stiele nicht verdickt; frische Frliclite linsenformig zusannnen- 
gedruckt, spitzrandig.

V orko mm en: Biicdie des westlichen Gebiets: Iiheiupfalz, 
Unterelsass, Uelzen in der Hardau, Limbach bei Saarbrucken. 
Sie fehlt in vielen Gegenden giinzlich, so z. B. in Thiiringen, 
Schlesien, Tirol, bei Bonn, bei Coblenz u. s. w.

B lu th ez e it: Juli — August.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  98.
Ein Sttick der Pflanze in natiirl. Grosse-



Syn. P. semipellucAditm K. P. obseurum DC. P. serratum 
Rth. P. fluitans Sm. P. annulatum Balb. P. alpinum Bali), 
P. jnirpurescens Seiclel, P. obtusus DC.

Untergetauclite I Milfcter des einfachen Stengels sitzend, 
liiiutig, durchscheinend, lilnglicli-lanzettlieli, nacli beiden Enden 
etwas versehmalert, ani I bindę glatt, schwinnnende lederig, ver- 
kelirt eiformig, stumpf, in den Pdattstiel ver.schmiilert, welcher 
kiirzer ais das Blatt; Aelirenstiele niclit verdiekt; frische Friiclite 
linsenforniig zusainmengedriickt, spitzrandig. Bisweilen ist die 
Pflanze rotlilich angeflogen.

Y ork  oni men: Stehende Gewasser; selir zerstreut; selten 
in den Alpen, hilufiger im nbrdlichen Celiiet, Preussen, Selilesien, 
liaufig in Hannover, im oberen Saalgebiet von Saalfeld aufwarfcs, 
haufig in Tirol, seltner in Thuringen, Sachsen, im Elsass.

B lu th e z e it :  Juli August.

Ab b i Idu n gen. T afel 99.
A ein Zweig in natiirl. Gr., 1 eine Bliitlie, 2 dieselbe von der Seite> 

3 ein Perigonblatt, 4 Carpell and Staubblatter, 5 eine Fracht. Figg. 
1 — 5 bei Lupenvergr. 1

1) Die rotliliche Farbo tritt liaufig erst beim Trocknen hervor.











100. Potamogeton gramineus L.

Grasartiges Laichkraut.
Syn. P. lieteropliyllus Sclireb.
Stengel selir iistig; untergetauchte Bliitter hiiutig, durcli- 

sclieinend, lanzettlicli lineal oder schmiiler oder breiter lanzett- 
lich, zugespitzt, nacli dem Grunde verschmalert, sitzend, etwas 
rauhrandig, die oberen kiirzer, Greifc lanzettlicb bis eirund, lang- 
gestielt, griin, lederig, diese bisweilen felilen; Kolbenspiudel 
nacb oben verdickt, dicker ais der Stengel; frisebe Fruchte 
zusanimengedriickt, stumpfrandig. Obere und untere Bliitter 
auffallend verschieden, obne Uebergiiiige.

Yorkom m en: Fliessende und stebende Gewiisser; yerbreitet.
B 1 ii t li e z e i t : J uni — August.
Form en: Nacb Tiefe und Stromstarke des Wassers ist die 

Fflanze selir variabel. lvocb unterscheidet folgende Haupt- 
forrnen a graminifolius: untergetauchte Bliitter lanzettlicb-lineal, 
nacb beiden Enden yersclimalert, sclrlaff; Stengel verlangert. 
fi lieteropliyllus: untergetauchte Bliitter kiirzer, zuruckgekriiinmt, 
nieist starrer. F. gramineus fi lieteropliyllus Fries. y Zizii: 
Doppelt liis dreifacli so gross wie die Formen « und fi, die 
oberen Bliitter besonders stumpf, aber stets mit einer Stacliel- 
spitze verseben und oft auffallend wellig.

A bbildungen. T afel 100.
A ein Zweig der Pflanze in nat. Gr., 1 eine Aelire, 2 eine Bliitlie, 

Lupenvergr., 3 eine Frucht, ebenso, 4 dieselbe im Langsschnitt.
Anmerkung. Fiir die Form lieteropliyllus Schreber vergleiclie 

man die ganz abweicliende Bescbreibung bei Mossler. Altona 1815.
S. 207.



101. Potamogeton nitens Web.

Glanzendes Laichkraut.

Untergetauclite Bliitter hiiutig, durchscheinend, lanzettlieli 
oćler lineal-lanzettlich, spitz, grannenlos, am Gruncie abgerundet, 
hall) stengelumfassend, et was rauhrandig, seliwimmende liinglich- 
lanzettlich, in den Stiel yerschmiilert, lederig, diese bisweilen 
fehlend; Aehrenstiele meist gegen die Spitze verdickt; trockne. 
Friiohte zusammengedrilckt, am Rand gekielt; Stengel selir iistig

Y orkonim en: Fliessende und steliende Gewiisser; liiiufiger 
nur in Norddeutschland, bei Tilsit in der Memel, im Mauersee 
bei Lbtzen, bei Wittenberg, im Egelsee bei Pirna, Ahrensburg 
und Wilhelinsburg bei Hamburg, Holsteinische Seen, nbrdliehes 
Hannover, Schlawaer See und bei Josephshof in Schlesien.

B lu th e z e it :  Ju li— August.
F o rm en : a salicifolius: untergetauclite Bliitter lineal- 

lanzettlich, grade; Stengel verliingert. fi heterophyHus: unter- 
getauclite Bliitter kiirzer, lanzettlich, manchmal eilanzettlich, 
zuriickgekriimmt; Stengel kiirzer, sehr iistig. Syn P. curvifolius 
Hartm.

A b b i l d u n g  en. Tafel 101.
AB Die Pflanze in naturl. Gr., 1 Bliithe, 2 Frucht, Lupenvergr.
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102. Potamogeton plantagineus Ducroz. 

Wegbreit — Laichkraut.

Syn. P. Hornemanni Meyer. P. coloratus Horn.
Alle Bliitter gestielt, hiiutig, durchscheinend, glattrandig, 

die untergetaucliten lanzettlich, die schwinunenden fasfc herz- 
eiformig; Blattstiele liall) so lang wie die Bliitter; Bliitlienstiele 
nicht yerdickt; Friichte zusanunengedruckt, stumpfrandig; Stengel 
ilstig.

V orkom m en: Stehende Gewiisser; am Rhein in West- 
plialen, Rheinproviuz, Mainz, Hannover, im Limeburgischen, 
Ostfriesland, Oldenburg, Holstein, Lauenburg, Oscbersleben, Stral- 
sund, zwisclien Wagluiusel und Neu-Lilsslieim in Baden, 
Munchendorf in Nieder-Oesterreich, Melnik in Bolimen, Sclilesien.

B liitlieze it: Ju li— August.
F o rm eu : a Bliitter grasgrun: P. ylantatjinem s. str. 

/9. Bliitter weinrothlicli, Aehrenstiele roth: P. coloratus Horn.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  102.
A B Zweige der Pflanze in nat. Gr., 1 Bluthe bei Lupenvergr.



103. Potamogeton lucens L.

Durchscheinendes Laichkraut.

Syn. P. acuminatus Schulim.
Stengel stielrund, iistig; Bliitter gestielt, alle untergetaucht, 

hiiutig, durchscheinend, eirund. - lanzettlich, staclielspitzig, am 
Rande feingesagt rauli; Bliithenstiele mich oben verdickt; frische 
Friichte zusammengedruckt, ani Ibinde stumpf, sc.hwach gekielt; 
Nebenblatter sehr breit, tutenformig zusammengeschlagen.

V orkom rnen: Stehende und fliessende Gewiisser, fast 
durcli s ganze Gebiet zerstreut.

B Iiitheze it: duli — August.
F o rm en : Bisweilen ist die Blattlamelle kiirzer und schnialer, 

mit dorniger Spitze versehen: P. acuminatum Schuhin. Bei 
dieser Form ist bisweilen bei den unteren Bliittern die L am ina 
bis aut den Mittelnerven geschwunden. Ausserdem unter- 
sdieidet man u oualifolius mit eiformig-langlichen, kurz zuge- 
spitzten Bliittern von der Liirige der Aelirenstiele. f) uulgaris 
mit grossen, liinglich-lanzettliclien, spitzen Bliittern, welche 
liinger sind ais die Aelirenstiele. y longifolius Gay. mit verlangert- 
lanzettlichen, 18 — 20 Cm langen Bliittern. So im Schweizer 
d ura.

A b b i ld u n g e n .  T a f o l  103.

A ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr., 1 ein Blatt, 2 eino Bliithe, 
3 eino Fracht, 4 ein Blatt der Var. acuminatus. 1 — 4 bei Lupenvergr.
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104. Potamogeton decipiens Nolte.

Noltes Laichkraut.

Blatter alle untergetaucht, hiiutig, durchseheinend, mit ab- 
gerundetem Grunde sitzend, eirund-liinglich, stumpf, stachel- 
spitzig, glattrandig; Bluthenstiele mich oben niclit verdickt; 
sonst der yorigen iihnlich. B. bis 7,5 Om. lang, iiber 2,5 Cm. 
breit.

V orkom m en: In Schleswig, bei Kieł, im Schallsee uiul 
in der Bille im Lauenburgischen, bei Verden in Hannover, bei 
Fiirstenwalde in der Spree, im Liepnitzsee bei Biesenthal, bei 
Trachenberg, vor Marienau bei Breslau, Klenauer Hee bei Berent, 
8ee von Iiedigkeinen bei Allenstein. Ueberhaupt sehr zer- 
streut und stellenweis fehlend wie z. B. in der Rheinprovinz. 
Hie und da kommt sie in der Sehweiz vor wie z. B. im 
Leman-See.

B liith eze it: .Juli—August.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  104.
Ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr., 1 eine Bliithe bei Lupenver- 

grdsserung.



105. Potamogeton praelongus Wulf. 

Langes Laichkraut.

Syn. P. lucms Weber. P. flexuosum Schleich. P. flexi- 
caulis Dethard. P. acuminatam Wahlenb.

Schwimmende Sfcengel stielrund, liin- und hergebogen, sehr 
lang, unten einfach, nacli oben schwach veriistelt; Bliitter alle 
untergetaucht, liiiutig, aus eiformigem, umfassendem Grundę ver- 
langert lanzettlich oder lanzettlich, stumpf, wehrlos, an der 
Spitze kappenfórmig zusainmengezogen, glattrandig; Aelirenstiele 
rothlich, niclit verdickt; getrocknete Frilclite zusammengedriickt, 
auf dem Rucken fUigelig gekielt, hanfkorngross. B. bis 13 Cm. 
lang, bis 2,5 Cm. breit, meist sclmialer.

Y orkom m en: In Fliissen und Landseen; in den Alpenseen 
der Schweiz, in Krain im Laibaclifluss, bei Wien, felilt in Tirol 
sowie im ganzen mittlen Gebiet, in Bohmen bei Niemes, Fried- 
land, Karlsbad, in Schlesien bei Primkenau unweit Glogau, bei 
Dresden in der wilden Weisseritz, in der 1’artlie liei Schbnefeld, 
bei Leipzig in Tilmpelu bei Waliren, durcli den grossten Theil 
von Norddeutschland: Holstein, nordliehes Hannover, durch 
Brandenburg und Preussen (z. B. Biitzow, Losnitz u. s. w.), 
Posen (See liei Lissa u. a. a. O.), Mec-klenburg, (Schwerin u. a. O.)

B liith ez e it: Juli—August.

A bbildungen. T afel 105.
AB Zweige der Pilanze in natiirl. Gr., 1 eine Bliitlie, 2 eine Fruelit, 

beide bei Lupenvergr.
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106. Potamogeton perfoliatus L.

Durchwaclisenes Laichkraut.

Stengel etwas iistig, reieli bebliittert, ani besten bei 3 bis 
5 P’uss Wassertiefe gedeihend; Bliitter alle untergetauclit, durch- 
scheinend, ans lierzfiirmigem umfassendem Grunde eiformig oder 
eirund-langlieli, etwas rauhrandig; Aelirenstiele niclit verdickt, 
liinger ais die Bliitter; Perigonblatter oben einwiirts gebogen 
und zusammengeneigt; Antheren selir gross; frisclie Friicbte 
zusammengedruekt, stumpf berandet.

Das lange, kriechende, gegliederte Bhizom treibt lange, 
stielrunde, scheinbar zweitlieilige, dielit bebliitterte Stengel. 
Bliitter stumpf, fiinfnervig. Nebenbliitter nur an der Spitze des 
Stengels, hiiutig, eirund. Aeliren liinglicli, aufreeht.

Y orkom m en: Fliisse und Pfiitzen, ziemlicli dureh das 
ganze Gebiet zerstreut.

B liitlieze it: Juni —August.
F o r men: Bisweilen sind die Bliitter weit liinger, aus lierz

formigem Grunde liinglicli-lanzettliŁdi: Potamogeton Loeselii auct.

Abbildungen. T afel 106.
A B Stengel der Pflanze in natiirl. Gr. 1 eine Bliithe, 2 eine Fruclit- 

iihre, 3 eine Frueht; Fig. 1 —3 Lupenvergro$serung.

F lo ra  II. o
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107. Potamogeton crispus L.

Krauses Laichkraut.
Stengel gabelspaltig, flachgedriickt; Blatter alle unter_ 

getaucht, hautig, durchscheinend, sitzend, am Grunde abgerundet, 
Jineal-liinglich, ziemlich stumpf, kurz zugespitzt, kleingesug^ 
wellig kraus; Aehrenstiele meist liinger ais die Blatter, ni 
verdickt; Aehren kurz; Perigonblśitter fast nierenformig; Frtickte 
zusammengedriickt, hakig geschnabelt. Das kriechende, ver_ 
iistelte Rhizom treibt scheinbar zweitheilige, meist etwas r<"pl,_ 
liche, fast yierkantig zusammengedriickte Stengel. Blatter <lrej. 
nervig, die oberen starker durchscheinend ais die unteren. f)je 
Scheiden fehlen ganz. Aehren G — 9 bliithig.

Y orkom  men: Stehende und fiiessende Gewasser, fast duj-ch 
das ganze Gebiet zerstreut, in Thiiringen sehr hiiufig; selten im 
siichsischen Yogtland.

B lu th eze it: Ju n i—August, bisweilen schon im Mai.

Abbildungen. T afel 107.
A ein Stengel der Pflanze in natiirl. Gr. 1 eine Bltithe, ebenso, 

2 dieselbe bei Lupenyergr., 3 ein Staubblatt und Perigonblatt, ebenso, 
4 eine Anthere, ebenso, 5 Quersebnitt durch die Fiuchte, ebenso.
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108. Potamogeton compressus L.

Gefliigeltes Laichkraut.

Stengel geflugelt-plattgedriickt, verastelt; Blatter alle unter- 
getaucht, hiiutig, durchscheinend, sitzend, gemm lineal und sehr 
lang stumpf mit kurzer Stachelspitze, vielnervig mit 3 — 5 
starkeren Nerven; Aehren cylindrisch, 10 — 15 bliithig, anfang- 
licJi sehr kurz gestielt, zuletzt langgestielt und oft unterbrochen.

Der kriechende Wurzelstock ist mit zahlreichen Faser- 
wurzeln besetzt und treibt lange, iistige, unaclit zweitheilige 
Stengel.

