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Grosses Zittergras.

Halni aus jahriger Wurzel entspringend, aufrecht, schlank, 
stielrund, glatt, 1—2 Fuss hoch, zartgestreift, unten bisweilen 
iistig, locker mit bandformigen lang zugespitzten, 1/.2 Fuss 
langen Bliittern mit gestreiften Scheiden besetzt; Blatt- 
hautchen verlangert, lanzettlich, spitz; Traube einfach, etwas 
iiberhangend, aus grossen eiformigen langgestielten, 9- bis 
17blutlugen Aehrchen zusammengesetzt, welclie an haar- 
dtinnen Stielchen unten paarweis, oben einzeln stehen; 
Aehrchen langlich aus breitem Grunde, am Ende stumpf, 
6—17bliithig; Hiillspelzen und Aussenspelzen schmal weiss- 
randig; Innenspelzen sehr kurz, eifórmig.

Yorkommen: Grasige Orte. Istrien, Fiume. Verbreitet 
im siidlichen Europa.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Fiu- Wiesen warmerer Gegenden ein sehr 

gutes Futtergras. In ganz Deutschland ist dieses schone 
Gras ais Zierpflanze in Giirten beliebt und wird namentlich 
in Erfurt vielfach angebaut, um, wie auch die beiden folgenden 
Arten dieser Gattuńg, im getrockneten und haufig gefarbten 
Zustand in Straussen und Kranzen verwendet zu werden, so z. B. 
in der durch diesen Handelsartikel beruhmten Giirtnerei von
J. 0. Schmidt. Man siiet diese und die folgenden Arten im

1*



April an Ort und Stelle in's freie Land, kann sie aber auch 
im September anf ein Beet aussaen, spiiter in Blumentopfe 
oder in einen Ueberwinterungskasten pikiren, im Marz aber- 
mals umpflanzen, um sie im April mit Ballen ins Land zn 
setzen. Auch im Topf cultivirt, gewahren die Zittergraser 
einen reizenden Anblick. Sehr schon und żart sehen Ein- 
fassungen von Zittergras aus.

A b b ild u n g e n . T a fe l 684.
Pflanze in naturl. Grosse. Nach Reiehenbach.





Gremein.es Zittergras.

Das dauernde Rhizom entsendet schlanke, aufreclite, 
fusshohe, unteii mit ziemlicli breiten Blattern besetzte Halnie; 
Rispe aufrecht, mit abstehenden Aesten und zarten, meist 
gebogenen Stielchen, welche herz-eifbrmige 5 — 9 bliltliige 
Aehrchen tragen; Bliitter scbeidig, mit kurzer, spitzer Spreite 
und sehr kurzem abgeschnittenem Blatthautehen.

B eschreibung: Die Wurzel aus feinen Fasern von 
braunlicher Farbung, tragt einen grade aufrechten oder ani 
Grunde ein wenig gebogenen Stengel und treibt einen oder 
den andern kurzeń Auslaufer, wodurch sie etwas kriechend 
erscheint. Die Stengel sind 8 Zoll bis 1 '/.2 Fuss hoch, selten 
bober, gestreift, kalii, bis tiber die Hiilfte mit Scheiden be- 
deckt, mit 3—4 Gliedern und schwarzlich gefarbten Knoten, 
das letzte Glied unter der Rispe viel langer ais alle iibrigen. 
Die Blattscheiden gestreift, kalii, glatt, die des obersten 
Blattes sebr lang und nacb oben tiber der Mitte etwas auf- 
getrieben; die Blattplatten kurz, linealisch, zugespitzt, auf 
beiden Flachen und am Rande, der feine Sagzabnchen tragt, 
scharf, wenig stark, die obern aufrecht, selbst gegen den 
Stengel gelegt, die oberste sebr kurz; das Blatthautehen ein 
schmaler, etwas mondfbrmig gebogener, ganzrandiger, weiss- 
bautiger Streifen. Die Rispe ist zusammengezogen, dann 
fast pyramidalisch, mit baarfeinen, meist nur zu 2 im Halli- 
wirtel stehenden, wenig verastelten, abstehenden, melir oder



weniger schliingeligen, wenig scharfen Aesten und Aestchen, 
an dereń etwas abwiirts gekriimmten Enden einzelne, bei 
der leisesten Luftbewegung erzitternde Aehrchen stehen. Die 
beiden Hiillspelzen fast gleich, oval, bauchig-convex, aber 
zusammengedruckt, stumpflich, kahl und glatt, imdeutlich 
3—5nervig, breit weissgerandet, iłbrigens selten griłn, ge- 
wohnlich so wie die Verastelungen der Rispe, ja zuweilen 
auch die oberen Stengeltlieile mit einer blauen oder pupur- 
braunen Farbung, die an den Spelzen zunachst des weissen 
Randes am stiirksten ist. Die Bluthchen liegen ziegeldach- 
artig iiber einander, sind nach aussen stark convex, nach 
dem Rande starker zusammengezogen, ilire aussere Spelze 
ist der der Htille sehr ahnlich, nur am Grunde in 2 stumpfe 
Lappen vorgezogen, daher tief herzfórmig, 7nervig; die 
innere Spelze schmal, fast auf der Mitte nach aussen zu- 
sammengebogen, spitzlich, mit 2 nahe am Rande gehenden 
griinen Nerven. Die Schttppchen schmal lanzettlich, spitz- 
zngespitzt. Die Staubbeutel gelb. Die Fracht klein, um- 
gekehrt-eiformig, braun.

Yorkommen: Auf trocknen Wiesen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet, aber besonders haufig im mittlen und siid- 
lichen.

B łu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei vorigem.

A b b ild u n g e n . T a fe l  685.
ABC die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen, ebenso; 2 Bliithe 

bei Lupenvergrosserung; 3 Carpell, ebenso; 4 Jh-ucht, natiirl. Grosse;
5 dieselbe vergrossert.
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686. Briza minor L.

Kleines Zittergras.

Der vorigen sehr ahnlich, aber etwas niedriger; Rispe 
dichter; Halin am Grunde astig, gelmieet aufwarts gebogen, 
karan fu,s,slang; Blatter schmal, mit verlangertem, spitzem, 
lanzettlicbem Blatthautchen; Aehrchen dreieclrig, 5—7bliithig, 
hellgrfin; lliillspelzen sehr bauchig, langer ais die nachsten 
Spelzen, die untere breiter ais lang.

Yorkommen: Auf Brachackem. Istrien. Ausserdem 
zerstreut durcli das sudliclie und westliche Europa.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei den beiden vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 686.
Oberer Theil der Pfianze in natiirl. Gtrosse. Nach Reichenbach.



Gross&hriges Liebesgras.

Syn. Boa megastachya Koeler. Briza Eragrostis L. 
E. maior Host.

Die jahrige faserige Wurzel treibt nur fertile aufsteigende, 
an den untersten Internodien geknieete Halnie; Blatter ent- 
fernt stehend, mit kahlen, an der Miindung bartigen, eng 
anliegenden Scheiden und breit bandformigen spitzen Spreiten; 
Rispe aufreeht, mit einzelnen oder gepaarten Aesten; Aehr- 
chen lineal-liinglich, stnmpf, 15—20bliithig; Aussenspelze an 
der stumpfen, etwas ansgei-andeten Spitze kurz stachelspitzig, 
von einem starken seitenstandigen Nery en durchzogen.

B eschreibung : l)iese Species ist der E rag ro s tis  
poaeoides sehr ahnlich, unterscheidet sieli nur von ihr 
durcli die doppelt breiteren und fast doppelt langeren Gras- 
ahrehen, welche in der Kegel reichbluthiger sind; desgleiclien 
durch die breiteren Blatter, durch die an der Spitze aus- 
gerandeten und stachelspitzigen Spelzen und durch die kleinen, 
rostgelblichen Haarbuschel, welche ani Ausgange der Rispen- 
zweige und zwar in den Astwinkeln sitzen. Obschon sich 
diese Species im durftigeren Boden, oder da, wo die Stbcke 
niedergetreten wurden, mit den Halmen, namentlicli mit dem 
untersten Theile der Halnie, auf dem Boden auflegt und 
dann nur einige Zoll Hohe erreicht, wird es doch da, wo 
die Yerhaltnisse giinstiger sind, lioher ais E. jioaeoides,
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hat auch eiiie ahnliclie niedliche Gestalt, nur sind Spindel 
and Rispenaste starker, erstere ist in der Regel selir auf- 
fallig geschliingelt, hat haufig auch so kurze Aeste, dass die 
Aelmchen die Spindel fast verdecken, wahrend die Spindel 
an vollkonimen ausgebildeten Rispen bis zur Spitze empor 
sichtbar bleibt.

Vorkommen: Sandige Brachfelder. Zerstreut durcli 
das siidliche und mittle Gebiet, besonders auf der oberen 
Rheinfiiiche im Elsass und in Baden; bei Regensburg in 
Baiern u. a. O. Im nordlichen Gebiet hie und da ver- 
wildert, so bei Westerhausen ani Harz. Ausserdem verbreitet 
durch das westliclie und siidliche Europa und weit nach 
Asien hinein, selbst in China.

B lu tliezeit: Juli, August.
Anwendung: Diese Art sowie auch die beiden folgenden 

sind niedliche Ziergrilser fur Garten und kbnnen ebenso wie 
die Zittergraser verwendet werden.

Form en: Uechtritz fand bei Triest eine Varietat con
tr acta mit zusammengezogener schmaler Rispe.

A b b ild u n g e n . T a fe l  687.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 ein Blattstiick mit den 

drilsigen Ziihnehen bei Lupenvergri5sserung; 2 ein Aehrchen, ebenso; 
3 eine Aussenspelze, ebenso.