Y orkom m en: In stelienden und lang,sam tliessenden 6e- 
wassern, durch das ganze Gebiet zerstreut.

B lilth eze it: Juni— August.
F o r men: (i mucronatus Schrad. (ais Art). Ist eine form a 

p u sil la unserer Art mit schmaleren und weit kiirzeren Blilttern.
Hierher gehort aucli ais Form P. zosteraefolius Schuhm.

A bbildungen. Tafel 108.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Gr. 1 das Ende des Blattes, 

Lupenvergr., 2 der ausgewachsene Bliithenstand, nat. Gr., 3 eine Bluthe, 
4 ein Perigonblatt, 5 eine Prucht, 3 — 5 bei Lupenvergrosserung.



109. Potamogeton acutifolius L.

Spitzblattriges I jaichkraut.

Der vorigen selir iihnlicli, aber durcli folgende Merkn\;i}e 
unterscliieden: Stengel fadenformig dumie; Bliitter alhniilil}ir 
zugespitzt und liaarspitzig, ziemlich lang, linealiscli, vielne:rvlo- 
mit 3 — 5 stiirkeren Nerven und eineni hervortretenden Mitto]_ 
nerven; Aehren 4 — Gbliithig, kurzgestielt, zuletzt rundlich.

Stengel gefliigelt: Bliitter 2,5 — 16 Cm. lang.
V orkom m en: Biiclie und stehende Gewiisser, durcli dus 

gan/.e Gebiet zerstreut, aber niclit iiberall hiiufig, ho z . B. j u  

Tbiiringen wenig verbreitet (Hildburgliausen), am liiiufigsten in 
Holstein, Liineburg, Braunscliweig, Mecklenburg, Pommetn, 
Brandenburg. Saclisen, Hessen, Franken, Scliwaben, Bblimon, 
Koln, Westpreussen. Am liaufig.sten im nordlichen und wefst- 
liclien Deutscliland.

B1 ii t h e z e i t : Mai — August.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  109.

A oin Zweig der Pfianze, in nat. Gr. B Bliithe. 1 mittles Blatt- 
stiick, 2 Blattspitze, 3 und 4 Stengel.stiick, 5 Frucht. 1 — 5 bei Lupfjn- 
yergrosserung.
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9(0. Potamogeton obtusifolius M. et K.

Stumpfblattriges Laichkraut.

Syn. P. gramineum Sm. P. gramineus Gaud. P. com- 
pressum Iith.

Von P. comprmus L., der wie sehr ahulich ist, durch 
folgende Merkmale verschieden:

Stengel fadendunn, iistig, plattgedriickt aber nicht gefliigelt, 
sondern an den Riindern abgerundet; Bliitter etwas kiirzer und 
schmiiler ais bei P. compressm L., am Ende abgerundet und 
mit kurzer Stachelspitze versehen, 3—5nervig, genau linealisch; 
Bluthenstiele so lang wie die (3—20bliithige, ununterbrochene, 
kurz cylindrische Aehre. Friichte kleili, schief eirund, gekielt, 
mit gradem Schnabel.

V orkom m en: Ziemlieli durch das ganze Gebiet zerstreut 
in Bachen und stehenden Gewassern.

B liith eze it: Juli—August, auch schon im .Juni.

A b b i l d u n g e n .  T afel 110.
A ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr. 1 ein Nebenblatt. 2 Blatt- 

spitze, 3 eine Bliithe, 4 ein Perigonblatt mit der Anthere, 5 und 6 eine 
Prucht. 1, 2, 4, 6 bei Lupenvergr., 3 sehr schwaeh vergr., 5 natiirl. Gr.



III. Potamogeton pusiilus L.

Zartes Laichkraut.

Stengel aus dem stielrunden zusammengedruekt, sehr iistig; 
Bliitter alle untergetaucht, hiiutig, durclischeinend, selir sclimal 
liiiealisoli und zienilich lang, ziem lich spitz, kurz stachelzpitzig, 
3 — 5nervig; Aehrenstiel wie der Stengel selir diinn, fadenformig, 
lnehrfach langer ais die kurze, fast kopfige, 4—Bbliitliige. oft 
unterbrochene Aehre; Friiclite seliief-eirund, mit rundgekieltem 
Vorderrand und beiderseits vortretender Linie. Pflanze sclilatf; 
Bliitter absteliend, nieist scheidenlos; Aehre kleili, armblutliig, 
niclit verliingert; Sanien kleili, fast rundlicli.

V orkom m en: Biielie und steliende Gewiisser, zieinlich durcli 
das ganze Gebiet zerstreut, aucli im Salzwasser.

B liith eze it: duli — August, auch sclion im duni.
F o rm en : « maior: Bliitter ziemlicli breit. (ł uulgaris: 

Bliitter etwa lialb so breit. y tenuissimus: Bliitter linienfórmig, 
schmal.

Abbildungen. T afel 111-
Zweig einer Pflanze in naturl. GrOsse, 1 Blattspitze, 2 Aehrcbon, 

3 Bliithe, 4 Blumenblatt, 5 Frucht, 6 dieselbe im L&ngsschnitt. 1—6 bei 
Lupenvei’grSsserung.







112. Potamogeton trichoides Cham. u. Sckl.1)

Haar - Laichkraut.

Stengel fadenformig dunn aber etwas steif, sehr astig; 
Blatter alle untergetaucht, liautig, durchscheinend, opponirt, 
sitzeud, borstlicli lineal, allmalilig zugespitzt, vortretend lner- 
vig, aderlos; untere Nebenbliitter borstlicli, den Blattern alm- 
iich, nur die obersten scheidig; Aehrenstiele fadlich, von der 
Dicke des Stengels, 2 — 3 Mai so lang wie die cylindrische, 
4 —■ 8 bliithige, offc unterbrochene Aehre; Friichte lialbkreisrund, 
flacli-gedriickt, schwach gekielt, grosser ais bei P. pusillus.

Die Art liat Aehnlichkeit mit der vorigen, unterscheidet 
sich aber durcli die Fruclitform, die lnewigen Blatter und durch 
aTOSsere Festigkeit und Steifheit.

V orkom  men: Stehende Gewasser, besonders in der nord- 
deutschen Tiefebene, in der Besenliorst bei Hamburg, bei Trittau, 
Bremen, auf der Insel Sylt, bei Danzig und Soldau, bei Breslau, 
Brieg, Oppeln, Neisse, Gross-Hennersdorf in der Oberlausitz, in 
Posen z. B. bei Czarnikau, im Dorfteicli bei Staykowo, Brom- 
berg, Dresden, Pinia, Prag, Magdeburg, Wittenberg, Berlin, 
Brandenburg, Sclinepfental in Thilringeu, audi bei Jena, Halle 
u. a. a. O. Cadolzburg und Weiher zu Wachendorf bei Niirn- 
berg, ltlieingegend. Sudlich von Prag und Niirnberg selten.

B1 ii t li e z e i t : J uni -  -  August.
Abbildu ngen. T afel 112.

A ein Stengel in natiirl. Gr. 1 eine Frucht liei Lupenvergr.

1) Was ist I’- Reichenbachi Lohr und P. tenuissimus Rehb. in Lohrs 
Flora von Koln 1860 S. 245?



113. Potamogeton rutilus Wolfg.

Kosen-Laichkraut.

Das ganze Pfliinzchen z.uletzt meisfc rothlich angelaufen, 
steif uncl aufrecht; Stengel zusammengedriickt, iistig; Bliitter 
schmai linealisch, fast borstlich, verschmillert zugespitzt, 3vervig; 
Aelirenstiele fadlicli, liinger ais die Bliitter und ais die <1 — 8- 
bluthige Aehre; Friichte kleili, langlich-eifbrmig, auf dem Riicken 
stumpf.

V orkom m en: Seen und Teiche des nordlichen Gebiets: 
Ahrensburg bei Hamburg, Herzberger See bei Beeskow, Giilper 
See bei Ilhinow, Wittenberg, Goślin, Gołdap, Berent, Lyck; in 
siidlicheren Gegenden selir selten.

B liith ez e it: .Juli— August.

A bbildungen. T afel 113.
B ein Zweig der Pflanze in natiirl Gr, 1 eine Bliithe, 2 eine Frucht, 

3 Blattspitze; 1 — 3 Lupenvergrosserung.







114. Potamogeton pectinatus L.

Kamm -Laichkraut.

Sehr iistig; Stengel oft haarfbrmig cliiim; Bliitter alle unter- 
getauclit, hautig, durchscheinend, am Grand scheidig, schmal 
linealisch oder lineal-borstlich, spitz, lnervig, cjueraderig mit 
ziemlich dicken Adern; Aeliren langgestielt; Friichte scliief ver- 
kehrt-eiformig oder halbkreisrund, zusammengedriickt, im trock- 
nen Zustand auf dem Kiicken gekielt, mit kurzem, aufsteigendem 
Staubweg. Der Stengel ist weniger biisclielig ais beiP. marinus L. 
Die Aehrenstiele sind kiirzer, so dass die unteren Bliithen- 
wirtel hbchstens so hoch stehen wie die Blattspitzen. Der 
Staubweg biłdet zur Fruchtzeit am Innenrand einen kurzeń 
Fortsatz.

Y orkom m en: Fliisse und stehende Gewasser, durchs Gebiet 
zerstreut, haufiger im nordlichen Theil.

B lu th eze it: Juli— August, aucli sclion im Juni.

A bbildungen. T afel 114.
A ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr. 1 eine Bliithe, 2 eine Frucht, 

Lupenvergrosserung.



115. Potamogeton marinus L.

Seestrands-Laichkraut.

Syn. P. aetaceus Scliulim., P. filifornm Nolte.
Stengel ausserordentlicli stark biisclielig verilstelt, rasig aus 

dem fiidliclien krieclienden Rliizom auf wiirtssteigend; Bliitter 
alle untergetauclit, hiiutig, durclisdieinend, ani Grandę sclieidig, 
selir selnnal lineal oder liorstlicli, s|»it/., lnerrig, queraderig mit 
ziemlich dicken Adern; Aeliren meist lauggestielt mit lcniiuelig 
zu 3-—4- oder mełiren zusammeiigedriiiigten Bliitlien, durcli lange 
Zwiselienglieder unterlirochen; Friichte kugelig-verkehrt eiformig, 
im trocki len Zustand runzelig, auf dem I l uckeii lireit abgerundet 
kiellos, mit breiter griffelloser Miindung. Pflanze niedriger und 
zierlicher ais P. pectinatus L. Die Aelirenstiele sind oft selir 
lang, so dass die Bliitlien hocli iiber die Blatter hinausragen.

Y ork o ni men: In salzigem Wasser am Meeresstrand, 
namentlicli in der Ostsee, verbreitet in den Landseen Nord- 
deutsehlands, an der Nordseekiiste und besonders in dereń Bucliten, 
in Marschgewassern, welche zuweilen vom Meer ulierfluthet 
werden; auch in Siidtirol in einem kleinen Teicli auf der Aljie 
zwischen Badia und Gardona in der Schweiz bei Interlaken, 
Tłum, Cliur, Engadin. Audi durcli das mittle Geliiet zerstreut.

B Ilitlieze it: Juli — August, auch sclion im Juni.
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t o r  111 en : biiie selir liiedrige und zierliclie Zwergform ist 
von Nolte ais P. filifonnis beschrieben. Stelit die 1'tlanze im 
Hoclisommer nacli dem Verduusten des Wassers im Schlaiiun, 
so bleiben die Aelirenstiele kurz und zwischen den Bliittern 
yerborgen.

A bkildungen. T afel 115.
A eine Pflanze in naturl. Gr. 1 Blatt mit der Scheide, 2 eine 

Bliitlie, 3 eine Fracht. Figuren 1 —3 bei Lupenvergrosserung.



7G

116. Potamogeton densus L.

Krautiges Laichkraut.1)

Syn. P. serratum L., P. setaceum L.
Stengel aufsteigend, unten locker, oben sehr dicht mit 

Hiiittem besetzt; Bliitter alle untergetaucht, opponirt, am Grunde 
vereinigt, hiiutig, durchscheinend, sitzend, .stengelimifassend, 
liinglich bis lineal-lanzettlieh, etwas zuriickgebogen, am Rand 
sagezahniir: Aehren an dem meist nur schwach veriistelten 
Stengel gabelstiindig, sehr klein und kurzstielig, nach dem Ab- 
bliihen zuriickgebogen; getrocknete Friichte zusanimengedriickt, 
breit gekielt, geschnilbelt. Von dem ahnlichen P. crispus L. 
leicht durch die Blattstellung und die geringe Zahl der Bliithen 
unterscheidbar. Frucht fast kreisrund mit hakenformigem 
Schnabel. Stengel stielrund, iistig. Blatter dreinervig, etwas 
wellig.

V orkom m en: Fliessende und stehende, meist seichte Ge- 
wiisser, durch das Gebiet zerstreut, fehlt in Schlesien.

B liith e z e it: Ju li— August, auch im Juni und bis zum 
September.

Form  en: « Blatter eifbrmig, zugespitzt. P. densus L.
/? lancifolius: Blatter aus eifórmigem Grunde allmahlig ver-

1) So genarmt wegen der dichten Belaubung. Sonderbar, dass ein 
Florist die lateinische Artbezeichnnng mit ,,dichtbluthig“ iibersetzt, da 
diese Art von allen die armbliithigste ist.



schmiilert-spitz, etwa zolllang und 1 Cm. breit. P. oppositi- 
folium DC., P. serratmn L. y angustifolius: wie die vorher- 
gehende, aber die Bliitter hochstens 5 Mm. breit. P, neta- 
ceum L.

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

A ein Pflanzcben in natiirl. Grosse. 1 eine Bliitlie, 2 die Fruchte. 
1 und 2 )>ei Lupenvergrosserung.



117/118. Ruppia maritima L.

Wassergras.
Yora Ansehen eines kleinen Potamogeton von aufrechtem 

Wuchs, mit fadlichem Stengel und schmal linealischen, fast 
borstlichen Bliittern; Bliithe perigonlos, mit 2 doppelten Staub- 
bliittern versehen, in geringer Anzahl, meist nur zu zweien ein 
sehr zartes Aehrchen bildend; Antherenfiicher kugelig bis lang- 
lich; Friichte eirund, schief- aufrecht. Aehrchentrager meist 
lang und gewunden, nur bei der Yar. kurz.

Y orkom m en: Griiben und Sumpfe ani Meere und an 
Salinen, insbesondere an der Nord- und Ostsee; im Denken- 
hauser Sumpf im Furstenthum Gottingen. Das Pflanzchen ist 
iiber einen grossen Theil der Erde yerbreitet, namentlich zer- 
streut in Europa, Nord- und Sudamerika, Ostindien. Vergl. 
auch die Pormen. Audi in Oesterreich.

B liith ez e it: August— Oktober, auch schon Juni, Juli, ja  
selbst im Mai.

P o rm en : a vulyaris: Blattscheiden 2zahnig; Antheren- 
kammern liinglich; Friichte eifórmig. f) rostellata: Battscheiden 
zahnlos, Antherenkammem fast kugelig; Friichte fast halbmond- 
eifbrmig. So an der Nord- und Ostsee, bei Artem, Stassfurt, 
Prankenhausen, salziger See bei Eisleben. y brachypus Gay. 
Frucht kaum lilnger ais ihr Stiel. Sehr selten. Sie kommt 
auch mit 5 — (3 Griffeln und Friichten vor. Syn. R. rostellata: 
Koch. (No. 118 der Uebersicht.)

A bbildungen. T afel 117/118.
A ein Zweig der Pflanze in natiirl. Gr. B Aehrchen bei Lupenvergr.,

1 Frucht, ebenso. ___________
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119. Zannichellia palustris L.

Seidengras.
Stengel kriechend oder aufsteigend, langgliedrig, wurzelnd, 

etwas verastelt, sehr żart, bleichgriin, brucliig; Bliitter sitzend, 
lnervig, sehr schmal, borstlich, spitz; uber jedein Blatt befindet 
sieli eine hautige, durchsiehtige Scheide, welche zwei anderen 
Blattern ais Stiitze dient, so dass nach dem Abfall der Scheide 
die Bliitter Szahlig stehen; mannliche Bliithe besteht aus einem 
einzigen Staubblatt mit pfeilformiger Anthere und langem Fila- 
ment; Fruchte mehre beisammen, kurzgestielt; Staubweg halb 
so bing wie die Fruchte. Die Pflanze ist im Wasser unterge- 
taucht, fluthend.

V orkom m en: Stehende und fliessende Gewasser; durch’s 
Gebiet zerstreut; vorzugsweise im Brachwasser.

B liith eze it: Juli — September, auch schon Mai, Juni.
A nw endung: Die drei Arten dieser Gattung haben fur 

den Gasaustausch im Wasser denselben Nutzen wie alle grunen 
Wasserpflanzen. Bei grosser Ueberhandnahme konnen sie in 
Muhlbachen durch Verschlammung liistig werden.

Porm en: a maior: Stengel im tiefen Wasser verlangert, 
fluthend, aber nicht am Grunde kriechend. Syn. Z. maior 
v. Bonningh. (j repens: Stengel im seichten Wasser an den 
Knoten wurzelnd. Syn. Z. repens v. Bonningh. Die Fruchte 
sind auf dem Riicken beiderseits gefliigelt oder gefliigelt und 
gekerbt oder fast flugellos.

A b b ild u n g : Vergl. S. 81.



120. Zannichellia pedicellata Fr.1') 

Langstieliges Seidengras.

Syn. Z. stip ita ta  Bonningh., Z. pedunculata  liclib., Z . 

dentata  W.
Von der vorigen nur unterschieden durcli langgestielte 

Friichte mit sclilanken Staubwegen von der Lange der Friichte.
Y orkom m en: Im Meere und in salzhaltigen Graben; sebr 

zerstreut durcli’s Gebiet.
B1 ii t li e z e i t : .) uli—September.
F o r m en: Ganz iilmlicli wie bei der vorigen.
A b b ild u n g . Vergl. S. 81.

1) Diese Art ist eigentlich nur Form vou Z. palustris L.



121. Zannichellia polycarpa Nolte.

Fruchtreiches Seidengras.

Wie Zann. palustris, aber unterschieden durch die Friichte, 
welche fast stiellos sind und von der vierfaclien Lange der 
otaubwege. Pflanze meist kriechend.

V orkom nien: Zuerst in Schleswig und in Schweden auf- 
gefunden, spater im Brackwasser der Unterelbe bei Brunsbuttel, 
im Kieler Fiord, in der Ostsee bei Swinemunde, Heiligenhaven, 
Diewenow.

B1 ii t h e z e i t : J uli— September.

A b b ild u n g e n . Figg. 119 — 121.
A kriechende Form von Z. palustris L. B aufrechte Form derselben, 

natiirl. Gr. 1 jungę Friicbte von Z. palustris L. 2 dieselben von der 
kriechenden Form Z. polycarpa Nolte. 3 jungę Friichte von Z. pedi- 
cellata Fr. 4 ein Staubblatt. 5 eine Frucht im Langssclmitt. Figg. 
1—5 bei Lupenrergrosserung.

Floi-a II. (>



122. Naias Maior Roth.

Wassermxe.

Syn. Najas marina «, L.; Najas fluviatilis Lam., N, 
monosperma W.; Ittnera Najas Gmel. Fliwiatalis lali folia
Michel.

Stengel żart, gabelig verastelt, bis zwei Fuss lang, lang- 
gliederig, durchscheinend, bisweilen knorpelig geziihnt; Bliitter 
sitzend, opponirt, bisweilen dreiziihlig, am Grunde scheidig, iib- 
rigens lineal - lanzettlieh, ausgescliweift geziihnt mit stachel- 
spitzigen Ziihnen, zerbrechlicb, grade; mannliche Bluthe eine von 
einer engen Scbeide umbiillte Antbere; weibliche Bluthe ein 
monocarper 2 — dlappiger, von einer Scheide umfasster Frucbt- 
knoten. Blattscheiden ganzrandig, Pflanze zweihiiusig, jahrig. 
Anthere anfangs roth, oben dreispaltig. Frucht eirund, hart, 
2 -— olappig.

Y orkom m en: Seen, Fliisse und Teiche, sehr zerstreut 
durch’s Gebiet. In Thiiringen selten. Beispielsweise in Posen 
bei Gzarnikau, im See bei Kruca-Hauland, bei Lissa, Meseritz, 
Moszyn, Lopuchowo, im Goplo-See, bei Bromberg; am Senn- 
felder See bei Scbweinfurt, im Teich bei Kloster-Heidenfeld, 
Robenhausen in der Schweiz. Rheinebene, im Federbach bei 
Daclisland in Scbwaben, Franken, Erlangen, bei Schwerin.

B ltitheze it: August—-September, auch schon im Juli.
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F or men: jj intermedia Casp. Schlanker mul schmalbliittriger. 
Ho stellenweis, wie z. B. bei Soldau (Westpreussen), Landsberg 
an der Warthe, im Osterwitzer See und im See bei Klein 
Miermotubben.

A b b ild u n g e n . T a fe l 122.
A ein Stengel der Pflanze in natiirl. Gr. 1 eine mannliche Blutie, 

^ die von der Scheide urahiilite Anthere, 3 weibliche Bliithen 4 und 5 
eme Fracht. Figg. 1—3 und 5 bei Lupenvergr8sserung.



123. Naias minor Ali.

Kleine Wassernixe.

Syn. Ittnera minor Grmel. FlmAatitts minor Mich. Gaulinia 
fragilis W.

Bliitter schmal lineal, ausgeschweift gezahnt, zuriick- 
gekrummt, Ziihne stachelspitzig; Blattscheiden fein winiperig 
gezahnt. Sonst wie vor. Stengel sehr zerbrechlich, jahrich. 
Bliitter fast borstlieh, fein stachelspitzig gezahnt; Bluthen ein- 
hausig, Pflanze handhoch, jiihrig.

V orkom m en: An iilinlichen Orten wie N. maior I.toth, 
aber weit seltner. Im Lemanbecken und auf der Rlieinflache 
von Basel bis Neudorf und Michelfelden auf einer Strecke von 
5 — 6 Km. bei Dachsland in Schwaben mit N. maior li.tli., 
Wittenberg, Oranienbaum, Rheinpfalz.

B liitlieze it: August, September.

A b b ild u n g e n . T a f e l  123.
A ein Stengel der Pflanze in natiirl. Gr. 1 ein Bluthenknaulcheu, 

2 mannliche Blufcłie, 3 weibliche Bliithe, 4 Frucht. 1—4 boi Lupen- 
yergrosserung.
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124. Naias flexilis Rostk. Schm.

Biegsame Wassernixe.

Unterscheidet sieli von der vorigen nur durch die feine 
stachelspitzige Ziihnelung der Bliitter und den biegsamen Stengel. 
Blatter abstehend.

V orkom m en: Im Binowschen See bei Stettin, im Paar- 
steiner See in der Mark und im Brodewiner See bei Anger- 
miiiide, im Brackwasser der Ostsee, Ostpreussen.

B liith eze it: August — September, aueh schon im .Juli.

A b b ild u n g . Y erg l. T a fe l 123. 124.



125. Zostera marina L.

Seegras. Seewier.
Stengel kriechend uud aufsteigend, ganz untergetaucht, mit 

dauerndem, gegliedertem, kriechendem Rliizom im Schlamme 
wurzelnd, mit langen linealischen, am Grandę scheidigen, 
3 nervigen Bliittern; Bliithen in einer langen linealischen, mit 
einem Langsriss sieli offnenden Scheide auf zarter, kolbenartiger 
Spindel; Stiel der Bluthenscheide nacli oben breiter werdend; 
Antheren einzeln, einfaclierig, mit einem Langsriss aufspringend, 
auf kurzem, fadenformigeu Filainent angeheftet; Carpell mono- 
carp, lknospig, mit 2spaltigem Staubweg; Fracht gerillt.

Blattscheiden ganzrandig; .Stengel */2— 1 Mtr. lang, gegliedert.
Y orkom m en: Auf sandigem Meeresgrund in miissig tiefem 

Wasser, besonders in der Nlihe der Kiisten.
B ltlth ez e it: Juni, duli, bis zum September.
A nw endung: Diese und andere Arten verschiedener Moore 

werden im getrockneten Zustand ais „Seegras“ zur Ausstopfung 
von Matrazen, Unterbetten, Pfiihlen und Kissen in den Handel 
gebracht. In Ktistengegenden verwendet man das Seegras nebst 
den vom Sturm ausgeworfenen Tangen ais Dlinger. Das trockne 
vom Meer ausgeworfene Seegras wird oft vom Wind zu Kugeln 
(Pilea marinae,) zusammengeballt, denen man Heilkriifte zuschreibt.

F o rm  mit sclunaleren Bliittern: (i angmtifolia.
A b b ild u n g e n . T a f e l  125.

A die Pflanze iu natiirl. GrOsse. 1 dio .Scheide mit der Basis des 
Kolbens, ebenso, 2 der Kolben mit der Scheide, ebenso, 3 der Kolben 
bei Lupenvergr., 4 Staubblatter, ebenso, 5 das Schlauchfruohtehen, zer- 
reissend, ebenso, 6 Same, ebenso, 7 Blattstuck, ebenso.
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126. Zostera nana Rth.

Zwerg-Seegras. Seewier.

Der vorigen sehr iihnlicli, aber gewissermassen eine Zwerg- 
form derselben; Blatter lnervig; Stiel der Blumenscheide ober- 
warts Dreiter; Friichte glatt. Die ganze Pflanze weit zarter; 
Blatter sehr sclmial lineal, fast fadenlormig, 5—8 cm. lang, mit 
aufgeblasenen Scheiden.

Y orkom m en: Sandiger Meeresgrund bei der Insel Norder- 
ney, bei Yarel, an der Holsteinischen mul Schleswigsehen Kiiste, 
bei Danzig.

A nw endung: Nacli Laugetlial, dessen grosse praktische 
Erfahrung hier massgebend sein diirfte, sind die Arten von 
Seegras ais Diingemittel werthlos.

B liith eze it: August, aucli schon vom Mai an.
Form en: (i angustifolia FI. dan, (ais Art). Die Blattscheiden 

in zwei linealische Abschnitte gespalten; Blatter schmal lineal,
1 neryig, fusslang. August. So z. B. bei der Insel Norderney.

A b b i l d u n g e n :  T a f e l  126.

Eine Pflanze in naturl. Gr.



127. Posidonia oceanica L.
Syn. P. Gaulini Kiinig, Caulinia oceanica DO.
Ein kurzes, kurzgliedriges, rabenfederkieldickes Rhizom, 

welches durch die Gefassbiindelreste der abgestorbenen Blatter 
dicht mit borstlichem Fil/, bekleidet ist, geht an seinem vorderen 
Ende in einen kurzeń, ebenfalls borstlich bekleideten Stengel 
iiber, welcher eine Rosette linealischer langer, ani Grunde 
scheidiger Blatter tragt, aus dereń Mitte der stielrunde, zienilich 
kurze, cymos-dichotomisch verzweigte Bliitlieiiscliaft steif empor- 
steigt, an dessen unteren Zweigen ziemlicli grosse, linealische 
Deckblatter stelien, wiihrend die folgenden Deckblatter kurz und 
eimnd-langlich sind; die Blumenseheide ist kurz, spitz 2klappig; 
Staubblatter 9, mit schuppigen, krautigen Filainenten, dereń 6 
aussere fertil sind und in eine Spitze au.slaufen, dereń 3 innere 
dagegen steril bleiben; Fruclitknoten liinglicli mit kugelig-stern- 
formiger Miindung; Samenknospe naekt.

V orkom m en: In ziemlicher Meerestiefe im inittellandischen 
und adriatischen Meer, audi an der hollandischen Kliste.

BI ii t  h e z e i t : Sommer.
A nw endung : Die friiher ais officinell geltenden P ila e  

m arin ae  bestanden grosstentheils aus zusammengeballten Ueber- 
resten dieser Pflanze.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  127.
Eine Pflanze in natiirl. Grosse.

In der Adria an der Siidgrenze unseres Plorengebiets kommt 
auch Gymodocea nodosa Konig vor.
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Fam. 7. Typhaceae.)

Wasserpflanzen mit kriechenden Rhizomen, schmalen gras- 
artigen Bliittem; Bliithen in Kolben vereint, monoecisch, ohne 
Berigon, aber von haarformigen oder borstlichen Schuppen um- 
geben, die mannlichen Bliithen ani oberen, die weiblichen am 
unteren Ende des.Kolbens; Antheren 2kammerig, meist poly- 
adelphisch; Carpell lblattrig, lknospig; Samenknospe liangend, 
anatrop; Staubweg einfach, mit einfacher Mtindung; Schliess- 
friichte 1 sainig; Same mit mehligeni Endosperm; Embryo grade’ 
aufrecht, axil im Endosperm.

Gattungen:
Gatt. 38. T ypha -) L.

Kolben cylindrisch, einfach; Staublatter monadelphisch.

Gatt. 39. Sparganium  * 2 3) L.
Kolben kugelig, ilstig; Staublilatter frei.

A R TEN :
38. Typha L.

Blatter liinger ais der kolbentragende Stengel . . . 1.
Bliitter kiirzer ais der kolbentragende Stengel . . .  2.

1 j Ueber die Entwickelung der Bliithe und Fracht von Sparganium und 
Typha: Vergl. S. Dietz, Biblioth. botan. v. Uhlworm u. HOhnlein 1887 N. 4.

2) 7i '/ )'/, der alte Name fur die Pflanze, Typha bei Plinius.
3) 2.’nttQfuł'tov, Dioscorides, -wahrscheinlich eine andere Pflanze.



Gruppe der mannliclien und weiblichen Bliithen zu- 
saminenfliessend; Blatter lineal, flacli;

128. T. lat i folia ') L. 
Gruppe der mannliclien und weiblichen Bliithen ge- 

trennt; Blatter lineal, im unteren Theil schwach rinnig:
129. T. angmtifolia1) L. 

Blatter schinal linealisch: ISO. T. minima1 2 3 4 5) Hoppe.

89. Sparganium L.

Stengel i i s t i g ....................................................................1.
Stengel e infach .................................................................... 2.
Blatter an den Seiten holil:

181. 8. ramomm*) Huds. 
Blatter aufgerichtet; Mrmdimg.slappen lineal:

182. S. simplexb) Huds. 
Blatter selir lang, schlafF, oft schwimmend; Miuidungs- 

lappen kurz, schmal, Kopfchen zahlreich:
188. S. affine Schnitzl. 