Iiispiges Liebesgras.

Syn. Poa Eragrostis L. Eragrostis poaeformis Lk. 
Eragrostis minor Host.

Das jithrige Rhizom treibt laserige Wurzeln und einen 
oder mehre aufsteigende oder fast aufrechte, an den unteren 
Knoten sanft geknieete, unten sehr locker beblatterte Halme. 
Blatter eng und lang scheidig umfassend, am Ende der 
Scheiden nach innen biirtig, auf dem Mittelnerven der Scheide 
mit einer Driisenreihe besetzt, nut schmal bandformiger, am 
Rande etwas scharfer und drusiger Spreite; Rispe locker, 
ausgebreitet, mit einzelnen oder gepaarten zarten, etwas 
wellig gebogenen Aesten; Aehrchen lineal-lanzettlich, gestielt, 
8 — 20 bltitliig; Aussenspelze stumpf, mit starkem Seitennerven 
durchzogen.

B eschreibung: Ans der faserigen Wurzel hebt sich 
ein von der Basis an sclion verastelter Halni, oder es kommen 
mehre Halme, welche, sammt iliren Aesten, an den Knoten 
geknieet sind und, besonders wenn die Wurzel mehre Halme 
bildet, mit dem untersten Halmtheile am Boden liegen. Die 
ganze Pflanze ist kahl, die Halme sind rund, die Knoten tief 
violett, die Blattflachen stehen aufrecht ab und ihre Rśinder 
schlagen sich bald nach ihrer Entwickelung ein. Die Halme 
erreichen bis 1 Fuss Hohe, bilden eine allseitwendige, bis 
gegen 4 Zoll hohe Rispe, dereń Spindel und Aeste gesclilangelt
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sind. Die Grasiihrchen sitzen an den fast haardunnen Stiel- 
cheii der ebenso feinen Aeste, werden bis 1/3 Zoll lang, aber 
nur bis 1 Linie breit und sind violetŁ Die untern Rispen- 
aste messen lj3 der ganzen Rispenhohe. Dieses Gras ist eins 
der schonsten unsrer Gram ineen, wird bald an den zwei- 
zeilig liegenden Bluthohen der Grasahrchen und an dem 
starken Seitennerven der untern Spelze erkannt, ist aber 
dem folgenden nahe verwandt.

Vorkommen: Auf sandigem Culturlande. Obere Rhein- 
ebene und von da bis Westplialen; tibrigens durch das sud- 
liche und mittle Gebiet zerstreut; an vielen Orten nur ver- 
wildert und unbestandig; Bohmen; Breslau; Dresden; Blanken- 
burg am Harz; Franken.1)

B łu tbezeit: Juli, August.
Form en: Reichenbach unterscheidet eine Var. oerticillata 

mit fast wirtelig gestellten Rispenasten.

1) G arck e  filhrt Jena an ohne genaue Angabe des Standortes.

A b b ild u n g e n . T a fe l  688.
A 15 die Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Blattseheide an der Miindung 

mit dem Haarbusohel bei Lupenvergr6sserung; 2 Blattspitze mit den 
randstandigen Driisen, ebenso; 3 Aebrchen, ebenso; 4 Aussenspelze, 
stiirker vergr8ssert.



Kleines Liebesgras.

Syn. Poa pilosa L.
Das jahrige Rhizoni treibt aufsteigende, an den Knoten 

geknieete durnie, lock er bebliitterte Halnie. Blatter mit 
langen eng anliegenden, an der Mundung biirtigen Scheiden 
und schmal bandformigen spitzen kahlen Spreiten; untere 
Rispenaste einseitig wirtelig, zu 4 — 5 steliend, żart, etwas 
wellig gebogen; Aelirchen lineal-lanzettlich, 5 — 12bliitliig; 
Anssenspelzen ziemlich spitz, mit einem schwachen seitliclien 
Nerven durchzogen; Innenspelze schwach sichelformig ge- 
bogen.

B eschreibung: Die Wurzel ist ans vielen astigen 
weisslichen, zuweilen wie woiligen Pasem zusammengesetzt; 
aus ihr komnien mehre, zuweilen selir viele Stengel, welche 
gewolmlich nicht aufreclit, sondern melir oder weniger auf- 
steigend, 4 — 6 Zoll lang, ani Grunde ancli wolil iistig, fein 
gestreift, kalii und glatt sind. Die Blatter sind kurz, schmal, 
linealisch, spitz zugespitzt, eben, kalii, auf der Innenflache 
und ain Rande scharflich; die Scheide kalii, glatt, fein ge- 
streift, an ihrer Mundung mit melir oder weniger langen 
Haaren versehen, das Blatthautchen eine kleine Leiste diclit 
mit kurzeń Harchen besetzt. Die Rispe nach dem Bliihen 
ani starksten ausgebreitet, fast pyramidalisch mit horizontal 
stehenden Aesten, welche mit ihren Yerzweigungen liaarfein1
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geschliingelt und etwas scharflich sind. Die Aehrchen sind 
schmal, vielblumig (gewohnlich 5 — 9 blumigj; die Hllllspelzen 
sind lanzettlich, spitz gekielt, lnervig, am Kieł scharflich, 
die untere fast um die Hiilfte kleiner ais die obere. Die 
untere Blilthenspelze jener iihnlich, nur grosser, brei ter, nach 
unten bauchig, 3nervig, wie jene rnehr oder weniger ptirpur- 
braunroth, nach unten und in der Mitte griin, am diinn- 
hautigen Rande braunlich und weisslicli. Die kurzeń Staub- 
fiiden tragen Anfangs rothliche, spater gelb werdende Staub- 
beutel; die Schuppehen sind ausserst kleili. Die beiden kurzeń 
Griffel stehen auf der Spitze der eiformigen fast rundlichen 
kahlen Fruchtknoten und tragen kurze fedrige Narben. Die 
Frucht ist leiclit ausfallend, lichtbraun, rundlich, fast ellipfisch, 
oben etwas spitzer ais unten; die Keimstelle etwas eingesenkt, 
im Yerhiiltniss zur Frucht ziemlich gross.

Yorkommen: Auf Culturland, auf sandigen Feldern, 
auch auf kalkarmen Felsen, an sterilen Orten. Fast nur im 
siłdlichsten Theil des Gebiets: Istrien; Steiermark; Siidtirol; 
Slidschweiz; im Elsass zerstreut von Basel abwiirts (Colmar, 
Htiningen, Miihlhausen); fruher auch bei Bruchsal im Baden- 
sclien angegeben; verwildertunweitGiebichenstein beiHalle a.S.

B liithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe l  689.

A die Pflanze in natiirl. Grosse; B Scheide m it dem Haarbiischel 
bei Lujieiiyergrosserung. 1 Aelirelien, ebenso; 2 Bltitlie, von den 
Spelzen befreit, ebenso; 3 Frucht von aussen und innen, ebenso.



690. Poa loliacea Huds.

Lolchahnliches Rispengras,

Syn. Catapodium loliaceum Lk. Triticum loliaceum Sm. 
T. unilaterale Yill. T. Rottboella DC. Brachypodium lolia
ceum R. S. Festuca rottboellioides Kth.

Das jahrige Rhizom entsendet einige handhohe, bogig 
gekrummte flachgedriickte glatte żart gestreifte ziemlich diclit 
beblatterte steife Halme. Bliitter, naraentlich die untersten, 
kurz, bandfórmig, spitz, anfangs einwarts gefaltet, zuletzt 
flach, mit anliegender Sclieide imd stumpfem Blatthiiutchen; 
Rispe einfach hauptiihrenfbrmig, starr, einseitig zweizeilig, 
sanft gebogen, mit etwas geschliingelter Spindel, bisweilen am 
Grand iistig; Aehrchen selir kurz gestielt, genahert, eifórmig, 
5 — 7 bliithig, ziemlich spitz, mit dreinervigen spitzen Hiill- 
spelzen; Aussenspelze stumpf.

Vorkommen: Am Meeresstrand. Nur an der Sudgrenze 
des Gebiets: Istrien, Inseln Brioni, Yeglia, Sansego, bei 
Fiume.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l 690.

A Pflanze in natiirJ. GrQsse. 1 Aehrchen, Lupenyergrosserung.





Hartgras.
Syn. Sclerochloa dura P. B. Cynosurus durus L. 

Eleusine dura Lam. Festuca dura Vill. Sesleria dura 
Kunth.

Das jahrige Rhizom entsendet mehre sehr kurze liegende 
oder aufsteigende dicht beblatterte steife durch die Scheiden 
zweischneidige Halnie. Bliitter breit bandfórmig, spitz, mit 
glatter gestreifter platter scharf einwarts gefalteter Sclieide, 
stumpfem Blatthiiutchen und etwas liohler Spreite; Rispe 
eiformig-langlich, gedrungen, steif, einseitig, aus-kurzeń 3 — 6 
Aehrchen tragenden Aehren zusammengesetzt; Ąehrchen sehr 
kurz gestielt, liinglieh, bbliithig; Aussenspelze lineal-langlich, 
nervig, stumpf oder ausgerandet, meist kurz stachelspitzig.