Blatter herabhangend oder schwimmend; Miindungs- 
lappen langlich; mannliches Kopfchen meist einzeln:

181. S. minimum Kr.

1) Breitblattrig.
2) Schmalbliittrig.
3) Die kleinste.
4) Aestig.
5) Die einfache, wegen des unverastelten IColbens.



128. Typha latifolia L.

Breitblattriger Rohrkolben, Bullenpesel,1) 
Bottcherschilf, Lieschrohr.

U as fingerdicke, ungegliederte oder kurzgliedrige Rhizoni 
liegt horizontal kriechend im Schlamm des Bodens; die Rhizoni- 
bliitter sind kurz, scheidig'; das Rhizoin treibt kie und da senk- 
rechte, steife, ungegliederte, 2—3 Meter kolie Halnie mit ab- 
wechselnden zweizeiligen, bis zollbreiteii, linealisclien, Aachen, 
steifen, den Blutlienkolben ilberragenden, bis iiber meterlangen 
graugriinen Blatteru, dereń scheidig umfassende Basis, von 
welcher die Spreite spitzwinkelig absteht, das Internodiuin 
deckt und rolirig uiuscliliesst; Kolben langgestielt, daumesdick, 
schwarzbraun, der untere Theil weiblich, Angerlang, der obere 
kaum von ihm getrennt, mannlich, fast eben so lang, friiher 
entwickelt; seltner der Kolben unterbrochen; nach dem Ab- 
bliihen fallen die mannlichen Bliithen ab und nur die ver- 
trocknete Spindel bleibt iiber dem Fruclitstand stelien, dessen 
der Lange nach aufspringende Friichte von den Borsten um- 
geben sind.

V orkoiunien: Stehende und langsam Aiessende Gewasser; 
durch das ganze Gebiet; uberhaupt iiber den grossten Teil der 
Erde verbreitet: Europa, Asien, Australien, Sudanierika.

1) So im Plattdeutschen.



B1 ii t h ez e i t : Juli — A u gust.
A nw endung: Die Bliltter werden y o ii  den Bottcheru zum 

Dichtmachen der Fiisser benutzt. Die Halnie dieser und der 
folgenden Art dienen zum Decken von Hiitten und ais Brenn- 
material, die Bliltter zu Flechtwerk. Zum Yerliestdien der 
Fiisser die unter dem Wasser befindlicheu, fest aufeinander 
liegenden, gelblichen, sdiwammigen Theile der Bliltter. In  
einigen Gegenden, so bei den Tartaren und bei den Griechen ani 
Gopaissee werden aus den Blilttern Mattern geflochten. Die 
Sainenwolle wird hie und da zum Yerpacken, Wattiren und zum 
Stopień von Betten benutzt. Das IMiizom ist stiirkereich uiul 
liefertein geniessbares Mehl. Nacli Auffassung vielerMaler sollen 
die Juden das Rohr Jesus Cliristus nacli seiner Yerurtheilung 
in die Hand gegeben haben, um ihn zu verspotten.

Form en: T. elatior Boreau ist eine Form mit schmalen 
Blilttern und Aehren. Audi T. glauca Gods. gehort ais Form 
hierher. Ebenso T. minor W. mit sehr kurzeń Blilttern und 
dickeni, unterbrochenem Kolben, T. media Pers. So ani Boden- 
see und am Rhein in Baden.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  128.

A die ganze Ptlanze, etwa bia naturl. Gr. B der Kolben, J/i2 .natiirl. 
GrOsse. 1 Liurchschnitt des rnannliehen Kolbens, 2 weibliche Bltithe in  
naturl. Gr., 3 dieselbe bei Lupenvergr., 4 eine miinnliehe Bltithe ebenso.
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129, Typha angustifolia L.

Schmalblattriger Rohrkolben.

Der vorigen ahnlicb, aber in allen Theilen. zarter und zier- 
licher, meist niedriger; Blatter schmiiler, auf dem Iiucken ge- 
wblbt; nacli dem Grunde zu oberseits rinnig; zwischen dem 
liiannliclien und weiblichen Kolbentheil ist die Spindel auf 
mehre Cm. nackt.

V orkom m en: Wie die yorige, aber nicłit iiberall wo liiiufig. 
Weit iiber Europa liinaus verbreitet. Von Richard in Abyssinien 
gefunden. Christ sagt: Im Wallis im Rhonethal, wo das Wasser 
sich fiingt und beruhigt, dehnen sieli Siimpfe aus, in welchen 
die sonst in der Schweiz fehłende T. angustifolia. die ebenfalls vor- 
kommende T. latifolia weit iiberragend, in grossen Massen auftritt.

B liith eze it: Juli, August, auch sclion im .Juni.
Form en: « genuina: der Halin kaum iiber meterhoch; die 

Blatter sehr schmal, rinnig; Kolben kurz, dick, iiber zollweit 
von einander entfernt. ji elatior Bonningh. (ais Art): Halin bis 
filier 2 Meter lioch; Bliitter lireiter, nicht rinnig; Kolben weniger 
dick, weniger von einander entfernt. T. Shuttleworthi, eine 
niedrige Form mit zwei weiblichen Kolbentheilen, sehr kurzeni 
Btaubweg und nur 5— 10 Mm. breiten Bliittern, in Australien 
verbreitet, kommt auch in der Schweiz vor, so )>ei Thun, Bern, 
Lyfe, Aarau, Neuaneck, Freiburg, Muri.

Abbildungen. Tafel  129.
A B eine Pflanze in */5 natiirl. Gr. 1 mannliche Bliithe bei Lupen- 

vergrSsserung. 2 weibliche Bliithe, natiirl. Gr.



130. Typha minima Hoppe.

Kleiner Rohrkolben.

Syn. Typha minor Sm., Typlia angusłifolia var. (i L. T. ellip- 
lica') Gmel.

Den vorigen ithnlicb, ab er nur fusshoch werdend und in 
allen Theilen sehr żart; Rhizom federkieldick, astig; Blatter 
sehr schmal lineal, fast borstlich, gekielt, kurz zugespitzt; weib- 
liche Aehre dick, zuletzt fast keulig. Die Blatter der sterilen 
Halnie sind fast borstlich, diejenigen der fertilen Halnie dagegen 
kurz, breit, scheidig.

V orko  mm en: An Flussufem und in Siimpfen: Rheininseln 
und Rheinufern in Oberbaden, im Elsass, am Bodensee, in der 
stidlichen Schweiz, dosephsau, Laaser Moos im mittlen Vintscli- 
gau, Ufer der Salzach bei Salzburg.

B lilth eze it: April — Juni.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  130.
A eine Pflanze in natiirl. Gr. B der Kolben, ebenso, 1 mannliche 

Bliithe, Lupenvergr., 2 weibliche Bliitbe, ebenso. 1

1) Dieser Name beziebt sich auf die zuletzt oft eirunde Form 
der weibliehen Aehre.
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131. Sparganium ramosum Huds.

Aestiger Igelskolben.

Syn. Sparganium erectum L. var. u.
Das kurzgliedrige, auslaufertreibende Rhizom, welches im 

Schlamm des Bodens fortkriecht, treibt nach oben buschelig 
stehende Bliltter und stielrunde bis meterhohe Halnie, an denen 
die Bliltter gedriingt 2zeilig stehen, unten den Stengel scheidig 
umfassen, nacli oben von ihm abstehen; die Blattspreite ist bis 
fingerbreit, linealisch, bis meterlang, mit einem etwas starkeren 
Mittelnerven versehen; Kolben veriistelt, mit hin- und her- 
gebogenen Spindeln; am Grandę der Aeste stehen ziemlich lange, 
breit linealische Deckblatter; die Aeste tragen im unteren Theil 
die bis kirsehgrossen, kugeligen weiblichen Bluthenstande, im 
oberen Theil die kleineren kugeligen miinnlichen Bliithenstiinde, 
diese in grbsserer Anzahl.

V orkom m en: A11 Flussufern und in stehenden Gewilssern, 
liis zu 1 M. Tiefe; durcli das ganze Gebiet verbreitet.

B lu th eze it: Juli, August, aueh schon im Juni.
Anwendung:  Die Alten benutzten das Kraut ais Heil- 

mittel gegen die Wirkung des Schlangenbisses. Schafe fressen 
es ungern und es soli ihnen schiidlich sein.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  131.
AB unterer und oberer Theil der Pflanze in 1 /2 naturl. Gr. 1 ein 

Staubblatt, Lupenvergr., 2 weibliehe Bltithen, ebenso, 3 FruehtkSpfchen, 
naturl. Grbsse.



132. Sparganium simplex Huds. 

Astloser Igelskolben.

Syn. Sparganium erectum L. var. (■).
Stengel einfach; Kolben einfach; Bliitter ani Grunde 3seitig, 

an den Seiten flach; niiinnliche Bliithenstiinde sitzend, weibliche 
kurzgestielt mit langen linealischen Mundungslappen; sonst wie 
die vorige.

V orkom iuen und B liith eze it wie bei yoriger.
F o rm en : (i fluitans: mit fluthenden Bliittern, nur der 

einfache Bluthenstand hervorragend; Kolben kleiner. In der 
Havel hei Potsdam, Brandenburg etc. In Menge im Teich )>e 
Belyedere unweit Weimar nach Yollersrode zu. Wahrschein- 
lich synonym S. fluitans Wirtgen in der Rheingegend.

A b b ild u n g e n . T a f e l  132.
AB Kolben und Basalblatt in natiirl. Gr. 1 miinnlicher Bluthen

stand im Langsschnitt, Lupenvergr., 2 S taubblatt mit der Sehuppe, 
ebenso, 3 weiblicker Bluthenstand im Langsschnitt, ebenso, 4 weibliche 
Bliithe, starker rergrossert.
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133. Sparganium affine Schnitzl. 

Schwimmender Igelskolben.

Syn. Sp. natans L. gehort zum Tlieil hierher.
Stengel meist einfach und mit einfacliem Kolben endigend, 

an den Knoten meist angeschwollen; Bliitter sehr lang und 
schlaff, oft schwimmend, aus sehr breitem scheidigem Grundę 
linealiscli, oberseits flach, unterseits gewolbt; untere Bluthen- 
stiinde weiblich, meist gestielt, die oberen miinnlicli, sitzend; 
Miindungslappen schmal, kurz; Friichte gestielt, eirund-langlich, 
langgeschnabelt. Stengel bisweilen meterlang.

Y orkom m en: In Landseen, sehr selten: Otterstedter See 
bei Bremen; Yogesensee; Feldsee im Sehwarzwalde; Ufer des 
schwarzeń See’s bei Eisenstein im bairischen Wald, Pfalz und 
Plockensteinsee in Baiernr

B lu th eze it: Ju li— August.

A b b ild u n g e n . T a fe l  133.
A  eine Pflanze in nattirl. Grosse. 1 Carpell, 2 Staubblatt, bei 

Lupenvergrosserung.

B'lor:* II. 7



134. Sparganium minimum Fr.

Zwerg-Igelskolben.

Pflanze sehr żart und meist niedrig, mit schnialen, Aachen, 
am Grunde breit scheidigen, herabhangenden ©der schwimmenden, 
gegen das Ende verschmalerten Blśittera; weibliche Bliithen- 
stapde des ganz einfachen Kolbens 2 — 3, mannlicher Bliithen- 
stand endstandig, meist nur ein einziger; Miindungslappen lang- 
Jich, schief; Fruchte sitzend, eirund, stumpf, sehr kurz ge- 
schnabelt; Deckblatter der weiblichen Bliithenkopfe sehr lang, 
aus breiter, scheidiger Basis gegen die Spitze verschmalert.

V orkom m en: Teiche und Siimpfe; meist weit seltner 
ais Sp. siniplex und Sp. ramosum.

B1 ii t h e z e i t ; J uli—August.

A b b ild u n g e n . T a fe l  134.
AB eine Pflanze in natiirl. Grosse.
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Fam. 8. Lemnaceae.

Kleine linsenfórmige oder blattartige, etwas fleischige, ein- 
fache oder sprossende, bewurzelte oder wurzellose, auf der Ober- 
flache des Wassers schwimmende oder untergetauchte Stamme; 
die Wurzeln tauehen in’s Wasser hinab, erreichen aber nicht 
den Boden desselben, sind an der Spitze mit einer Wurzelkappe 
bedeckt; Aehse blattlos oder mit wenigen rudimentaren Bliittchen 
besetzt, aus einer basalen oder zwei seitlichen Spalten durch 
Sprossung sieli vervielfaltigend, ausserdem durch iiberwintemde 
zwiebelartige Knospchen, welche im Herbst am Grimde der 
Gewasser zuruckbleiben; die Aehse tragt, von einer rudimen
taren, unregelmiissig zerrissenen Spatha umfasst, je einen Frucht- 
knoten und je ein Staubblatt in monoecischem Bliithenstand; 
jede Bflanze triigt eine weibliche und 1—2 mannliche Bltithen; 
Oarpell monocarp, lfacherig, 1 —yielknospig, mit kurzeni Staub- 
weg und trichterig erweiterter Miindung.

G a t t u n g e n :

Gatt. 40 . W olfia  Horkel (Manuscr.)

Mannliche Bliithe einzeln, lsamig; Fruchtknoten lknospig; 
Schliessfrucht schlauchfórmig, lsamig.

Gatt. 41. L em n a1) Schleiden.

Mannliche Bltithen zwei, die eine fruher entwickelt; sonst 
wie Wolfia.

1) Name der Pflanze bei Theophrast; ł tu w .



Gatt. 42. T elm atophaee Sclileiden.

Mannliche Bliithen zwei; Fruchtknoten 2 — mehrknospig; 
Deckelfrucht 2 — vielsamig.

Gatt. 43. Spirodela Sclileiden.

Miimiliche Bliithen zwei; Fruchtknoten 2knospig.

AUTEN:

40. Wolfia Horkel.
135. W. arrlńza1) Wimmer. Giinzlich wurzellos.

41. Lenina Sclileiden.

136. L. minor L. Achse rundlich-eirund, unten flach, mit 
je einer Wurzel.

137. L. trisulca2) L. Aehsenglieder liinglich, nach unten 
stielfonnig verschmalert, sprossend.

42. Telmatophaee Sclileiden.

138. T. ijihha3) Sclileiden. Achse eirund, unterseits stark 
gewolbt, schwammig, mit je einer Wurzel, hałd sieli ablosend.

43. Spirodela Sclileiden.

139. Sp. polyrrliiza4) Sclileiden. Achse rundlich-eiformig, 
mit 6— 7 Wurzeln besetzt.

1) Die wurzelloae.
2) Dreifurchig.
3) Die gebuckelte.
4) Yielwurzelig.
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135. Woffia arrhiza Wimmer.

Wurzellose Wasserlinse.

Syn. Lenina arrhiza L. Wolfia Micheli Horkel.
Ein sehr kleines, giinzlich wurzelloses Pflanzchen mit 

rundlich eiformigem, unten stark gewolbtem, sparsam sprossen- 
dem, schwimmendem Stammchen.

V orkom m en: Auf stehenden Gewiissern, sehr selten; im 
Gebiet in Sehlesien bei Trachenberg, Wohlau, im Schlossteich 
bei Nimptseh, Schwengfeld bei Schweidnitz, in einem Teich 
des Dorfes Gnichwitz in der Niihe des Zobtenberges; ferner bei 
Klein-Grilneiehe unweit Breslau; in Schleussig bei Leipzig und 
im Teich des ehemaligen botanischen Gartens; Potsdam, selten 
in Norddeutschland; ausserhalb des Gebietes hilufig in Holland 
und Belgien, in der Flora von Spaa.

B1 u t b e z e i t : Mai —• Juni.
A nw endung: Alle Wasserlinsen bieten auf der Ruckseite 

zahlreichen winzigen Wasserthieren Schutz und Anheftungsboden. 
Alle bieten Wasservogeln, besonders Enten, ausserdem auch den 
Hiihnern, eine gute Nahrung. Sie dienen ferner ais Schutz fur 
den Laich der Batrachier und Pisclie, auch ais Diingemittel, 
sowie ais Futter fiir Schweine.

A b b ild u n g e n . T a fe l 135.
A Pfliinzchen in natiirl. Grflsse. B. bei Lupenvergrosserung.



136. Lenina minor L.

Wasserlinse. Elntenflott.

Syn. Lenłicula minor Scop.
Kleine rundlich-eifónnige, linsenformige, sanft gewolbte, 

jahrige Stiiminclien, welclie auf der Oberflache des Wassers 
schwimmen, meist je eine senkrechte abwarts steigende Wurzel 
erzeugen und sieli spiirlicli durcli bald sieli ablosende Sprossen 
vervielfaltigen.

Y orkom m en: Gemein in allen stehenden Gewassem.
B liitlieze it: Mai— Juni.
A nw endung: Vergl. die vorige. Diese Art ist, weiI die 

haufigste, auch die niltzlichste.

Abbildungen.  Tafel  136.
A ein Pfłanzcken m it 3 Si>rossen in natiirl. Grosse, B dasselbe bei 

Lupenvergr., 1 die Wurzelscheide, 2 und 3 Bluthen, stiirker vergr6ssert.



137. Lemna trisulca L.

Dreisprossige Wasserlinse.

Syn. Lenticula trisulca Scop.
Stammchen grossenteils untergetauclit, langlicli, ziemlich 

spitz, am Grandę stielformig versclimalert, beiderseits je einen 
Spross treibend, die Sprossen kettenformig im Zusaininenhang 
V)leibend. Die Pfianze ist eigentlich jalirig, wie alle Wasser- 
linsen, erscheint aber durcli die Sprossen dauernd.

V orkom m en: In stehenden und łangsam fliessenden Ge- 
wassern durcli das ganze Gebiet zerstreut aber weniger gemein 
wie die vorige.

B1 ii t h e z e i t : Apri 1 — Mai.

A b b ild u n g e n . T a fe l  137.
A ein Rasen der Pflanze in naturl. Gr. 1 und 2 einzelne Pflanz- 

chen, Lupenvergrosserung, 3 und 4 Bliithen, ebetiso.



138. Tefmatophace gibba Schleiden.

Gewólbte Wasserlinse.

Syn. Lenina gibba L.
Achso fast kreisrund, flach, unterseits halbkugelig gewolbt 

jahrig, schwach sprossend, mit je einer Wurzel verselien; Pflanze 
polygamisch.

V orkom m en: Wie die vorige, aber weit seltner. 
H lu th eze it: Mai— luli.

A b b ild u n g e n . T a fe l  138.
A ein Pfianzchen in natiirl. Gr. B ein Pfianzchen bei Lupenvergr. 

1 eine gynandrische Bluthe, ebenso, 2 eine weibliche Bluthe, ebenso, 
3 eine reife Fracht, ebenso, 4 desgleicben im Langssehnitt.
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139. Spirodela polyrrhiza Schleiden. 

Bewurzelte Wasserlinse.

S y n . Lenina po lyrrh iza  L.
Der Lenina minor ahnlieh, aber grosser; Stannnehen kreis- 

rund, sparlieh sprossend, flach, handnervig, mit 6 — 7 Wurzeln 
besetzt. .biling, nur durch die Sprossen dauernd.

V orkoinnien: Wie Lenina minor, etwas weniger gemein.
B liith eze it: Mai— luli.

A b b ild u n g e n . T a f e l  139.
A ein Pflanzchen in natiirlicher Grosse; B ein solches von unten 

gesehen.



Fam. 9. Aroideae.

Pflanzen mit kurzeń luiolligen oder liinger entwickelten, ge- 
gliederten oder ungegliederten, im Boden sitzenden oder auf dem 
Boden krieclienden oder kletternden Rhizomen, seltner auf dem 
Wasser schwimmend; die Blatter meist gestielt und sehr haufity 
mit Basaleinsclinitten yersehen; Bliithen monoecisch, auf einem 
von einer Spatha gestutzten oder umschlossenen Kolben an- 
geordnet, die Geschlechter entweder gruppenweise getrennt oder 
gemisckt; Bliithen perigonlos; Carpell 1—-yielblattrig, 1— viel- 
facherig, schizocarp; Facher 1 — vielknospig; Samenknospen 
selten anatrop, meist orthotrop oder campylotrop; Fracht beeren- 
artig, 1—mehrfacherig; 1— yielsamig; Endosperm meist reichlich, 
selten fehlend; Keim axil.

Tribus und Gattungen:

Trih. 1. Callaceae.

Mannliche und weibliche Bliithen gemischt auf demselben 
Kolben.

Gatt. 44 . C a lla !) L.

Kolben olme sterile Fortsetzung; Spatha blunienartig, flach; 
Rhizoni gegliedert, auf dem Boden kriechend. 1

1) Calla, eine Pflanze bei Plinius.



Trib. 2. Araceae.

Gatt. 4 5 . A ru m 1) L.

Kolben mit keuligem, sterilem Ende; Spatlia unten rbhrig, 
o hen erweitert, offen, blumenartig; Connectiv kurz, polsterfbrmig; 
Antherenkammern ani Grunde spreizend, dalier die Fiicher kreuz- 
weis gestellt; Carpell einfiicherig, vielknospig; Beere 1— melir- 
samig.

AltTEN:

44. Galin L.

140. G. palustrin1 2) 1,. Bliitter herzfbnnig; Scheide flach.

45. Aram L.

141. A. maculatum3) L. Bliitter spiess-pfeilformig, gleioli- 
farbig oder liraun gefleckt; Kolben ani Ende keulig; sterile 
Keule weit: kiirzer ais ihr Stiel.

142. A. italicum Mili. Bliitter spiess-pfeilformig, weiss 
geadert; Kolben ani Ende keulig; sterile Keule von der Lange 
des Btiels.

144. A. Arisannn L. Bliitter herz-pfeilformig, stacliel- 
spitzig, ani Grunde stumpflappig; Kolben gekrummt, kiirzer ais 
die kapuzenfbrniige Spatlia.

1) Arum (aqov), ein alter Name fiir die Pflanze, nacli Plinius aus 
dem Arabischen stammend.

2) Weil sie an sumpfigen Orten wachst.
3) Fleckig, wegen der bisweilen auf den Blattern befindlichenFlecke.



140. Calla palustris L.

Schlangenkraut, Scblangenwurzel, Drachenwurzel.

Das kaum fingerdick werdende griine, kurz aber deutlich 
gegliederte, weitlaufig vevastelte Rhizom kriecht auf dem 
Hclilamm des Bodens fort, an den Knoten, besonders an der 
unteren Seite, diunie Wurzeln treibend; die Enden des blatt- 
losen Rhizoms und seiner Aeste steigen senkrecht empor und 
sind hier mit mehren dicht auf einander folgenden langgestielten, 
am Grunde herzformigen, am Ende gesehweift zugespitzten, ganz- 
randigen, glatten, glanzenden, hellgrunen Blattern besetzt, aus 
dereń Mitte der langgestielte Kolben sieli erhebt; die Blatter 
sind oberseits etwas hohl, mit einem derben Mittelnerven dureh- 
zogen, von welchem die Seitennerven bogig gegen den Rand 
verlaufen; Kolbenstiel dick, stielrund, glatt, glanzend; Spatlia 
etwas fleiscliig, oifen, am Grunde unifassend, am Ende in die 
lange Spitze zugeschweift, inwendig weiss, aussen griinlich; 
Kolben kurz eylindrisch, stumpf, innerhalb der Scheide gestielt; 
Beeren roth, rundlich, mit einem kleinen aufgesetzten Spitzcben 
endigend und mit Langsfurchen yerseben; Fiicher lsamig.

V orko  mm en: In Biichen, Graben, Siimpfen; daber nur in 
Sumpfgegenden hauflg, so z. B. in Holstein, Pommern, stellen- 
weis im Riesengebirge, im Yoigtlande, besonders in den Waldern
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der Umgegend von Neustadt a. d. Orla und auf der Plothener 
Hochebene; iiberhaupt zerstreut durcli das Gebiet, im nordlichen 
und im mittlen haufiger ais im sudlichen.

B liith e z e it: .)uni — August.
A nw endung: Die Pflanze ist im frischen Zustand giftig, 

im getrockneten Zustand jedocli unsehadlich. In Nordeuropa wird 
das Rhizom zur Brodbereitung (Bobownik im Gouvernament 
Witebk) benutzt. Durcli Kochen oder Erhitzen wird das (lift 
zerstorfc. Selir Unwissende verwecliseln das Rliizom dieser 
Pflanze bisweilen mit demjenigen des Fieberklees oder des 
Kalmus.

A b b ild u n g e n . T a fe l  140.
A eine Pflanze in naturl. Gr. B eine Spatha mit reifen Prucbten, 

ebenao.



141. Arum maculatum L.

Aron. Aronswurzel.
Das tief horizontal im Boden liegende I! bizom ist kurz- 

knollig, ungegliedert, bis wallnussgross, diclit mit ringelformigen 
Blattnarben besetzt; bisweilen etwas verastelt; die Enden des 
Rhizoms und der x\este steigen senkreclit iiber den Boden empor, 
bilden dicht iiber der Bodenflache melire scheidig umfassende, 
langgestielte Blatter mit gestreckt dreieekiger, am Grunde 
spiess-pfeilformiger, oft braun gefleckter, tibrigens dunkelgriiner, 
glatter, kahler, gliinzender, ganzrandiger Spreite, dereń Mitte 
von einem kraftigen, in die Blattspitze auslaufenden Mittelnerven 
durchzotfen ist, von dem die verastelten Seitennerven bosritr 
gegen den Rand yerlaufen; aus der Mitte der Blatter steigt 
senkrecht auf stielrundem Stiel der Kolben empor, welcher von 
einer grossen, unten bauchig-rbhrigen, oben tutenformigen, spitzen, 
griinlichen Spatha umhiillt ist; Kolben mit grossem, purpur- 
braunem, keuligem, sterilem Ende.

Yorkom men: In feuchten Laubwaldungen, besonders gem 
unter Eichen, weil diese ebenfalls feuchten Standort lieben; 
durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber im siid- 
lichen und mittlen hiiufiger ais im nordlichen, so z. B. in 
Thiiringen sehr haufig; fehlt in Posen, selten in Preussen.

BI u t h e z e i t :  April—Mai.
Anw endung :  Das Rhizom war frfther officinell: radix 

Ari. Im frischen Zustand ist dasselbe giftig, im trocknen Zu- 
stand eine mehlreiche, gesunde Speise. Audi durchs Kochen
wird das Gift zerstort.

Abbildungen.  Tafel  141.
A—C eine Pflanze in J/2 natiirl. Gr. 1 der Bluthenkplben, ebenso.
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142. Arum italicum Miller1).

Italienischer Aron.

Der Yoriaen ahnlich, aber das senkrecht im Boden sitzende 
Rhizom kraftiger, ttber wallnussgross, unmittelbar unter der 
Bodenflache sitzend, mehre langgestielte, fusslange, breit und 
kurz dreieckige, am Grandę mit breit abstelienden Lappen spiess- 
pfeilformige, glatte, kahle, glanzende, oberseits schon weiss ge- 
aderte Basalblatter treibend; olme entwickelten Stengel; aus der 
Mitte der Bliitter erhebt sieli senkrecht der kurzgestielte, zier- 
liche Kolben, mit diiim keuligem, gelbem, sterilem Bnde, um- 
geben von einer grossen weisslichen, unten rohrigen, oben offenen 
und zuruckgeklappten Spatha von der 3fachen Lange des Kolbens.

Vorkommen:  Weinberge und Waldungen im siidlichsten 
Theil des Gebiets: Fiume, Gardasee; ausserdem im stidlichen 
Europa, angeblieh auch in Holland, Griechenland, Italien.

B lu theze i t :  April.
Anwendung:  Wie bei A. maculałum.

A b b ild u n g e n . T a fe l  142.
A Pflanze in natiirl. Gr., B Bluthenkolben.

1) Das oquxóvuov  /jixqóv  des Dioscorides.



143. Arum Arisarum L.

Syn. Arisarum yulgare Targ. To///.
Das kurze, his nussgrosse, knollige Rhizoni sitzt senkrecht 

im Boden, ist bisweilen etwas verastelt, und bringt unmittelbar 
einige zierliche, kleine, lang und diinn gestielte, liingliche, am 
Grunde herzfbrmige, am Ende stumpfe, griine Blatter hervor, 
dereń Basallappen abgerundet wind; aus der Mitte der Blatter 
entspringt der lang und diinn gestielte Kolben, welclier diinn, 
stielformig ist, mit stielfbrmigem, gekriimmtem, aus der nur an 
der Spitze kapuzenfórmig geoffneten l)aucliig-rbhrigen Spatlia 
herausragendem, sterilem Ende; weibliche Bluthen in geringer 
Anzahl.

Y orko  lumen: Weinberge und Gebusche im siidlichsten 
Theil des Geliiets: Fiume und die benaclibarten Inseln, in Istrien 
bei Lossin piccolo und Lossin grandę; iibrigens im sudlichen 
Europa.

A b b ild u n g e n . T a f e l  143.
A Pflanze iii natiirl. Gr.; B Bluthenkolben, vergrossert, C Frucht- 

stand, ebenso.
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Fam. 10. Acoreae.

Am Bod en kriechende, deutlich gegliederte Rhizome; Kolben
! •! -V

oline steriles Ende; Perigon 2x3blattrig ; Bluthen gynandrisch 
mit 2 x 3  Staubbliittern und oblattrigem, schizocarpem Oarpell; 
im Uebrigen wie die Aroideen.

Gatt. 46. A coru s ') L.

Blatter reitend, vorwiirts gefaltet, grasblattartig; Spathą 
grasblattartig, yorwarts gefaltet, scheinbar Verlangerung dęs 
Stengels; Fracht holzig, 3facherig, vielsamig.

ART:

144. Acorus Calumus2) L. i.m;
---------------  v .lutu 1:1

1) (txoQoę, Nćime bei Dioscorides. : :
2) xit).niioę, Rohr, Schilf.
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144. Acorus Calamus L.