B eschreibung: Gemeinlich wird die ganze Pflanze nicht 
hoher ais ein Finger, und besonders auf Rasenangern waclist 
sie, durch den Tritt der Menschen und des Yiehs, in kurzeń 
Biischeln, d. h. die Pflanze treibt von der Wurzel sehr zahl- 
reiche, kleine Halnie, von welchen sieli ein Theil auf den 
Boden legt und nur die mitfcelsten in die Hohe gerichtet 
sind. Die hellgriinen, Aachen, am Bandę weisstóutigen Bliitter 
bekleiden den Halin und ragen aucli noch tiber demselben 
empor. Bis an die Bispe ist der Halin mit Blattscheiden 
und Bliittern eingehiillt, so dass die Rispe durch das oberste 
Blatt nach Art einer Scheide umhiillt wird. Aus der Spindel



der Rispe gehen abwechselnd eiiizelne Rispeniiste, welehe 
aber sieli bald darauf wieder in 2— 3 Aestchen verzweigen. 
Alle diese Aeste und Aestchen sind aber nur 2 V2 —3 1/2 inni. 
king, rund und platt, und die 7 mm. langen, liinglichen 
Aehrchen kommen dadurch so nahe aneinander zu stehen, 
dass die Rispe zur Rispeniihre wird. Die ganze Rispe rnisst 
ungefahr 19—39 mm. Die Grasahrchen sind hart und 
steifj die Kelchspelzen sind griin, haben einen breiten, durch- 
scheinenden Iland und besonders.die iiussere Kelchspelze einen 
hohen Kieł; die 3—5 Bliithchen haben ebenfalls randhiiutige, 
an der Spitze stumpfe Spelzen. Das ganze Gras sieht von 
Weitem einem verkrUppelten Loliurn perenne nicht un- 
ahnlich.

Yorkommen: Auf Sand- und Thonboden, vorzugsweise 
aber auf schwerem Thomnergel, auf Wegen und Triften, 
ganz besonders gem an solchen Orten, wo es von mensch- 
lichen Pusstritten, von Wagenradern etc. haufig gemisshandelt 
wird. Sehr zerstreut durch das siidliche und mittle Gebiet: 
Stidliches Mahren; Unterosterreich; Wallis; zerstreut im Ober- 
elsass; bei Mannheim in Baden; bei Oggersheim in der 
Rheinpfalz; bei Kroppach im Nassauischen; ttberhaupt zer
streut am Mittelrhein, so z. B. bei Alzei, Kreuznach und bis 
an die Mosel, im Naliethal; bei Wiirzburg, in Pranken; bei 
Lienzingen und Rotli am See im Wurtembergischen; in 
Bohmen zerstreut; in Thuringen namentlich bei Jena (Galgen- 
berg, am Weg zum Porst, Ober-Wbllnitz), bei Weimar, 
namentlich auf dem Schiesshausplatz, Arnstadt, Erfurt u. a. ().; 
Halle, Dessau, Magdeburg, Barby, Stassfurt, Quedlinburg, 
Anleben etc.



Eiri] Anst. v. Regestem & Muller ćreia.



B lttthezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Triftgras fur Scliafe, von geringer Giite.

A b b ild u n g e n . T a fe l  691.
AB die Pfianze in natiirlicher Gr5s.se. 1 Htillspelzen bei Lupen- 

vergr8sserung; 2 Aehrchen, ebenso.

Flora V III.



Jahriges Ilispengras.

Der vorigen ałmlich, ab er weit zarter und hoehwtichsiger, 
die Blatter langer, die Rispe lockerer.

Das jahrige Rhizom treibt mehre Halnie, welche theils 
liegen, oft Wurzeln schlagen oder sieli auslauferartig ent- 
wickeln, theils aufsteigen oder aufgerichtet sind; Halni flacli- 
gedriickt, dicht mit Blattern liesetzt; Blatter mit scharf ein- 
warts gefalteter, etwas abstehender Scheide, langlichem 
Blatthautchen und aus ziemlich breitem Gminie lang band- 
formiger spitzer Spreite; Rispe locker, sparrig, meist einseits- 
wendig; Rispenaste einzeln oder paarweise, kahl, zuletzt herab- 
geschlagen; Aehrchen langlieh-eiformig, 3—7bluthig; Bllithen 
kahl.1)

B esehreibung: Yiele feineweisslicheWurzelfasern bilden 
die Btlschelwurzel dieses Grases, welclies gewohnlich nur 
wenige Zoll liocli bis einen Fuss hoch werden kann und eine 
Menge von aufsteigenden oder grade aufrechten lebliaft grttnen

1) Tn Koch’s Synopsis (Deutsche Ausgabe, zweite Auflage S. 1075) 
findet sich folgender Zusatz: Bllithen kahl oder am Kieł und Rand 
m it einer flaumigen, haarigen, aus kurzem weichem Plaum zusammen- 
gesetzten Linie. Die flaumhaarigen Linien ani Kieł und Rand steigen 
bis iiber die Mitte der Spelze liinauf und manchmal steht zwisclien 
Riicken und Seitenstreifen noch ein feiner flaumhaariger Streif.
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Stengeln und Blatterbiischeln fortwahrend entwickelt. Die 
Stengel bestehen aus 5 — 6 Gliedern, mit wenig verdickten, 
nur dunkler griin gefarbten, zuweilen kniefórmig-gebogenen 
Knoten, sie sind rund, kahl und glatt. Die Blattscheiden 
sind etwas zusammengedruckt mit einem nach dem Blatte 
hin deutlicberen Kieł, ilir Band ist oben weisshautig und 
gelit in das Blatthautchen iiber, welches mehr oder weniger 
vorgezogen, stumpflich oder spitzlich, zuweilen zerrissen ist 
und dem Stengel sich anlegt, iibrigens sind sie kahl und glatt 
und ziemlich dicht anliegend. Die Blattfliiche ist lindalisch, 
nach der Spitze sich verschmalernd stumpflich, am Grunde 
ziemlich breit und stumpf, auf der Unterseite durch den vor- 
tretenden Mittelnerven etwas gekielt und oben etwas ge- 
rinnelt, am Bandę durch kleine Sagezahnchen etwas scharf, 
sonst kahl und glatt, die des obersten Stengelblattes kiirzer 
ais ihre Scheide. Die fast pyramidalische Rispe ist fast 
einseitswendig, die Aeste stelien zu 1—2 beisammen, sind 
Anfangs aufreelit, zusammengedrangt, dann unter fast rechtem 
Winkel abstehend, ja wohl etwas zuriickgeschlagen, mit 
wenigen, erst angedriickten, dann abstehenden Aestchen; die 
ganze Rispenverastelung ist kahl und glatt, zuweilen etwas 
schlangelig. Die Aehrchen sind meist griin und weiss, 
seltener auch noch roth oder blau angelaufen, ziemlich 
lanzettlich, zusammengedruckt, 3—7bluthig. Die Hlillspelzen 
sind etwas ungleich, griin mit weisshautigem Rande, die 
śiussere schmaler, kiirzer, mehr lanzettlich, einnervig, die 
inneren breiter mit stumpfem Riicken, stumpf, 3nervig. Die 
aussere BlUthenspelze der inneren Hiillspelze ahnlich, aber 
etwas grosser, der Rand nach innen fast in eine Ecke vor-

2 *



gezogen, clie Spitze stumpflich, scliwach 5nervig, mit kurzeń 
Wollharchen auf dem Mittelnerven. Die Schiippchen ścin
kiem breit - lanzettlich. Die Staubbeutel gelb. Die Frucht 
glatt' und kalii, an beiden Enden zugespitzt und spitz, gelb- 
lich-braunlich.

Yorkommen: AufKulturboden, Wegen, auch an sterilen 
Orten. Dureh das ganze Gebiet gemein, besonders ais Un- 
kraut auf Kulturland.

B liithezeit: Fast das ganze Jahr.
Anwendung: Dieses Gras wiirde ein vortreffliches 

Futtergewachs sein, wenn seine Halinę melir aufgerichtet 
wiiren, wenn es bei durrem Wetter weniger leicht aus- 
witterte und wenn die Friichte gleiclizeitig reiften. Wegen 
des ungleichzeitigen Reifens bat die Einsammlung der Korner 
grosse Schwierigkeit; auch wiirde selbst reine Aussaat nur 
eine sehr liickenhafte Grasnarbe bilden und im Gemenge mit 
anderen Grasern konnte man die Korner gar nicht einernten. 
Auf Angern fullt aber dieses Gras ganz von selbst die 
Liicken ans, welche die Arten von Po a und F estuca  iibrig 
gelassen haben und wird dadurch sehr nutzlich. In Giirten 
und auf Grabeland wird das Gras ein hochst lastiges Un- 
kraut, iiber welches man nur durch unablassiges Jaten Herr 
werden kann. Man empfiehlt zu seiner Ausrottung in Wegen 
auch Begiessen mit kochendem Wasser, Bestreuen des Bodens 
mit Salz oder Bedecken mit einer dichten Lagę Streu, wo- 
durch es erstickt.

Form en: Auf den Alpen kommt eine Varietat: (9 varia 
Koch mit auffallend bunten Aehrchen vor. Syn. P. annua 
tarła Gaud. P. supina Schrad. P. uariegata Haller.



A b b ild u n g e n . T a fe l 692.

A die Pflanze in natiirl. GrSsse; B ein Blatt, ebeuso. 1 Aehrchen 
bei Lupenvergr6sserung; 2 Bltithe, ebenso; 3 Carpell, ebenso; 4 Frucht 
in natiirlicher Grosse; 5 dieselbe vergrossert.



Schlaffes Rispengras.

Syn. Poa elegans DC. P. flexuosa Smith.
Das dauernde Rhizom treibt einen oder mehre aufrechte 

locker beblatterte Halnie von hochstens Fusshohe. Blatter 
am Grunde des Halms gedriingt, mit breiten mehr abstebenden 
Scheiden umfassend, am Halm entferntstehend, mit schmaler 
eng anliegender Scheide und schmaler abstehender zugespitzter 
Spreite und langlichem, spitzem Blatthautchen; Rispe lang- 
lich, zusammengezogen, am Ende nickęnd, mit einzelnen oder 
gepaarten diinnen kahlen Aesten; Aehrchen eifórmig, meist 
8 bluthig; Bliithen eifbrmig - lanzettlich; Aussenspelzen am 
Rande und auf dem Riicken diclit flaumig, meist frei.