Kalmus, deutscher Zitwer.
Das dauernde, iistige, ii ber daumesdicke, etwas wagerecht 

abgeflachte, deutlich gegliederte Rhizom krieclit horizontal auf 
dem Sclilamm des Bodens fort und entsendet an der Unterseite 
von den Knoten aus zahlreiche stielrunde Wurzeln; die Aeste 
stehen zur Rechten und Linken des Hauptstammes und steigen 
wie dieser am Ende senkrecht aufwiirts, eine Anzahl reitender, 
zweizeilig geordneter, unmittelbar auf einander folgender, drei- 
kantiger, nacli oben linealischer, breiter, schwammiger Bliitter 
entsendend und auf dickeni, Jkantigem Btiel den kurzeń, ey- 
lindrischen, oft etwas gekriumnten, abstebenden Kolben tragend, 
gestiitzt von einer weit iiber ihn hinausragenden, griinen, den 
Bliittern ahnlichen Spatha, welclie scheinbar endstiindig die 
Aelise fortsetzt.

Y orkom m en: Stehende Gewasser, Flussufer, Bunipfe, 
Graben; ursprfinglieh aus Asien eingewandert, aber gegenwartig 
auf Sandboden durcli ganz Europa verbreitet. Im nordlichen 
Himalaya bis gegen 3000 M. emporsteigend. Nordamerika.

B liith ez e it: Juni, Juli.
A nw endung: Officinell: R hizom a C alam i a ro m a tic i, 

wovon man Extractum, Tinctur und Oleum Calami aromatici 
bereitet. Das mit Zucker eingesottene Rhizom (Confectio 
calami) wird ais Magemnittel gescliiitzt. Die Landleute thun 
Stiicke des Rliizoms gern in den Schnaps.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  144.
Eine Pflanze in naturlicher Grosse.
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Fam. 11. Alismaceae.

Sumpt- unci Wasserpflanzen mit Rhizomen, welclie im 
Schlamm oder ani Boden siisser oder salziger Gewiisser wurzeln; 
mit meist basalstandigen Bliittem rerseheu; meist gynandrisch, 
seltner monoeciscli, mit einfach symmetrischen, mit doppeltem 
Perigon yersehenen Bliitlien in dachiger oder convolutiver 
Knospenlage; Antheren 2kanmierig, dfacherig, nach innen auf- 
springend in den gynandrischen, nach aussen in den mannlichen 
Bliitlien; Carpellblatter rdllig apocarp oder am Grunde syncarp, 
1 — mehrknospig; Samenknospen anatrop oder hiiufiger campy- 
lotrop, in den inneren Fachwinkeln an der Ventralseite der 
Carpidia angeheftet; Spaltfriichte oder Schlauchkapseln; Samen 
ohne Eiweis, mit eampylotropem, antitropem Keim.

Typus: 2 x 3 ,  (1 — oo) x  3, (i — oo .
Zerstreut in der nordlieh gemiissigten und tropischen Zonę. 

Siidainerika.
Tribus und Gattuugen:

Trib. 1. Alismeae.

Spaltfriichte 1 — 2samig.

Gatt. 47. A lism a 1) L.

Bliitlien gynandrisch; Carpellblatter 6 oder viele, mit schiefen 
Staubwegen; Spaltfriichte 6 oder viele, lsamig, fast bis zum 
Grunde getrennt.

1) Name unbekannten Ursprungs.
8*



Gatt. 48 . S a g itta r ia 1) L.

Bliithen monoecisch; Carpellblatter zahlreich, mit pinseligen 
Miindungen; Spaltfriichte zahlreich.

Gatt. 49 . ^Scheuchzeria1 2 3 4) L.

Bliithen gynandrisch; Carpellblatter 3 oder 6, 2knospig, 
mit nach aussen sehiefer Miindimg, ohne Staubweg; Spaltfriichte 
3 oder 6, nur am Grunde verbimden, mit je einem Spalt auf- 
springend, 1 — 2 samig.

Gatt. 50. T rig loch in  '•) L.

Bliithen gynandrisch; Carpellblatter mit federiger Miindung 
vesehen, lknospig; sonst wie Scheuchzeria.

Trib. 2. Butomecie.

Schlauchkapseln mit vielsamigen Fachem.

Gatt. 51. B u to m u s1) L.

Staubbliitter 3 x 3 ;  Carpellbliitter (3, hemisyncarp; Schlauch-
kapsel Ofacherig.

AK TEN:

47. Alisma L .

Blatter alle g le ichgesta lte t...............................................1.
Blatter verschieden g e s t a l t e t ..........................................4-.

1. Blatter aus herzformiger oder stumpfer Basis eifbrmig 
oder langlich, seltner breit lanzettlich , ..........................

1) Pfeilkraut, wegen der Blattform.
2) Nach dem Sehweizerischen Botaniker Seheuchzer.
3) Dreizack, wegen der Form der Frucht.
4) Name fur diese Pfianze bei' Dioscorides.



Bliitter selimal lanzettlich, am Grunde spitz
2. Scliaft ąuirlig-rispig; Bliitter spitz:

145. A. Plantago1) L 
Schaft ąuirlig-traubig oder am Grunde et was rispig; 

Bliitter stumpf, aus herzformiger Basis eifórmig:
115. A. parnassifolmm'1) L

3. Scliaft am Ende doldig oder tjuirlig doppelt doldig;
Bliitter 3nervig: l i 7. A. ranunculoides1 2 3) L.

4. Basalbliitter linealisch, sitzend; Steugelbliitter eirund-
langlick: 148. A. natans4) L.

48. Sagittaria L.

149. S. sagittaefolia L. Bliitter tief pfeilformig.

49. Sckeuchzeria L.
150. S. palustris L. Bliitter linealisch, rinnig.

50. Triglochin L.
Carpidia 151. T. maritimum L.
Carpidia 3: 152. T. palustre L.

51. Butomus L.
153. B. umbdlatm L. Ein lioher, aus dem Wasser 

hervortretender Schaft triigt am Ende eine reichbliithige, 
von einer Hiille gestiitzte Dolde.

1) Wegbreit, weil die Blattform an diejenige von Plantago maior. L.
^  erinnert.

2) Parnassia palustris L. ahnlieh in der Blattform.
3) Die Bliitter sind denen von Ranunculus Plammula L. ahnlicli.
4; Die schwimmende.



(45. Alisma Plantago L.
Froschlóffel.

Das ungegliederte, sehr kurze R bizom sitzt aufrecht im 
Boden, ist mit langgestielten, an der Stielbasis scheidig um- 
fassenden, meist 7-nervigen Bliittern versehen, welche ganz- 
randig und, wie die ganze Fflanze, kahl sind; Blattstiele nach 
innen rinnig; Bliitter, weim die Fflanze im Wasser wiichst, 
sehmiiler, lanzettlich, wenn dieselbe im Sumpf oder Schlamm 
wiichst, breiter, ei-herzfbrmig: Schaft bis meterhoch, blattlos, 
aufrecht, rundlich dreikantig, rispig-quirlig verastelt, am Grunde 
der Aeste mit kleinen, schmalen Deckhlattern versehen; Bluthen 
langgestielt; Aussenperigon grilli, kelchartig, seine Bliitter ei- 
lanzettlich, am Grunde selwach gamophyll; Innenperigon kronen- 
artig, weiss oder inweudig blassroth angelaufen, seine Bliitter 
fast kreisrund, scliwach ausgerandet oder ausgebissen gezahnelt 
und am Band scliwach wellig: Staubbliitter paarweis vor den 
Bliittern des Innenperigons geniihert; Garpidia ohngefahr 30; 
Friichte am Ende abgerundet-stumpf, wehrlos, auf dem ltiicken 
1 — 2furcliig, zu einern stumpf dreieckigen Fruchtstand ver- 
hunden.

V orkom m en: In stehenden Gewiisseni, an Flussufern, an 
nassen Orten; durch das ganze Gebiet. Ueber einen grossen 
Theil der Erde yerbreitet, so in Neuholland, in Abyssinien.

B liith eze it: duli, August, auch im Juni und bis September.







An wen du ng: Frtiher officinell: H erb a P la n ta g in is  
aąu a tic a e . Giftig und fur Schafe gefahrlich.

For ni en: /S lanceolatum: Blatter lanzettlieh, nach der Basis 
yerschmalert. Syn. A. lanceolatum With. y yraminifoliiim: 
alle Blatter schmal grasartig, schwimniend und nur einzelne 
iiber das Wasser heiwortretend; Syn. A. graminifolium Ehrh., 
A. natans Pollich. 3 arcuatum: niedrig, iistig; Aeste bogig; 
Blatter schmal lanzettlieh; Friichte nieist 2furehig.1)

A b b ild u n g e n . T a fe l  145.
A B Theile der Pfłanze in natiirl. Griisse. 1 Fruchtkelch m it den 

Friichten, ebenso, 2 Same, ebenso; 3 die Carpidia zur Bliithezeit, Lupen- 
yergrosserung, 4 Staubblatt, ebenso, 5 Kelchperigon von unten gesehen, 
ebenso, 6 dasselbe von oben, 7 Same, starker vergr5ssert.

1) So z. B. in Bohmen.



146. Alisma parnassifoiium.

Herz-Froschlóffel.
, (l f£v'r

>Syn. Echinodoriw parnassifoliiis Engelm.
In allen Theilen zierlicher und zarter ais die vorige. Basal- 

blatter langgestielt, aus herzfbrmigem Grunde eifórmig, ziemlieb 
stumpf; Schaft fast stielrund, ąuirlig-traubig oder im unteren 
Tlieil rispig, die Seiteniiste fast iinmer dzahlig; Fruchte ver- 
kehfpt-eifbrmig, an der Spitze auswarts abgerundet und einwarts 
begrannt, vielrillig.

Y orkom m en: In einem kleinen Landsee bei Tempelhof 
imweit Berlin; am See bei dem Basedower Tlieerofen und am 
Langwitzer See in Mecklenburg, bei Schwerin an der Warthe, 
bei Greifenliagen, Moszyn, Kotomierz t>ei Bromberg; in Frankfurt 
an der Oder; im Entensee bei Biirgel unweit Offenbach; Steier
mark, Kamthen.

B liith eze it: duli, August, aucli duni.

A b b ild u n g e n . T a fe l  140.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse. 1 eine Bliithe, Lupen- 

vergrbsserung; 2 das Carpell, vom Kelcliperigon gestiitzt, starker vei- 
grossert; 3 eine einzelne Frucht, ebenso.: 4 ein Staubblatt, ebenso.
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147. Alisma ranunculoides L.

Flammen-F ros chlótte 1.

Ein zartes Pflanzchen mit langgestielten, lanzettlichen, sehr 
spitzen, etwas fleischigen, 3nervigen Bliitteni; Dolde einfacli, 
3 — 7bluthig, seltner zusannnengesetzt; Friichte schief, liinglicli, 
Skantig, spitz, ein kugeliges Kopfcheu bildend.

Y orkom inen: Siimpfe und feuclite Stellen; Uheinprovinz, 
Westphalen, Hannover, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, 
Wollin, Rtigen, Lothringen, Bolmien, Neuenburger See in der 
Schweiz, Monfalcone, Schlesien, Oldenburg, Bremen, Heli wal >en, 
Franken, Barby, Lothringen, Schweiz.

B 1 ii t  h e z e i t: -) uni—August.
Form en: Bisweilen sind sammtliehe Blatter lineal, hautig 

und schwiinmend: A. ranunculoides zosterafolium Fries.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  147.

AB ein Pflanzchen in nattlrl. Grosse. 1 das Fruchtkopfchen, Lupen- 
vergr5sserung; 2 cine Frucht, itarker vergi*5ssert.



(48. Alisma natans L.

Scłiwimmender Froschl&ffel.

Byn. Echinodorus natans Engelm.
Ein sehr zartes Pflanzelien mit langen, sitzenden, schmal 

linealischen Basalbliittern, einem iadenfbrmig diinnen, gebogenen 
Stengel mit einigen kleinen, langgestielten, eirunden oder lang- 
lichen, sehr stumpfen, meist abgerundeten Stengelblattern; 
Bliithen an den Knoten zu 1— 5, langgestielt; Friichte liinglich, 
stumpf, zugespitzt, geschnabelt, 12—lorillig, etwas abstehend.

Yorkommen:  In stehenden Gewassem: Trier, Andernach, 
Lothringen, Niederrhein, Westphalen, Hannover, Hamburg, 
Mecklenburg, Pommern, Preussen, Sachsen, Karnthen.

B1 ii th e  z e i t : .iuni— A u gust.

A bbildungen. T afel 148.
AB Pflanzchen in nattirlicher Grosse. 1 die Bliithe bei Lupen- 

yergrosserung; 2 der Fruchtstand, ebenso; 3 ein Frnchtchen, ebenso.







149. Sagittaria sagittaefolia L.

Pfeilkraut.

Syn. 8. maior Scop. S. heterophylla Scłireb.
Das schwache, ungegliederte Rhizom sitzt senkrecht im 

Boden und treibt bisweilen kriechende Ausliiufer; die unter- 
getauchten Blatter sind schmal linealisch, ani Ende abgerundet, 
die iiber das Wasser tretenden sind weit grosser, langgestielt 
mit unten breitem dreikantigeni, nach oben selir verdunntem 
Stiel und tief spiess-pfeilfórniiger Spreite mit stumpfem oder 
in eine Spitze zusammengezogenem Endlappen und spitzen, 
langen, weit abstehenden Basallappen; zwischen den linealisehen 
und den obersten pfeilformigen Bliittern kommen bisweilen 
Uebergangsformen vor; Sehaft achselstandig, dreikantig, oft bis 
meterhoeli, einfachoder mehrfach Bzahlig verastelt; Kelchperigon 
kleili, gnili; Kronenperigon gross, aus rundlichen weissen, roth 
genagelten Blattern gebildet; Staubbliitter zahlreich, gelb; Frucht- 
knoten flachgedriickt, berandet.

V orkom m en: In Siunpfen, Teichen, Landseen, durch das 
Gebiet verbreitet, in Sumpfgegenden hiiufig.

B liitheze it: .Tuni, Juli.
A nw endung: Das stiirkereiche Rhizom kann alsNahrungs-O O

mittel benutzt werden.

A bbildungen. T afel 149.
AB Theile der Pflanze in naturl. Gr. 1 eine Bliithe, Lupenvergr.; 

2 eine Anthere, ebenso; 3 ein Carpellblatt, atarker vergr8ssert; 4 eine 
reife Frucht, naturl. Gr.; 5 der Fruchtstand, ebenso.



150. Scheuchzeria palustris L.
Blumensimse.

Das diinne, bocbstens bis federkieldicke, gelbliclie, deutlicb 
gegdiederte, bisweilen iistige Itbizom kriecbt borizontal diclifc 
unter der Bodenfliiche im Sclilamm des Bodens fort und treibfc 
melire, unten diclit bebliitterte, wie die ganze Pflanze kalde, 
aufrechte Halme; die unteren Bliitter kurz, scbuppig, die mittleu 
bing, halbstielrund, die ober,sten in kurzere, mit breitem Grunde 
aufsitzende, spitze Deekbliltter iibergehend; Bltithen in eiufacber 
Traube mit 2x3ziihligem, kelcbartigem Perigon; Staubbliitter 
mit selir langen Antberen; Oarpellbliltter meist drei, grifiellos, 
v(")llig apocarp; Sclilauche rundlich, stuinpf, schief, aufgeblasen.