B eschreibung: Aus der biischeligen Wurzel kommen 
mehre Blatter und Halinę, welehe, durch die dicht an 
einander stelienden Exemplare, einen handhohen oder hoheren 
Rasen bilden. Die Wurzelblatter sind kurz, das unterste 
KnotenstUck des Halmes steigt gewohnlich schief auf tmd 
darauf erst geht der etwas zusammengedriickte, glatte Halm 
aufrecht in die Hohe. Er ist mit 8—7 kurzscheidigen, glattęn 
Blattem besetzt, welehe ebenfalls glatt und 1—2 Zoll lang 
sind. Sie kommen aus breiter Basis, laufen sehr spitz zu 
und sind flach. Das oberste KnotenstUck des Halms ist 
1 ’/2—3 Zoll lang und langer, die Rispe hat eine Lange von 
] 1/,2—2 Zoll, ist zwar zusammengezogen', doch nicht einseit-
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wendig und an der Spitze iiickend. Di o Aehrchen sind griin 
j in Grundfarbe, do eh violett, gefarbt, 2—dbliithig, gewohnlich 

aber 3 bltitłiig. Die Bliithchen werden durch Wolle ver- 
bunden, ihre iiusseren Spelzen sind scharfkielig und stachel- 
spitzig, die untere der inneren Spelzen triigt am Rande eine 
Leiste weisser, silbergliinzender Haare, aber das ganze Gras- 
ahrehen inisst nur 3ł/2 — 5 nim. Am almlichsten ist diese 
Species mit Poa m inor, welclies letztere aber lockere, fast 
einseitwendige Rispen, zitternde Grasabrchen und stumpfe, 
fast kiello.se aussere Spelzen hat, wahrend dieses in Gestalt 
der Rispe und der Grasabrchen mehr Aehnliclikeit mit Poa 
nem oralis  besitzt.

Yorkoinmen: Auf Triften der Alpen und Voralpen. 
Stellenweise durch die ganze Alpenkette von der Schweiz 
bis Steiermark; auf dem Belchen im Schwarzwald; im Riesen- 
gebirge; auf der Babia Góra.

B liithezeit: Juli, August.
Form  en: [i. pallescens Koch, mit bleichen Aehrchen. 

Syn. P. flauescens Thomas.
A nwendung: Auf den Alpen zu den mageren Triften- 

grasern gehorig.
A b b ild u n g e n . T a fe l  693.

AB die Pflanze in natfirl. Grosse. 1 Aehrchen bei Lupenvergr8sse- 
rung; 2 Halmstiick m it dem Blatthiiutchen, ebenso; 3 Bliithe, ebenso; 
4 Hullspelzen, ebenso.



Kleines Rispengras.

Syn. Poa supirta Panzer.
Der vorigen sehr ahnlich, aber durch folgende Merk- 

male unterscheidbar:
Die gaii'/,e Pflanze, namentlich der Halin, zarter; Rispe 

kiirzer, mit haardiinnen Aesten; Aehrchen langlich-eiformig, 
4—Gbliithig; Bliithen lanzettlich, am Grando der Aussen- 
spelzen durch Wolle zusammenhangend. Die Blatter sind 
noch schmaler ais bei der vorigen, fast borstlich. Bei leisein 
Windę zittert die ganze Rispe. Aussenspelze ani Grunde 
mit silberglanzender Haarleiste.

B eschreibung: Wemi man die Kennzeichen die,ser 
Species mit Poa laxa vergleicht, ,so wird man sehr viel 
Uebereinstiiąmendes finden. Zuerst ist die Holie beider 
Griiser ziemlich dieselbe, obsclion Poa m inor nur die Holie 
der kleineren Exemplare von Poa laxa erreicht, oft bloss 
5 Zoll, nicht iiber handhoch wird. Zweitens ist das Wurzel- 
werk und die Art der Berasung bei beiden gleich, derm sie 
erzengen Basen durch dieht an einander stehende Exemplare 
und mehre Halmtriebe aus einem Wurzelstocke mit faseriger 
Wurzel. Drittens kommen die Halnie in Art des Anftihlens 
und der Beblatterung, wie in Art der Blatter ganz iiberein; 
denn sie stehen aufrecht, mit ihrem untersten Knotenende 
oft schief, sind glatt, liaben kurze, glatte und kurzscheidige
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Bliitter von gleicher Gestalt und gleicher Form ihrer Blatt- 
hautchen, obschon Poa m inor, wegen des kilrzeren Halmes, 
gewohnlich nur 3 — 4 Bliitter trśigt. Yiertens ist aucli die 
Rispe Yon beiden gleiclilang (11/.2—2 Zoll), die Aelirchen sind 
liier wie dort violett-bunt, die Bltithen durch Wolle verbuiideii 
und die unteren inneren Spelzen baben einen silberglanzenden 
Rand, durcli eine Haarleiste erzeugt. In so weit also wiirde 
man beide Grasarten verwechseln lconnen. Aber die Poa 
m inor, obgleich iu der Jugend eine zusammengezogene Rispe 
zeigend, sperrt sie in der Bliithe, nach einer Seite gewendet, 
aus, lasst alle haardunnen und glatten Aeste etwas herab- 
neigen und dadurch wird ein Zittern der Aehrchen durch 
leisen Wind, oder durch das Halten in der Hand, ahnlicli 
wie bei B riza bewirkt. Die Aehrchen sind aucli, durch die 
fast doppelte Zahl ihrer Bltithen, bis 1:1 Zoll lang, folglich 
schwerer, also konnen sie die zarten Stiele nicht aufrecht 
halten. Dazu kommt, dass die iiusseren Spelzen kaum ge- 
kielt und vorn abgestumpft sind. Selbst der Standort ist 
bei beiden Grasern verschieden, denn diese findet man im 
Gerblle der Steine oder in Felsspalten, jene auf rasigen 
Triften.

York ommen: Auf Triften, besonders aber im Stein- 
geroll und Kiesbett der FlUsse und Giessbache in den Alpen. 
Zerstreut durch die ganze Alpenkette von der Schweiz bis 
Steiermark.

B lu thezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a f e l  694.

A die Pflanze in naturl. Gr6sse. 1 Aehrchen bei Lupenvergr5s»e- 
rung; 2 Halinstuclc mit Blatthiiutchen, ebenso.



Niedliches Rispengras.

Das rasige dauemćle kurze Rhizom treibt sterile kurze 
Blattbiischel und aufrechte zarte Halnie. Blatter aus breiter, 
etwas aufgeblasener Scheide schmal-lineal, fast borstlich, mit 
langlichen, spitzen Blatthautchen; Halm meist nur mit einem 
einzigen kurzeń Blatt besetzt, tibrigens nackt, glatt, aufrecht, 
żart, bis fusshocli, meistens aber niclit iiber handlioch; Rispe 
aufrecht, żart, ausgebreitet, mit einzelnen und gepaarten wie 
die Zweige derselben fast rechtwinkelig auseinanderfahrenden 
Aesten, Aeste und Aestchen rauh; Aehrchen eiformig, 
4 — Gbliithig, wahrend des Aufbliihens fast gleichformig zer- 
streut; Bliithen langlich-lanzettlich, am Rande und auf dem 
Riicken dicht fiaumig, frei.

B eschreibung: Wir ziehen diese Species hierlier, weil 
sie eigentlich eine Yarietiit unserer Poa a lp in a  ist, die einer 
besonderen Berucksichtigung verdient. Yon Poa laxa  und 
m inor unterscheiden sie Rasen, Halmblatter, etwas rauhe 
Rispenaste von kurzer, in der Bliithe starrer, der D actylis 
verwandten Bauart und Bliithenzeit hinlanglich, aber mit 
Poa a lp ina  ist eigentlich kein wesentlicher Unterschied vor- 
handen. Hier wie dort ist der Wurzelstock faserig und die 
Blatter sind nur zolllang, diese aber schmal-lineal, jene fast 
lanzettformig, was dem verschiedenen Standorte zugeschrieben 
werden kann. Die Halnie steigen liier bis einen Fuss hoch





empor, machen aber ebenso wie bei Poa alp ina am unter
sten Knotentheile ein Knie, sind glatt, haben 2 langsclieidige, 
nur bis :,/4 Zoll lange Bliitter und in der obersten Halfte 
gar kein Blatt. Die Blatthautchen imterscheiden sich bloss 
dadurch, dass liier auch die untersten spitz sind. Die Rispe 
ist in den untersten Aesten zur Zeit der Bliithe mehr aus- 
gespreizt und bei den Bllithen fehlt die Wolle. Doch ist 
das letzte nicht irnmer ganz der Pall, weil man hier und da 
auch einige Harchen entdeckt. Die Iiispe malt sieli zwar 
niemals bunt, ist gelbgriin oder weiss, aber ganz gleiche 
Exemplare findet mail auch bei der oft sich bunt farbenden 
Poa alpina. Ueberhaupt zeigt sich diese Alpenspecies sehr 
variabel, anders in Thuringen, ain Rhein, in Oesterreich, hat 
viele Varietaten, wozu uns auch diese Poa pum ila zu ge- 
hóren scheint, zumal ikr Vorkoimnen beschrankt ist.

Vorkommen: Auf Bergabhangen und Bergwiesen. Im 
Gebiet nur in Krain.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  695.

A die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Blattliiiutcben bei Lupen- 
vergrosserung > 2 Aehrchen desgleichen; 3 Aussenspelze, stiirker ver- 
grossert.



Der vorigen ahnlich, aber gedrungener und steifer und 
am (irundo; des Halms meist weit reicher mit Blattbiisclieln 
besetzt. Blatter schmal-lineal, lang, fast borstlich; Halin 
meist lblatterig, am Grandę meist knotig verdickt, aufrecht; 
Blatthantchen alle langlich, spitz; Rispe aufrecht, abstehend; 
Aeste einzeln und gepaart, rauh; Aehrchen an der Spitze der 
Aeste gedrungen, eiformig, spitz, 6— lObliithig; Bltithen 
langlich-lanzettlich, zweireihig, gedriingt, mit seidenglanzen- 
den, am Rande und auf dem Riicken diclit flaumigen freien 
Aussenspelzen. Von der Yorigen unterscheidet sie sich be- 
sonders durcli die abstehende Rispe und die zusammen- 
gedrangten Aehrchen, von der folgenden, der sie am ahnlich- 
sten ist, durch die 6— lObliithigen Aehrchen und die freien, 
nicht durch Haare verwebten Aussenspelzen.

Yorkommen: An trocknen sandigen Orten. Im Gebiet 
nur mn Triest und im Wallis.

B ltithezeit: Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  096.

Die Pflanze in naturl. Grosse naeli Reichenbach’s Icones.
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Knolliges Rispengras.

V on der vorigen nur durch folgende Merkmale ver- 
schieden:

Der Halin ist fast immer stark knollig verdickt. Blatter 
etwas breiter, schlaffer, vergiinglicber. Aehrehen eifonnig,
4 — Gbliithig; Aussenspelzen durch reichliche lang vortretende 
Wolle iibersponnen.

B eschreibung: Der holzige Stoek ist sehr kurz, reich 
mit feinfadigen Wurzelfasern besetzt, treibt fruchtbare und 
unfruchtbare Triebe und bildet somit einen Basen von kleinen, 
feinen Blattern, welche schmal linieniurmig, gemeinlich nur 
zolllang und in der Regel sehon welk und zusammengerollt 
sind, wenn der Halin zur Bliithe kommt. Der Halin wird 
finger-, spannen- bis fusshoch, steht aufrecht oder ist auf- 
steigend, unten durch die langen, violett-purpurnen oder 
grtinen Blattscheiden der Halmblatter bedeckt, ubrigens glatt, 
ghinzend und sehr żart. Die Blattscheiden sind glatt, ttber 
zolllang, doch ilire Blatter oft nur 2 J/.2 — 7 mm. lang, zu- 
weilen auch bis 19 mm. lang, dagegen sind die Blatthautchen 
sehr entwickelt. Die Rispe wird 2/3 — H /2 Zoll lang, ilire 
Aestchen sind sehr żart und rauh, die Aehrehen stehen ge- 
drungen, liaben lanzettfórmige Bltithchen, dereń Spelzen am 
Itand und auf dem Riicken bei Yergrbsserung haarig er- 
scheinen, sonst oft griin und an der Spitze weisshautig sind. 
Die Klappen sind violett, seltener griin und gekielt.



Vorkonimen: An sonnigen Felsen, Abhangen, Berg- 
triften. Dnrch das ganze Gebiefc zerstreut, aber in Gebirgs- 
gegenden weit haufiger ais auf der Ebene.

B liithezeit: Mai, Juni.
i 1

Anwendung: Ein mageres Triftengras.
Form en: p. vivipara Koch. Bltithen in sprossende 

Laubknospen verwandelt. Syn. Po a bulbosa (i. L.
A b b ild u n g e n . T a fe l  697.

A ein Exemplar aus Thiiringen in naturl. Grosse; B die sprossende 
Rispe eines siiddeutschen Exeniplars, ebenso; C ein Exemplar der 
Varietiit v iv ip a r a  aus den Alpen, ebenso. 1 das Blatthiiutclien boi 
Lupenvergr8sserung; 2 Rispeniiste, ebenso; 3 Aehrchen, el>enso.



JUptm JUspenijras.



Alpen-Rispengras.

Rhizoin dauernd, rasentreibend, ohne Auslaufer, aber nut 
einem dichten Biischel von Blattern, welche mit iliren kurzeń 
breiten Scheiden einen Kopf bilden, aus welchem der Halni 
herrortritt. Halin fusshoch, nur mit zwei kurzeń Blattern 
besetzt, die Blatterbiischel an seinern Grunde von gemeinsamen. 
Scheiden eingeschlossen; Bliitter ziemlich breit lineal, plotz- 
lich in ein spitzes Ende zusammengezogen; die unteren Blatt- 
hautchen kurz, abgescłmitten, die oberen langlich, spitz; Rispe 
aufrecht, zur Bluthezeit weit abstehend; Aeste paarweis, glatt 
oder rauh; Aehrcben eiformig, 4 — lObluthig; Bluthen ei- 
lanzettformig, ani Bandę und auf dem Blicken dicht flaumig, 
frei oder durch sparliclie Haare zusammenhangend.

B eschreibung: Die Yar. badensis hat einen kurzeń 
mit haarformigen Wurzelfasern reichlich besetzten, holzigen 
Wurzelstock, we Ich er einen Biischel von kurzeń, kaum zoll- 
langen, knorpelrandigen, duftigen Blattern treibt, welche 
3 Y2 mm. breit sind und von einem weissen unterseits kielig 
hervorstehenden Nerven durchzogen werden. Ilire Spitze ist 
kurz und zieht sieli mitunter capuzenartig zusammen. Der 
Halni steht aufrecht oder ist aufsteigend, wird liand- bis fuss- 
hoch, ist bis gegen die Mitte oder bis iiber die Mitte be- 
blattert, stielrund, glatt und glanzend. Die Blattscheiden 
sind bis 2%  Zoll lang, die Halmblatter nur ' .2 Zoll lang,



docli 3 j/2 mm. breit, sonst wio dio Wurzelblatter; die Blatt- 
scheiden sind glatt, die Iiispe wird 11j2—2 Zoll lioch, ist 
aber aucli zollhoch. Die gli.inzenden Aestchen gehen zu zweien 
aus der Spindel, die grttnweissen Aehrchen messen 7 mm. 
Lange und S1̂  mm. Breite.

Bei den iibrigen Yar. sind die Blatter und Rispen gras- 
griin, bei P oa a lp ina  v iv ipara messen auch die Stengel- 
blatter 1 — l 1/., Zoll und sind nicht knorpelrandig.

Yorkommen: Auf Triften der Alpen und Voralpen. 
Durch die ganze Alpenkette; die Var. badensis zerstreut 
auf der Kheinfiache von Oberbaden bis Darmstadt und Bingen, 
im Sponheimischen an der Mosel; im Jura; in.den Hoch- 
vogesen; Oberschwaben; Oberbaiern; imKessel des mahrischen 
Gesenkes; in Oesterreich; in Thtiringen (Halle, Querfurt, 
Nordhausen, Saalfeld, Sachsenburg u. a. O.); auch bei Freien- 
walde und an einigen Orten eingeschleppt und unbestandig.

B łiithezeit: Mai — Juli.
A nw endung: Ein dtirftiges Triftengras.
Form  en: (3. vivipara Koch. Bliithen in sprossende 

Knospen verwandelt. Syn. P. alpina vivipara L.
y. minor Koch. Halnie niedrig, etwa 3 Zoll hoch; 

Błiitter ziemlich lang; Jtispenaste haarfein. Syn. P. alpina 
y. Gaud. So auf den hochsten AJpen in der Nahe der 
Gletscher.

(]'. breoifolia Koch. Blatter kurz mit schmalem knor- 
peligem Bandę; Halnie kanni einen halben Zoll lang; Rispe 
gedrungener; Blattliliutchen der sterilen Blattbtischel liinger, 
etwas ausgerandet, aber gestutzt. Syn. P. alpina Yar. brevi- 
folia Gaud.



£. baclensis Koch.: Blatter kurz, breit, stfirr, graugrtin 
mit weissem knorpeligem Rancie; Blatthautchen wie beiyoriger, 
welche eine Mittelform zwischen cłieser und der Stammform 
bildet. Syn. P. baclensis Haenke. P. breuifolia DC. P. collina 
Host. P. trwialis Pollieh. P. thermalis Pers. P. Molinerii 
Balb. P. cenisia Rchb. Nach Koch gehort auch P. cenisia 
Host. (nicht Allioni) ais Form hierher. Sie ist hoher, mit 
vielblttthigen Aehrchen.

A b b ild u n g e n . T a fe ł  698.
AB ein Exemplar der Var. b a d e n s is  in natiirlieher GrSsse; 

O Bispenast, yergrossert. 1 Scheide des untersten Blattes m it dem 
Blatthautchen bei Lupenvergr8sserung; 2 desgleichen vom oberen 
Blatt, ebenso; 3 Aehrchen, ebenso.

F lora V III.



Hechtblaues Rispengras.

Syn. P. glauca Sm. P. Guudini R. S.
Yon der folgenden nicht selir verscliieden, von welclier 

sie vielleiclit nur Abart ist.
Das kurze dauernde Rhizom treibt aufrecbte, steife, iiber 

fussholie Halnie, welche sparlich mit Bliittern besetzt und wie 
die ganze Pflanze blau bereift sind. Seheiden liinger ais die 
Halmglieder, die Halmknoten deckend, die oberste Iśinger ais 
ihr Blatt; Blatthautchen kurz, abgescbnitten oder das oberste 
eiformig; Rispe langgestreekt, abstehend; Aeste rauli, die 
unteren zu 2—5; Aebrchen ei-lanzettformig, 2—bbliithig, 
Aussenspelze schwacli nervig, am Rande und auf dem Rucken 
flaumig.