V orkom m en: Zerstreut in Torfmooren und Siimpfeu; im 
Bollenmoor vor Teglingen bei Meppen in Westpbalen; auf dem 
Saukopf bei Oberhof und ani Peterssee bei Fladungen in 
Tbiiringen; liie und da im nordliehen Gebiet; im Deininger 
Filz bei Miineben, Schwabeu, Pfalz, Darmstadt, Wetterau, 
Berlin, Frankfurt a/O, Scblesien, Oberlausitz, Dresden, Mecklen- 
burg, Lauenburg, Holstein, Hamburg, Preussen, Posen, ain 
haufigsten im Alpengebiet. y

B liitb eze it: Mai, Juni.
Form en: Sie weicbt ab mit 4—  (} Carpellblatteni und 

iSchlauclien, mit 1—-3 samigen Schlaucben.
A bbildungen . T afel 150.

AB Theile der Pflanze in natiirl. Gr. 1 eine Bliithe, bei Lupenvergr. 
ein Staubblatt, ebenso; 3 die Pruehtknoten, etwas starter vergrossert;

4 die Frucht, wie 2; 5 ein Same, stiirker vergrossert.







151. Triglochin maritimum L.
Salzbinse. Seestrandsbinse — Seedreizack. Salzgras.

Ein zierliches, binsenartiges Pfliinzchen, welches mit dem 
sehr kurzeń, ungegliederten Rhizoni senkrecht im Boden sitzt; 
die Bliitter alle grundstiindig, die unteren schuppig, kurz, urn- 
fa.ssend, die oberen schinal linealisch, halbstielrund, spitz, wie die 
ganze 1’flanze kulił; oft sterile und fertile Triebe (Blattbiischel) 
neben einander; Bluthensehaft meist einzeln, stielrund, blattlos; 
Bliithen in einer einfachen, langen Aelire, fast sitzend; Perigon- 
bliitter eirund, stumpf, rothłich, kiirzer ais die Frueht; Carpell 
Gblattrig; Schlauchkapsel Gtheilig, eirund, ani Ende mit liakig 
gekrtinimten, kurzeń Staubwegen. Rhizoni dauernd, ani Grunde 
durch die Blattreste zwiebelig yerdickt. Hochwiiehsiger ais 
Tr. palustre L., oft melirschaftig, die Schafte unten fast halb- 
stielrund, oben kantig und gefurcht, Bliitter liinger und dicker, 
graugriin, Aeliren liinger, dichter, zuletzt gebogen, Schlauch- 
kapsel gefurcht.

Y orkom m en : An salzhaltigen Orten, besonders auf Salz- 
wiesen am Seestrand, aucli in der Niilie von Salinen im Binnen- 
lande, Europa, Asien, Amerika.

B liith eze it: Juni, duli, August.
Anwendungi  Sowolil diese Art ais aucli Tr. palustre L. 

wird begierig von Schafen und anderem Vieh aufgesuclit. Be- 
riihmt ais vortretfliclies Milehfutter.

A bbildungen . T afel 151.
AB eine kleine Pflanze in natiirl. Grosse. 1 eine Bliithe Lupen- 

vergr6sserung; 2 die Frueht, natiirl. Grosse; 3 dieselbe bei Lupenvergr.;
4 dieselbe im Querschnitt, ebenso; 5 und 6 die einzelnen reifen Carpidia.



152, Triglochin palustre L.
Dreizack. Kleine Salzbinse.

Der vorigen sehr iihnlich, aber weifc robuster und durcli 
folgende Merkmale verscliieden:

Die Bliitter gełien aus ziemlich breit sckeidiger Basis plbtz- 
eih in eine pfriemliche Spitze iiber; die Friichte sind weifc 
langer gestreckt, lineal, kantig, zuletzt an die Spindel an- 
gedriickt, 3bliittrig, 3facherig, otlieilig, ani Ende niclit hakig, 
sondern 3knopfig. Seliaft am Grunde niclit merklich verdickt. 
Aehre locker. Schaffc fusshocli, abgerundet, drei kantig, steif; 
Bliitter zweireihig gerichtet, reitend, rinnig, am Grunde sclieidig; 
Friichte auf kurzeń, angedrtickten Stielen, von imten aufspringend.

Yorkom men:  Auf sumpfigen Wiesen; fast durcli das ganze 
Gebiet.

BI iithezei t:  duni, Juli, August.
Anwendung:  Ein yortrełfliches Futter, besonders fur Kiilie. 

Das dauernde Rhizom besitzt einen angenehmen, heuartigen 
Duft.

A bbildungen. T afel 152. 
A B eine Pflanze in natiirl. Grosse.
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153. Butomus umbellatus L
Wasserlisch. Wasserviale. Blumendolde. Blumenbinse.

Ein kraftiges, bis fingerclickes, sclirag im Boden liegendes, 
ungegliedertes Rhizom bringt eine Anzahl basalstandiger, bis 
1 Meter langer, linealisclier, dseitiger. rinnenformiger, wie die 
iranze PAanze kahler Blatter hervor, aus dereń Mitte der Bis
o

mannsholie, federkieldicke, stielrunde, blattlose Schaft sich senk- 
recht erhebt, am Ende eine reiciie, von kleinen spitzen Deck- 
bliittern gestiitzte Dolde mit langgestielten Blilthen tragend; 
Blumen gross, das aussere Perigon mit sclimaleren, ziemlicb 
spitzen und etwas hohen Bliittern, das Innenperigon aus Aachen 
eiformigen, stumpfen Bliittern gebildet; Carpell bbliittrig; 
Schlauchkapsel bspaltig, vielsainig.

V orko mm en: In Landseen, Teichen, an Flussufern, bis- 
weilen in Griiben und Stimpfen; ziemlicli durcli das Gebiet ver- 
breitet, aber in wasserarmen Gegenden selten oder fehlend, so 
z. B. in Tliiiringen ziemlicli selten.

B liitlieze it: Juni— August.
A nw endung : Das Rliizom wirkt adstringirend und war 

friiher, wie auch der Same, officinell: J  u n c i f 1 o r id i r ad i x, s e ni e n. 
Die Russen geniessen das Rhizom. Aus den Bliittern werden 
Korbę und Matten geflochten. Das \ ieh meidet dus Kraut. 
Die Milch wird mich dem Genuss blau.

A b b ild u n g e n . T a fe l  153.
A der obere Theil des Bliithenschaftes, B der untere Theil der Pflanze, 

beides in nat. Grosse. 1 iiusseres Perigonblatt, 2 inneres Perigonblatt, 
3 Staubbliitter, 4 Carpellblatter, 5 ein einzelnes Carpellblatt, 6 die reife 
Frucht; Figg- 1—b vergrossert.



Fam. 12. Colchicaceae.

Perennirende Zwiebel- oder Rhizompflanzen; Bliithen ein- 
fach oder bisweilen verwickelt symmetrisch, gynandrisch.

T y p u s :  2 x 3 ,  2 x 3 ,  3 ,

Bisweilen isfc das Perigon nur 3zahlig; Stanbblatter nach 
aussen aufspringend; Carpell mehr oder weniger apocarp, selten 
durch Fehlschlagen lfacherig; Miindungslappen oder Staubwege 
stets getrennt; Schlauche oder Schlauchkapseln.

Gattinigeii:

Gatt. 53. B u lbocodium 1) L.

Perigonblatter frei, lang gestielt, rohrig-trichterig geordnet; 
Schlauclikapsel stumpf, 3kantig.

Gatt. 53. C olchicum 1 2) L.

Perigon langrohrig-trichterig, gamophyll, mit (ispaltigem 
Baum; Fruehtknoten unterirdisch; Schlauclikapsel aufgeblasen.

Gatt. 54 V era tru m 3; L.

Perigonbliitter frei, radfonnig ausgebreitet; Schlauclikapsel 
tief śspaltig.

1) Nickt sicher bekannter Bedeutung.
2) Eine in Eolchis wachsende Giftpflanze.
3) Ursprung des Wortes unbekannt.



Gatt. 55 T ofleld ia1) Huds.

Perigonblatter frei, ausgebreitet; Schlauchkapsel nur an der 
Spitze aufspringend.

AETEN:

52. Bulbocodium L.

154. B. vernum L. Zwiebel 1—2bliittrig; Bluine unmittel- 
bar aus der Zwiebel hervortretend, ani Grunde mit Scheiden 
umgeben.

53. Colchieum L.

155. 0. autumnale L. Staubblatter abwechselnd liinger 
und kiirzer.

156. G. alpinum DC. Staubblatter gleicli lang.

54. Veratrum L.

157. V. nigrum L. Blume schwarzbraun, Deckblatter 
kiirzer ais das Bluthenstielclien.

158. V. album L. Blume weiss oder griinlieh; Deckblatter 
liinger ais das Bluthenstielclien.

55. Tofleldia Huds.

159. T. calyculata Wahlenb. Bluthenstielclien doppelt 
deckbliitterig; das eine Deckblatt liinglicli, die Basis des Blutlien- 
stielchens stutzend, das andere kelchartig, 31ap]ńg, der Bluthe 
genahert.

160 T. borealis Wahlb. Bluthenstielclien an der Spitze 
nackt, an der Basis mit einem einfachen Blappigen Deckblatt.

I) Nach dem englischen Botaniker Tofield.
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154. Bulbocodium vernum L.
Lichtblume. Yerschamte Jungfrau.

Die bis walliiussgrosse, vou schwarzbraunen Schuppen ein- 
gehiillte Zwiebel entsendet nach oben 2— 3 unten langrbhrig 
umfassende, oben abstehende, breit linealisclie, stumpfe, kalile 
imd ganzrandige Bliitter und 1 — 2 Bluthen mit langgestielten, 
ani Ende breit lanzettlichen, trichterig zusammengestellten 
Perigonblattem; Carpell langlich, eine bis zurSpitze gesclilossene 

hlauchkapsel bildend, an der Spitze in kurze, etwas nach 
aussen gebogene Staubwege ubergehend.

V or koni men: A uf Wiesen im unteren Wallis. Eine siul- 
westliche Pflanze, durch Spanien nach der Provence und Piemont 
gehend, urn im Wallis zu enden. Im Steppengebiet Siidruss- 
lands durch das verwandte B. ruthenicuni yertreten. Im Ober- 
wallis, im oberen Rhonethal bliilit sie gleiclizeitig mit Gagea 
sa.mtilis, schon im Vorland bei Milville, aber erst im Haupt- 
tlial in einzelnen ziemlich gedriingten Gruppen die diirren 
Hiigel belebend, bei Brancon, Montorge, St. Leonard bis zur 
montanen Hblie der Agettes in den Mayens de 8ion, hier aber 
einen Monat spiiter.

B ltitheze it: Marz, April.
A nw endung: Eine schone, wegen ihrer Iriihen Bltithezeit 

beliebte Gartenpflanze. Gegen Prost zu bedecken. Die Zwiebeln 
werden im August oder September etwa 10 Cm. tief reilien- 
weis oder truppweis in lockeren Gartenboden gesenkt. Audi 
zum Treiben ffeeienet.

O  O

Abbildungen. T a fe l  154.
A eine Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Blumenblatt m it Anthere, ebenso; 

2 die Kapselfriichte, ebenso; 3 Kajiseląuerdurchschnitt, ebenso.



£id)tblume. $crfd)<imte ^uitgfrau.









155. Colchicum autumnale L.

Zeitlose.1) Nackte Jungfrau.

Die bis wallnussgrosse, dichte Zwiebel liegt tief im Boden, 
ist von braunen Schalen umgeben und treibt im Herbst eine 
oder zwei, bisweilen inehre langrohrige Bliithen, nacli oben mit 
trichterig erweitertem Samu mit 6 zięmlieh gleiehen lanzettlichen, 
stumpfen Abschnitten, welche ganzrandig und von etwas welligen 
Nerven durchzogen sind; Staubblatter sehr lang, abwechselnd 
liinger und ktirzer; Fruclitknoten dicht iiber der Zwiebel sitzend, 
mit sehr langen, abfalligen Staubwegen; die Bliithe entwicke.lt 
sieli im Spiitherbst; im Friihjahr wiichst der Fruclitknoten zur 
Frnelit ans und hebt sieli auf einem unter ihm entstehenden, 
bis fingerdicken, stielruuden Stiel lioch iiber den Boden, gestiitzt 
von einer Rosette unten scheidig umfassender bis fusslanger 
breit linealiseher, stumpfer, liingsnerviger Blatter; Schlauch- 
kapsel 31appig, vielsamig.

V orkom  men: Auf Wiesen im sudlichen und mittlen Gebiet 
meist gemem, im nordlichen zerstreut. Fehlt im sudlichen 
Bohmeii.

*) Manche Leute sagen: Herbst-Zeitlose. Has ist falsch, denn die 
Pflanze lieisst eben deshalb Zeitlose, weil sie im Herbst bliiht und erst 
im naehsten Friihjahr ihre Friichte zeitigt. Daher wird sie auoh: „das 
Kind von dem Vater“ genannt.



B liitlieze it: August—Oktober. Fruchtzeit im Mai, Juni. 
A nw endung: Der Same ist officinell: Sem en C oleli i ci. 

Ausserdem wird der selir giftige Same leider zur Falschung des 
Bieres benutzt. Ausserdem in Garten und ais Topfgewachs 
cultivirt. Aus der Zwiebel wird der Liolitblumenhonig bereitet. 
Das Laub wird vom Weidevieh gemieden. Bei der Heuernte 
muss es sorgfaltig entfernt werden, weil es fur Rinder, Selmie, 
Schweine, iiberhaupt fiir alles Yieli ein todtliches Gift ist.

A b b ild u n g e n . T a fe l  155.
Eine Pflanze m it Blutlie und Fruelit, in natiirl. Grosae.







156. Colchicum alpinum DC.

Ałpen-Zeitlose.

Der vorigen selir ahnlich aber weit zierlicher, in allen 
Theilen kleiner; Zwiebel fast immer nur lbliithig; Blatter nach 
unten stark verschmalert, nach oben lanzettlich-linealisch, stumpf; 
Staubblatter gleich lang.

V orko mm en: Auf' Wiesen der Walliser Alpen.
Bli i thezeit :  Juli, August.
A nw endung: Ein zierliches Zwiebelgewiichs fur Zimmer- 

cultur. Audi, wie die vorige, ais Einfassung oder zur Aus- 
schmiickung des Iiasens zu verwenden.

A b b ild u n g e n . T a 'fe l 156.
Pflanzen in natiirlicher GrOsse nach Reichenbachs Icones.

i
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157. Veratrum nigrum L.
Schwarzblumiger Germer.

Das schwarze, kreiselformige, bis fingerlange, iiber finger- 
dicke, iistige oder astlose, ungegliederte, dicht mit rabenfeder- 
kieldicken, astlosen, stielrunden Wurzeln besetzte llhizom bringt 
eine Basalrosette bis fusslanger, breit eifbrmig-langlicher, zu- 
gespitzter, bogennerviger, am Grunde sclieidig umfassender 
Bliitter hervor mit abstehender, kahler Spreite, aus dereń Mitte 
der bis iiber meterholie, stielrunde, liolile, langgliedrige, mit 
allmahlig kiirzer und sclimaler werdenden Blattem besetzte 
Bliithenstengel senkreclit emporsteigt, welclier, wie auch die 
Bliithenstielclien und Ilispeniiste, zottig behaart und oben trau- 
big-rispig ist verastelt; Perigon radformig, seine Abselmitte 
langlich, ziemlich stumpf, dunkel purpurbraun, so lang wie die 
Bliithenstielclien; Deckblatter kiirzer ais die Bliithenstielclien.