Yorkom men: Sonnige Felsen der Alpen und Voralpen. 
Schweiz; Siidtirol; Sudeten.

Form en: Yar. fi asperu Koch. Halin oberwiirts be- 
merklich rauh. . Syn. P. aspera Gaud.

A b b ild u n g e n . T a fe l  699.
Die Pflanze in natiłrl. Grdsse mich Reichenbaclds Ieones.



///. f; /r / //////< '«('. 
< '_-

/'/. ,?(,>/(<.'iru -e rtc .



W alei - Rispengras.

Unterscheidet sieli von der vorigen und von der folgenden 
hauptsachlich durch folgende Merkmale:

Das dauernde Rhizom treibt kurze Auslaufer und rasige, , 
uh er fusshohe, zarte, glatte, selir entfernt bebliitterte Halnie. 
Blatter sclunal bandformig, spitz, mit glatten Scheiden, wełche 
die Knoten nicht erreichen und mit sebr kurzeń, fast felil- 
gesclilagenen Blatthliutchen endigen; Rispe abstehend, sehr 
locker, żart; Aeste dunn, rauh, die unteren zu 2—5 stehend; 
Aehrchen żart, ei-lanzettformig, 2—Sbliithig; Aussenspelzen 
schwaeli nervig, am Rand und auf dem Rueken flaiunig.

Vorkommen: In Wiildern, Geblisehen, auf Felsen. 
Durch das ganze Gebiet yerbreitet und ineist haufig.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ein gutes Futter- und Weidegras in 

Waldgegenden. Flach Langethal auf Aeckern leichten Bodens, 
mit Poa p ra ten sis  gemengt, ein angemessenes Weidegras, 
weil es die Masse des Grases durch seine spiite Yegetation 
in der Zeit bedeutend vermehrt, wenn Poa pratensis im 
Trieb nachzulassen beginnt. Sehr genugsam bezuglich des 
Bodens.

For men: u. P. n. mdgaris, mit zarten, grasgrilnen 
Halmen und Blattern, zweibliithigen bis einbliithigen Gras- 
ahrehen und uberhangenden Rispen. Gemein in Waldungen.



Die Aehrchen sind liier auch zuweilen dreibliithig, die Rispe 
breitet sich in der Bliithe ans, ist żart und locker und die 
Klappen (Kelchspelzen) sind fast oder vollig so lang ais die 
Bliithchen.

[i. P. n. firmula, mit steifen, aufrecht stehenden, gras- 
griinen Halmen, anfrechter, nur an der Spitze geneigter Rispe 
und 4 — 5 bltithigen Spelzen. In lichten Weidengebiischen 
der Flussufer. Die Rispe ist schmal, lang, lebhaft griin; die 
Bliitlichen der Aehrchen sind langer ais die Klappen und 
der Wnrzelstock beraset sich sehr.

7. P. n. rigidula, mit steifen, blaulichgriinen etwas 
'rauhen Halmen, etwas rauhen Blattscheiden, 3—5bltithigen 
Aehrchen, dereń Bliithen durch Wolle verbunden sind und 
aufrechten oder wenig iiberhangenden pyramidenformigen 
Rispen. A11 sehr schattigen Waldplatzen.

Auf Gebirgen kommt noch P. n. montana und glauca 
vor. Sie alle haben das Gemeinsame, dass ihr Blatthautchen 
stets abgestutzt ist, dass ilire Blatter sehr lang und schmal 
sind, dass namentlich das oberste Blatt besonders lang ist 
und gemeinlich wagrecht absteht, dass sich die Rispe naeh 
der Bliithe zusammenzieht, dass der Halni immer durch die 
kurzeń Blattscheiden stelłenweise ganz unbedeckt bleibt, und 
durch die in der Kegel geneigte, zuweilen sehr gebogene 
Rispe. Die 3—Sbltithige Form niihert sich der Poa pratensis, 
indessen ist das oberste Halmblatt schlaff, die Klappen (Kelch
spelzen L.) sind beide 3nervig, die Grasahrchen weit sclnnaler 
und spitzer und die aussere- Spelze (Kronenspelze) ist nur 
verloren genervt. Die einbltithige Form hat dagegen mit 
Agrostis vuIgaris Aehnlichkeit, indessen ist die Rispe schlaffer,





‘langer, lebliaft grun und zieht sieli bald zusammen. Die 
Form rigidala gleicht wiederum sehr der Poa palustris; in- 
dessen erkennt man sie bald durch die etwas rauhen Scheiden 
und Halnie und durch das fast fehlende Blatthautchen. Uie 
Form glauca endlicłi sieht der Poa caesia etwas ahnlich, 
unterscheidet sieli indessen durch die iiber die Mitte hmaus 
bebliitterten Halnie, durch die kurzeń Błattscheiden und durch 
das lange oberste Halmblatt, welches wenigstens etwas liinger 
lioch ais die Scheide ist.

A b b ild u n g e n . T a fe l  700.
A ein Exemplar der Form a. m ilga ris in natiirl. GrOsse; B ein 

Halin einer Zwergfonn, ebenso; C ein Halin der Form [i. firm ula, 

ebenso. 1 Blattsclieide bei LupenvergrOsserung; 2 Aelirclien, ebenso.



U' 701. Poa fertilis Most.

Hain-Iłispengras.

Syn. Poa palustris Rth. P. serotina Gaud. P. augustę- 
• folia L. P. effusa. Kit.

Das kurze rasige Rhizom treibt tiber fusshohe, aufrechte, 
Iocker mit schmalen Blattern besetzte, wie die Blattscheiden 
glafcte Halnie; Blatthautchen langlich, spitz; Rispe reicli- 
bliitliig, ausgebreitet, abstehend, mit rauhen Aesten, wovon 
die unteren nieist zu 5 stehen; Aehrcben ei-lanzettformig, 
2 — bbliitliig; Aussenspelze schwach nervig, ani Ramie nach 
dem Grunde und ,auf dem Riicken mit einer schmalen flau- 
migen Leiste bezeichnet; iibrigens wie die vorige, der sie 
nahe verwandt ist.

B eschreibung: Die Wurzel ist faserig, treibt einen 
Basen, woraus melire 1—2 Fuss hohe Halnie konimen, welche- 
weich und diinn und mit langen und griinen Blattern, gleich 
der Poa nem oralis , bekleidet sind. Die ober,sten Bliitter 
siad arn langsten und breitesten, noch einmal so lang ais 
ihre Scheiden und 5 mm. breit. Ueberliaupt hat diese Species 
viel Aehnlichkeit mit Poa nem oralis , doch ist das Blatt- 
hiiutclien łiervorgezogen und spitz und die Spelzen sind sehr 
charakteristiscłi. Die Rispe wird namlich oft 6—9 Zoll hochr 
indessen bleibt sie auch an den Nebenhalmen, welche nahe 
dem Stocke, ani Hauptlialm entspringen, weit kiirzer, wird 
nur 2- 4 Zoll hoch. Die Rispenaste sind rauh und in der 
Bliithe ausgespreizt, vor der Bliithe und in der Fracht zu-



M /.  SŹ,

* « m - 3 S i S ¥ n > 9 ta ;.



sannnengezogen, niclit sei ten etwas iiberliangend, wic lici 
Po a nem oralis; aber die Grasahrchen sind ganz eigenthiim- 
] i cli gestaltet. Die iiusseren Spelzen (Kronenspelzen, L.) sind 
griln oder rofchbraun, haben aber an der Spitze einen breiten " 
orangegelben Saum. Desgleiclien hegt an den Randem und 
am Kieł eine Reibe feiner Hiircben. Die Grasahrchen sind 
gewohnlich 3bltltliig, doch anch 4- und 5bliithig. Ihre 
Klappen (Kelclispelzen, L.) sind rothbraun oder griin, kiirzer 
ais die Spelzen und undeutlicli-nervig.

Vorkoniinen: An leuchten scliattigen Orfcen, besonders' 
in Flussufergebiisclien, in feuchten Waldungen und Hainen. 
Durch das ganze Delii et yerbreitet.

B liithezeit: Juni, Juli.1)
A nwendung: Ein sehr gutes Futtergras, welcbes mit 

Becht zum Anbau empfohlen worden ist. Dasselbe, von 
P. nem oralis L. leiclit durch das lange Blatthautchen zu 
unterscbeideu, liebt sandigen Boden, passt niclit fur biindiges 
Land und verlangt eine friscbe Lagę. Es muss daher auf 
feuchten sandigen Aeckern mit anderen Brasem gemeugt 
ausgesiiet werden; es giebt gutes nahrhaftes und bei dichtem 
Bestand zartes Heu aber wenig Nachgras.

1) JOs ist solion von K o ch  darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass sie niclit spiitcr bliiht ais P. n e m o r a l i s  L ., dass daher der 
Name P. s e r o t i n a  Gaud. sehr unpassend gewilhlt ist.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  701.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Blatthautchen bei Lupen- 

rergrosserung; 2 Aehrchen desgleichen; 3 Aussenspelze, etwas stiirker 
vergrossert.



702. Poa sudetica Haenke.

Sudeten - Ki.spengras.

Syn. P. trinewata DC. P. rubens Moenełi. P, ąuadri- 
pedalis Ehrh. P. sihatica Yill. P. Cliaixi Yill.

Das kriiftige perennirende Ehizom treibt meterholie 
kraftige, Jocker beblatterte Halnie und sterile Blattbiischel, 
dereń Blatter zweizeilig stehen, mit flaehgedriickten Scheiden 
versehen und zur Bliitliezeit nocli griin sind. Blatter breit 
bandfbrmig, am Ende plotzlich zugespitzt und kapuzenfórinig 
zusammengezogen; Blattsclieiden zweisehneidig; Blatthautchen 
kurz; liispe selir reiclibluthig, aufreclit, ausgebreitet, mit 
rauhen Aesten, dereń untere zu 5 beisammen stehen; Aelir- 
chen eifórniig-langlich, 3—4bluthig; Aussenspelze deutlich 
erhaben 5 neryig, kalii oder am Grunde sparlich mit wolligen 
Haaren besetzt.

B eschreibung: Die Wurzel bekoinmt mit der Zeit 
melire Kopfe, wovon einige unfruchtbare, andere fruclitbare 
Stocke treiben. Die unfruclitbaren Biischel sind flach zu- 
saiiiniengedriickt und dadurch kommen ilire Blatter zweizeilig 
zu liegen. Sie sind noch frisch, oder eben welkend, wenn 
die fruclitbaren in Bliithe stehen. Die Halnie sind kraftig, 
werden 2 — 4 Fuss hoch und hoher, sind besonders unten 
stark zusainmengedruckt, iiberall rauh, 3knotig und mit 
rauhen Blattsclieiden bekleidet. Die Blatter sind ID/j —12 Mm. 
breit, dagegen verhaltnissmassig kurz, 3—4 Zoll gewohnlich
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in Lange łialtend. Ilire Spitze biegi sich plotzlich ein und 
bildet eine kapuzenartige Falte. Beide Blattflachen gllinzen, 
Rucken und Rander sind sehr scharf, das Uebrige ist glatt.
Die Rispe wird 6—8 Zoll liocli, bat feine, haarformige, docli 
scharfe Rispenliste, an welclien die Grasiihrclien gedrangt bei 
einander an ungleich langen, ineist kurzeń Stielclien sitzen./ , 
Manclie Rispenliste sind kurz und diesC haben schon an der 
Basis Grasiihrclien. Die Klappen sind ungleich gross, ain i . 
Kiele rauh, die ausseren Spelzen (Kronenspelzen) sind spitz, 
lanzettfbrmig weissrandig, ofters gegen die Spitze zu roth 
angeląufen, wodurcli die ganze Rispe eine bunte Farliung 
bekonunt.

Vorkommen: Wlilder der Voralpen und hoheren Ge- 
birge; zerstreut auf der Ebene. Yon der Schweiz durcli die 
ganze Alpenkette bis Oesterreich; Yogesen; Schwarzwald; in 
der ganzen Rheingegend zerstreut, besonders an hochgelegenen 
Punkten; Hessen; Franken, Erlangen; schwlibische Alp; auf 
den Hohen des thttringer Waldes, so z. B. auf dem Insels- 
berg, bei Ilmenau, Leutenberg, Lehesten, Wurzbach, Suhl, 
Schmiedefeld, Ruhla, Eisenach; im oberen Saalgebiet bis 
nach Lobenstein und dem Fichtelgebirge hinauf; im Voigt- 
land zwischen Schleiz, Gera, Neustadt an der Orla, selbst 

i bis Biirgel in der Flora von Jena; am Harz im Kiffhiiuser 
Gebirge u. a. O.; Teutoburger Wald; Bohmen; schlesische 
Gebirge und auch auf der Ebene; zerstreut durch das ganze 
nordliche Deutschland von Westphalen und der Rheinprovinz 
durch Hannorer, Hamburg, Holstein, Meckłenburg, Pommern, 
Westpreussen.

B liithezeit: Juni, Juli.



A nwendung: Ein gutes Futtergras fur die Waldweide, 
namentlich sehr ausgiebig, zur Kultur jedoch nicht geeignet.

Fonnen: (j. remotct Koch. Itispenaste sehr verlangert, 
am Ende uberhangend. Syn. P. hyhrićla Rchb. P. sudetica 
/i. ramota Fries. So in Bohrnen, Schlesien, bei Darmstadt, 
in der Brucker Lachę bei Erlangen, bei Mehlsack u. a. O. 
in Preussen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  702.
ABC die Pflanze in nattirl. Grosse. i Blattspitze bei Lupen- 

vevgrossenmg; 2 Hiillnpelzen, ebonso; •> Aehrchen, ebenso.
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704. Poa trivialis L.

Gemeines Rispengras.

Syn. P. scabra Ehrh. P. pratensis Poll. P. dubla Leers.
Das kraftige Rhizom treibt meterhohe, wie die ganze 

Pflanze, blassgrune, arn Grunde oft liegende, aber niemała 
eigentliche Auslaufer bildende, locker mit langen Blattern 
besetzte Halme. Blatter bandformig, ziemlich breit, lang zu- 
gespitzt, aufgerichtet oder etwas abstehend, langscheidig mit 
eng anliegenden etwas flachgedrlickten rauhen Scheiden, 
dereń untere den folgenden Knoten nicht erreichen, dereń 
obere mit lang vorgezogenen langlichen, spitzen Blatthautclien 
besetzt sind; Rispe abstehend, ausgebreitet, vor der Bliithe 
zusammengezogen, langastig, griin, sehr selten violett ange- 
laufen; Aeste rauh, die unteren bzahlig; Aehrchen eifonnig, 
meist 3 blutlaig; Aussenspełzen erhaben 5nervig, kahl, ani 
Grunde schwach behaart.

B eschreibung: Die Halme und Blatter haben eine 
grasgriine Farbę, erstere werden 3 Fuss hoch und bilden 
5 Knoten; sie sind etwas zusammengedrtickt und mit langen,
3 Linien breiten Blattern bekleidet, dereń Blatthautclien 
liinglich und spitz ist. Die Blattscheiden sind mit sehr kurzeń 
steifen Haaren besetzt, welche man durch die Rauhheit der 
Sćheide beim Hinaufstreifen fulilt. Die Risjie sendet ‘ihre 
feinen, aber rauhen Aeste cjuirlfbrniig von der Spindel aus 
und jeder Quirl besteht aus 4 — 5 solcher Aeste. Die Gras-
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ahrchen sind grlin oder rothbnnt, die aussere Klappe (Kelch- 
spelze) ist 3nervig, die innere lnervig, die aussere Spelze 
(Kronenspelze) 5nervig. Auslaufer treibt dieses Gras nicbt, 
auch wird es niemals blauduftig. Die Aehrchen sind, 2- bis 
3 bliithig, an der ausseren Spelze hat die Spindel des Aehr- 
chens einen Haarbiischel und die Antberen sind violett.

Yorkommen: Auf feuchten Wiesen, an Graben u. s. w. 
Durch das ganze Gebiet gemein.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Eins der besten Wiesengraser, aber nur 

fur <nit bewasserte Wiesen der yerschiedensten BodenartenO
geeignet. Uebertrifft an Puttermasse und Nahrungswerth 
des Heus alle anderen Rispengraser. Es bluht spater ais 
Poa p ra tensis  L. Die Fruchte fallen leicht aus; es ist 
daher beini Einsammeln der Saat sorgfaltig auf die Ileifezeit 
zu achten.

A b b ild u n g en . T a fe l 704.
AB die Pfłanze in natiirlicher Grosse. 1 Aebrchen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Hiillspelzen, stiirker vergr5ssert; 3 ein Bliithenpaar, 
ebenso.



705. Poa praiensis L.

Wiesen-Kispengras.

Syn. P. (jluhra Ehrh. P. ungustifolki Pollich.
Die.se Art ist der vorigen in Wuchs und Gr5s.se selir 

ahnlich, unterscheidet sieli ab er solbrt durch die langen Aus- 
liiufer, das dunldere Griin von Halmen und Blattern, die 
kurzeń Blattliiiutchen und die meist violett angelaufenen 
Aelirclien.

Das kriiftige dauernde Bliizom kriecht auslauferartig 
umher und treibt meterhohe Halnie, welclie ani Grunde dicht, 
weiter oben locker mit meist ziem lich breiten Blattern besetzt 
sind. Halni und Seheiden kalii und glatt, die Scheiden 
ziemlicli anliegend, wenig flachgedriiekt, die oberste liinger 
ais die kurze selir breite Spreite; Blatthiiutelien kurz, ge- 
stutzt; Rispe weit abstehend, reieliblutliig, mit rauhen Aesten, 
dereń untere meist ozahlig sind; Aehrchen eiformig, 3- bi.s 
5bliithig; Aussenspelzen am ldande und auf dem Biicken 
dicht Hauniig und nacli ihrer Trennung durch lange Wolle 
zusammenhangend, 5nervig, mit stark lieryortretenden Ner ren, 
meist violett angelaufen.

B eschreibuilg : Das Wiesen-Bispengras ist eins unserer 
gemeinsten Griiser, bildet den schonen Teppicli unserer Gras- 
anger, kleidet zuerst die Bander in ilir angenehmes Griin 
und schosst schon mit dem Anfang oder in der Mitte des 
Maks. Die Halnie stehen dicht beisammen, werden 1— 2,
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zuweilen aucli 8 Fuss liocli, sind durchaus glatt, unten von 
den 4 — 12 Zoll langen Wurzelbliittem umgeben. Die Rispe 
hat immer ein blauliches Ansehen, das besonders nacli der 
Bllithe, wenn sie sieli mehr schli esst, reebt in die Augen 
springi und von der grilnrispigen naclibarlichen Po a tr iv ia l is  
in dieser Zeit recht absticht. Die Rispeniiste umgeben den 
Halin in eineni halben Quirl, sind ab er von ungleicher Lange. 
Die Grasahrchen sind nacli dem schattigern oder sonnigem 
Standorte bald griiii, bald rothlich, bald griiii und rothbunfc, 
die iiussere Kelchspelze ist 5nervig, die innere 8nervig, die 
Kronenspelzen haben ebenfalls liervorstechende Nerven und 
ilire Wolle am Grund ist weiss. Die Staubgefiisse sind rotli- 
lićh-gelb, das Friichtchen ist eirund und glatt.