Die Blumen liaben einen widerlichen Geruch. Die Schlauch- 
kapsel ist langlich, oben mit den drei kurzeń, hakigen Staub- 
wegen besetzt, bis zu diesen syncarp, aber bis zur Basis auf- 
spriugend; Bltithen polygainisch. Selir giftig in allen Theilen.

Y orkom m en: Auf Alpenwiesen in einer Meereserhebung 
von 1000 bis 1500 Meter ani besten gedeihend: Siidschweiz, 
Siidtirol, Krain, Steiermark, Oesterreich, Karnthen. Die West- 
grenze liegt im Tessin, dem Gebirgsrand vom Gardasee bis zum 
Antigorio folgend.

B liitheze it: Juli, August.
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A nw endung: Beliebte Staude fur den Blumengarten. 
Sehr giftig und vom Viek nicht beruhrt. Gutes Mittel gegen 
Pliegen und Miiuse, wenn man das Rhizom in Milch koclit.

A b b ild u n g e n . T a fe l  157.
A Basalblatter, B ein Rispenzweig, natiirl. Grossie. 1 eine mannliche 

Bliithe; 2 eine weiblicbe Bliithe; ii der Frucbtknoten; 4 die reife Fracht. 
1—4 vergrossert.



158. Veratrum album L.
Weisser Germer.

Der yorigen in allen Theilen an Grosse und Gestalt ahn- 
lich, aber clurch folgende Merkinale leicht unterscheidbar:

Bliitter riickseits flaumig; Deckblatter liinger ais die Bliithen- 
stielchen; Perigon gross, weiss oder griinlich, mit langlichen, 
stumpfen, gezahnelten Abschnitten, welche weit abstehen und 
weit liinger sind ais die Bliithenstielclien; Rispenśiste und 
I !1 iithenstiele flaumig.

Y orkonnnen: Wie bei der yorigen, aber weiter yerbreitet 
und auch auf anderen hohen Gebirgen, namentlich in den 
schlesisehen Gebirgen, auf der oberschlesischen Ebene; im Elsass 
(Belcłien); Baden bei Messkirch und Mohringen; auf der rauhen 
Alb; im bairischen Hochland wie ilberhaupt durcli die ganze 
Alpenkette.

B liitheze it: Juli, August.
Anwendung :  Officinell das Iłhizom: rh izom a  Y e r a t r i s ,  

H e l l t b o r i  alb i. Die ganze Pfłanze ist giftig. In Gilrten und 
Parkanlagen ist sie, wie auch die vorige, eine prachtige Zierde, 
besonders gruppenweise auf Rasenpliitze gepflanzt. Das Rhizom 
wirkt, in Wunden gebracht oder in Salbenform in der Magen- 
gegend eingerieben, brechenerregend. Das Yeratrin gebort zu
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(len heftigsten Giften, wird gegen Nervenkrankheiten, Starr- 
krampf u. dgl. angewendet.

Formen:  a Lobelianum Bernh. Blume inwendig hellgriin. 
In Schlesien nur in dieser Form.

A b b ild u n g e n . T a f e l  158, I und II.
Tafel: AB Theile der Pflanze in nattirl. Grosse
Tafel II: AB Theile der Y arietat fi Lobelianum in naturl. Grcisse.



159. Tofieldia calyculata Wahl. 

Torf lilie.

S}rn. Anthericum calyculatnm var. a. L.
Ein zierliches Pflanzchen, liochstens his fusshoch, mit kleinem, 

ungegliedertem, senkreclit im Boden sitzendem Rliizom, welclies 
eine Anzalil grundstandiger, schmal linealischer, ani Grunde 
reitender, spitzer, and einige kurzere, am Grund umfassende, 
entfernte Stengelblatfcer entsendet; am Ende des Stengels eine 
gedrangte, bis fingerlange Traube grlinlicher Bliithen, dereń 
Staubbliitter am Grunde mit den Perigonblattern yerbumlen sind; 
Fruchte eirund, bis zur S])itze scliizocarp, an den Spitzen in 
ganz kurze, aufrechte Staubwege iiliergebend, bis zum Grunde 
aufspringend. Yon grasartigem Anseben.

Yorkommen:  Sumpfige und torfige Wiesen auf Kalkboden; 
am haufigsten in den Alpen und Voralpen, Baden, rauhe Alb, 
Baiern; im iibrigen Gebiet selir zerstreut, so z. B. bei den 
Zenneteichen in der Flora von Jena, bei Tilleda, Halle, Leipzig, 
Darmstadt, in Schlesien, Niederlausitz, Bblnnen, bei Frankfurt a. O., 
Luckenwalde, Neustadt-Eberswalde, Bromberg, Thorn, Lyck, 
Holstein, Sclileswig. Fehlt in der Rheinprovinz.

B liitlieze it: Juli, August.
Anwendung:  Eine harmlose, dem Vieb niclit naclitheilige 

Pflanze. Frulier ais Wundmittel gebrauchlicli.







F o r men: u niaior (T. palustris Steinberg. Hoppe). Ilocli- 
wuchsig, mit langer Traube. So in den Kalkalpen bis 2000 M. 
iibrigens zerstreut. Auf magerein Tlionboden und hohen Ge- 
birgen zieht sieli die Traube zu einem rundliehen Kiipfchen 
zusammen: T. palustris y capitata Hoppe. T. glacialis Gaud. In 
den Alpen 1900 bis 2200 M. JBisweilen ist der Stengel astig. 
So bei Berclitesgaden und Hallstadt.

A b b ild u n g e n . T a fe l  159.

A B die Pilanze in naturl. Grosse. 1 eine Bltttke, ebenso; 2 dieselbe 
bei Lupenvergr.; 3 dieselbe oline Declcblatt, ebenso; 4 Blumenblatt und 
Staubblatt, ebenso; 5 Fruchttraube, naturl. Gr.; 6 Fracht, Lupenvergr.; 
7 dieselbe im Querschnitt, ebenso; 8 Traube der alpinen Form, natarł. 
Grosse.



160. Tofieklia borealis Wahl.

Nordische Torflilie.

Syn. T. alpina Hoppe. Anthericum calyculatam (j. L. T. pa- 
lusłris Huds.

Der vorigen durchaus ahnlich, aber niedriger, gedrungener, 
mit kiirzeren, breiteren, mehr schwertfbrmigen Bliittern ver- 
sehen; der Stengel meist blattlos; die Traube kugelig oder 
kurz pyramidal; Bluthenstielclien am Ende nackt, ani Grunde 
mit einem einfachen 3 lappigen Deckblatt besetzt; Bliithen weit 
kleiner. Bliitter nur 3— 5 nervig. Traube kopfig.

Vorkommen:  Moorige Orte der hochsten Alpen, ziemlich 
durch das Alpengebiet verbreitet, besonders auch in Oberbaiem. 
In 1900 bis 2700 M. Meereshohe.

Bl i i thezei t :  Juli — September.

A b b ild u n g e n . T a fe l  160.

A eine Pflanze in naturl. GrSsse. 1 eine Bliithe, starkę Lupenvergr. ; 
2 die Fracht, desgl.; 3 Blattspitze, ebenso.
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Nameiwerzeichniss des zweiten Bandes.

Abies alba Mili. 36.
— excelsa Lk. 36.
— excelsa DC. 38.
— Larix Poir. 40.
— pectinata DC. Lk. 36.
— picea Lam. 36.
— taxifolia Desf. 36.
— vulgaris Poir. 36.
Acorus Calamus L. 114.
Alisma graminifolium Ehrh.

119.
lanceolatum W ith. 119.

— natans Pollich 119.
— natans L. 122.
— parnas sifolium L. 120.
— Plantago L. 118.
— — p. lanceolatum 119.
— — y. graminifolium 119.
•— — tf. arcuatum 119.
—■ ranunculoides L. 121.
— ranunculoides zosterifolium 

Fries 121.
Anthericum calyculatum var. «. L. 

138.
—• calyculatum p. L. 140. 
Arisarum vulgare Targ. Tozz. 112. 
Arum Arisarum L. 112.
— italicum Miller 111.
— maculatum L. 110. 
Bulbocodium vernum L. 130. 
Butomus umbellatus L. 127.
Calla palustris L. 108.
Caulinia fragilis W. 84.
— oceanica DC. 88.
Colchicum alpinum DC. 133.
— autumnale L. 131.
Cupressus sempervirens L. 24. 
Cymodocea nodosa Konig 88. 
Ecliinodorus natans Engelrn. 122.

Echinodorus parnassifolius 
Engelrn. 120.

Ephedra distacbya L. 10.
— — «. subtristachya Rchb. 11.
— — p. media 11.
— — y. submonostachya 11.
— — d. helvetica C. A. M. 11.
■— fragilis Desf. 10.
— maritima Tourn. 10.
— monostachya L. 11.
— vulgaris Kich. 10.
Fluviatilis latifolia Mich. 82.
— minor Mich. 84.
Ittnera minor Gniol. 84.
— Najas Gmel. 82.
Juniperus Biasoletti Lk. 21.
— communis L. 17.
— Lobeli Guss. 21.
— lusitanica Mili. 23.
— macrocarpa Sibth. 21.
— maximus Lob. 21.
— Monspeliensium Lob. 20.
— nana W. 15.
— neaboriensis Laws. 21.
— oblongata Guss. 21.
— Oxycedrus L. 20.
— pboenicea L. 22.
— Sabina L. 23.
— tetragona Mnch. 22.
Larix communis Fisch. 40.
— europaea DC. 40.
— pyramidalis Salisb. 40.
Lenina arrhiza L. 101.
— gibba L. 104.
— minor L. 102.
— polyrrhiza L. 105.
— trisulca L. 103.
Lenticula minor Scop. 102.
Najas flexilis Rostk. Selim. 85.



Najas fhmatilis Lam. 82.
— major Rth. 82.

— fi. intermedia Casp. 82.
— marina «. L. 82.
— minor Ali. 84.
— monosperma W. 82.
Picea vulgaris Lk. 88.
Pinus Abies Ilu Roi 36.
— Abies L. 38.
— Combra L. 34.
— excelsa Lam. 38.
— Laricio Poir. 32.
— Laricio Lk. 33.

— Laricio fi. austriaca Aut. 32. 
Larix L. 40.

— maritima K. 32.
— maritima fi. minor Duh. 32.
— montana Mili. 29.

— Mugho Poir. 31.
— Mughus Scop. 29.
--  — a. uliginosa 30.
— nigra Lk. 32.
— nigricans Lk. 32.
— nigricans Host. 32.
— obliąua Sauter 30.
— Picea L. 30.
— Picea Du Itoi 38.
— Pinaster Lam 33.
— Pinea L. 35.

Pumilio Haenke e p. 29.
- rotundata Lk. 30.

— silvestris L. 25.
— uliginosa Neumann 30.
— uncinata Ram. 31.
Posidonia Caulini Kbnig 88.

- oceanica L. 88.
Potamogeton acuminatus

Schuhm. 62.
— acuminatum Wahlenb. 64. 

acutifolius L. 69. 
alpinum Balb. 58. 
annulatum Balb. 58.

Potamogeton coloratus Horn. 61.
- compressum Rth. 69. 

compressus L. 67. 
crispus L. 66. 
curvifolius Hartm. 60. 
decipiens Nolte 63. 
densus L. 76.

fi. lancifolius 76.
— y. angustifolius 77. 

filiformis Nolte 74. 
flexicaulis Dotli. 64. 
flexuosum Schleich. 64. 
fluitans Rth. 56.

fi. stagnatilis 56. 
fluitans Sm. 58. 
gramineum Sm. 69.

- gramineus L. 59.
— «. graminifolius 59.
— fi. heterophyllus Fries 59. 

y. Zizii 59.
gramineus Gaud. 69. 
heterophyllus Sehreb. 59. 
Hornemanni Meyer 61.
Loeselii auct. 65.

— lucens Web. 64.
- lucens L. 62.

— «. ovalifolius 62.
■fi. vulgaris 62.
y. longifolius Gay. 62. 

marinus L. 74. 
mucronatus Sehrad. 67. 
natans L. 53.

fi. prolixus 54. 
nitens Web. 60.

«. salicifolius 60.
— fi. heterophyllus 60. 
oblongus Meyer 56.

— oblongus Viv. 55. 
obscurum DC. 58.

— obtusifolius M. K. 69. 
obtusus DC. 58.

— oppositifolium DC. 77.



Potamogeton pectinatus L. 73.
— perfoliatus L. 65.
— plantagineus Ducr. 61.
— polygonifolius Pourr. 55. 

praelongus Wulf. 64.
— purpurascens Seidel 58. 

pusillus L. 70.
— «. major 70. 

ji. vulgaris 70.
— — y. tenuissimus 70.
— rufescens Schrad. 58. 

rutilus Wolfg. 72.
- semipellucidum K. 58.

— sęrotinus Schrad. 54. 
serratum Rtli. 58. 
serratum L. 76. 
setaceum L. 76.

— setaceus Schuhm. 74. 
spathulatus Schrad 57.

— trichoides Cham. u. Schl 71.
— zosterifolius Schuhm. 67. 
Ruppia m aritim a L. 78.
— •— «. vulgaris 78.
— • —- /9. rostellata 78.

— y. brachypus Gay. 78.
- rostellata Koch 78.

Sabina officinalis Gcke. 23. 
Sagittaria heterophylla Schrb.123.
— major Scop. 123. 

sagittaefolia L. 123.
Scheuchzeria palustris L. 124. 
Sparganium affine Schnitzel 97.
— erectum L. var. «. 95.
— erectum L. var. /?. 96.
-— fluitans W irtg. 96.
— minimum Fr. 98. 

ramosum Huds. 95. 
simples Huds. 96.

ji. fluitans 96.
Spirodela polyrrhiza Schleid. 105. 
Taxus baccata L. 12. 
Telmatophace gibba Schl. 104.

Tofieldia alpina Hoppe 140.
— borealis Wahl. 140. 

calyculata Wahl. 138.
- «. major 139. 

glacialis Gaud. 139. 
palustris Huds. 140. 
palustris Sternberg. Hoppe 139. 
palustris y. capitata Hoppe 139.

Triglochin maritimum L. 125. 
palustre L. 126.

Typha angustifolia L. 93.
— «. genuina 93.

elatior Bonningh. 93. 
angustifolia var. /?. L. 94.

— elatior Bor. 92.
■— elliptica Grnel. 94.
— glauca Godr. 92.
— latifolia L. 91.
— media Pers. 92.
— minima Hoppe 94.

— minor Sm. 94. 
minor W. 92.

Veratrum album L. 136.
«. Lobelianum Bernh. 137. 

nigrum L. 134.
Wolfia arrhiza Wimmer 101.
— Micheli Horkel 101.
Zanichellia dentata W. 80.
— major Bonningh. 79. 

palustris L. 79.
«. major 79.
/i. repens 79.

■— pedicellata Fr. 80.
— peduneulata Rchb. 80.

— polycarpa Nolte 81.
— repens BSnningh. 79. 

stipitata BOnningh. 80.
Zostera marina L. 86.

,1 angustifolia 86. 
nnna Rth. 87.

i>. angustifolia FI. dan. (a.
A.) 87.



Druck von Ramm & Seemann.
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