Yorkommen: Auf Wiesen und Triften, besonders auf 
etwas feuclitem Boden. Dur eh das ganze Gebiet geniein.

B llithezeit: Mai, .imii.
A nw endung: Bins der vortreffliclisten Wiesengriiser 

Yon łiohem Nahrgehalt und bei diclitem Bestand von grosser 
Zartheit. Mail saet es am besten mit anderen Giiisern ge- 
mengt auf guten Wiesenboden ans; auf magerem Boden ist 
es unvortheilhaft. Wie alle Rispengraser mit Ausnalune von 
Poa annua L. sohosst es nur einmal, giebt daher im 
Grummetwuchs nur Bodengras. Wird die Heuernte zu lange 
hinausgesclioben, so welkt der Habn und mail erliiilt eben
fa lls  nur Bodengras. Im Gemenge mit englischem llaigrase 
gielit es einen selir schonen Basen fur Parkanlagen, da es 
spiiter aufgeht ais dieses und daher die Liicken ausfullt.

Form  en: [■). latifolia Koch. Basalblatter kiirzer und 
breiter, wie die ganze Pflanze blaugrun oder hechtblau.



/

Syn. jP. suhcaerulea Engl. bot. P. pratensis y. Smith. 
ZJ. depressa Presl. P. liumilis Ehrh. So besonders an 
trocknen und sterilen Orten. 7. angustifolia Koch. Basal- 
bliitter msammengefaltet oder zusammengefaltet borstlich. 
Syn. P. pratensis (i. angustifolia Smith. P. angustifolia L. 
Trockene Orte, Mauera, ej. anceps Koch. Grosser, Halin 
fast zweischneidig. P. pratensis Var. anceps Gaud. So auf 
Auswurf der Griiben, an feuchten, fetten Stellen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 705.
AB die Pflanze, in naturl. Grosse; CD Rispentheile von P o  a 

a n g u s t i f o l i a  L., ebenso. 1 das oberste H alm blatt;.. 2 Aehrchen 
bei Lupenvergr8sserung; 3 Bliithe, ebenso; 4 Carpell, ebenso.
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706. Poa cenisia Allioni.

C enisisches Rispengras.

Syn. Poa stolonifera Bell. P. distichophylla Gaud. 
P. fiexuosa Wahlb. P. pallescens Gaud. P. Haller i Li. S.

Das auslauferbildende łthizom treibt fusshohe, steif auf- 
reclite, wenig beblatterte Halnie und sterile Blattbtischel. 
Basalbliitter sehr kurz, scbeidig; Stengelbliitter steif, ab- 
stebend, engscheidig, die oberste Scheide weit langer ais ihre 
Spreite; Halin, wie die Scheiden, kalii; Blatthautchen kurz, 
das oberste eiformig; Rispe abstehend, ziemlich gedrungen; 
Aeste glatt oder etwas rauli, die unteren gepaart, seltner 
5zahlig; Aehrchen eiformig, 8—Sblutbig; Aussenspelzen ani 
Llande und auf dem liticken dieht fiaumig und nach ihrer 
Trennung dureh lange Wolle verbunden, 5nervig, die seit- 
lichen Nerven schwach ausgebildet.

B eschreibung: Der Wurzelstock treibt kriechende Aus- 
laufer, aus welchen dichtstehende Triebe entspringen. Die 
nicht bluhenden Triebe sind weit hinauf mit strohgelben 
Scheiden bedeckt und entwickeln an ihren Spitzen dieht an 
einander und zweizeilig gestellte Blatter. Die bluhenden 
Halnie besitzen ani Grunde die strohgelben Scheiden eben- 
falls, dereń oberste in Blatter ausgehen und tragen darni 
noch 2 von einander entfemt stehende lange doch griin- 
scheidige Blatter, welche bis iiber die Mitte des Halms
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hinaufreichen; dariiber hinaus bleiben die Halnie nackt. Sie 
sind, nebst allen Blattscheiden, durcliaus haarlos, unten zu- 
sammengedrilckt, oben rund und erreichen mit der 11/2 bis 
2 1/2 Zoll hohen Rispe eine Kolie von 5—12 Zoll und dariiber. 
Die Blatter sind schmal, namentlich die der bluhenden Halnie 
laufen oben sehr spitz zu. Die unteren haben ein abge- 
stutztes, die oberen ein mehr oder weniger langgezogenes 
Blatthiiutchen; das oberste Blatt ist ani kttrzesten und weit 
kiirzer ais seine Scheide. Die Halmknoten sind brarui, die 
Blatter grasgrlin. Die Rispenaste sind aufrecht gerichtet, 
bei Pflanzen sonniger Standorter sind die ausseren Spelzen 
rothbraun, oft nur am Bandę rotlibraun und sonst griin; die 
inneren Spelzen dagegen haben einen rothbraunen Biicken 
und einen breiten, weissliautigen Rand. Im Ganzen genonimen 
stimmt diese Species selir mit Po a p ra ten sis  iiberein, denn 
die Rispenaste sind liier wie dort mehr oder weniger scliiłrf- 
licli und es giebt auch bei Poa cenisia Exemplare, an 
welchen die untersten Rispenaste zu dreien und mehren aus- 
gehen, so wie man dagegen bei Poa p ra tensis  Exemplare 
findet, wo die untersten Aeste einzeln oder je zwoi ans der 
Spindel entspringen. In allem Uebrigen ist Poa p ra ten sis  
ebenfalls gleich und der ganze Unterschied beschrankt sieli 
im Wesentlichen eigentlich nur auf die schwachen Neryen, 
die untersten oder inneren Spelzen und auf das langgezogene 
Blatthautcben des obersten Blattes.

Yorkommen: An Bachen und Wasserfallen in den 
Alpen. Durch die ganze Alpenkette zerstreut liis Miinchen 
herab.

B lutliezeit: Juli, August.



F or men: (i. pallescens Koch. Bleichgriin und flatfcerig. 
So an schattigen Stellen. Syn. P. Kalleri (Halleridis) R. & S. 
P. pallescens Gaud.

A b b ild u n g e n . T a fe l  706.
ABC Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Blatth&utchen bei Lupenver- 

grosserung; 2 Aehrchen, ebenso; 3 die Hiillspelzen; 4 die Blumen- 
spelzen, desgleicben.



707. Poa compressa L.

Mauer - Rispengraś.

Das ziemlich kraftige, dauernde, kurze Rhizom treibt 
aufsteigende, an den Knoten wiederholt aufwarts gebogene, 
locker bebliitterte Halnie und lange Auslaufer. Halni zwei- 
schneidig flachgedriickt, glatt, dunkelgrun, anten mit sehr 
kurzeń, breiten, spitzen Blattern besetzt; Stengelbliitter langer, 
kurzscheidig, aufgerichtet; Rispe ziemlich abstehend, steit, 
meist einseitswendig; Aeste rauh, die unteren meist gepaart, 
seltner 5zahlig; Aehrcli.n eiformig-liinglich, 5 — 9blttthig; 
Aussenspelze auf dem Rttcken und am Rande nach dem 
Grunde zu flaumig, frei oder mit sparlicher Wolle zusammen- 
hangend, schwacli nervig.

B eschreibung: Die Halnie werden x/2—1 '/a Fuss hoch, 
liegen mit dem unteren Ende am Boden und treiben daselbst 
an den Knoten ofters Wurzeln. Mit dem oberen Ende stelit 
der Halni ganz aufreclit, ist unten, nahe der Basis, besonders 
stark zusammengedriickt, treibt kurze Blatter mit kleinen 
gestutzten Blatthautchen und ist glatt. Ebenso sind auch 
die Blattscheiden glatt. Die Rispe ist ofters (besonders bei 
Exemplaren von Mauern) sehr gedrungen, ofters auch aus- 
gebreitet, doch sitzen die Grasahrchen an den kurzeń Stiel- 
chen, so dass die hin- und hergebogenen Rispenaste durch 
die Grasahrchen fast oder vollig bedeckt werden. Die Gras
ahrchen selbst messen i 1!-. Mm., sind griui oder rothbunt, 
namlich so, dass die Spitzen der Spelzen purpurroth gefarbt
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sind. Die Klappen (Kelchspelzen) sind ungleich gross, am 
Kiele scharf und dreinervig, die ausseren Spelzen verloren- 
5nervig. Die ganze Rispe misst in der Regel nur 3—31/aZoll. 
Es giebt auch grossere Exemplare besserer Standorter, dereń 
Halnie auch am unteren Ende aufrecht stehen, dereń Rispen 
sehr ausgebreitet und grosser sind. Doch behalten die Rispen- 
śiste aller Exemplare dadurch ilire Eigenthumlichkeit, dass 
sie hin- und hergebogen sind, sehr kurze Zweige haben, 
woran die verhaltnissmassig grossen Aehrchen sitzen.

Yorkommen: Auf Mauern, an Felsen, troclmen Ab- 
hangeo, auf' dtirren Triften. Durch das ganze Gebiet gemein.

B liith eze it: Juni—August.
A nwendung: Ist hochstens auf Schaftriften von einigem 

Nutzen, fur die Kultur aber schon seines liegenden Wuchses 
wegen werthlos.

Form  en: (l Langeam  Koch. Halin zwei Fuss hoch; 
Rispe schlaff, reicliahrig. Syn. P. Langeana Rchb. P. com- 
pressa (l effusa Tauscli.

A b b ild u n g e n . T a f e l  707.
AB die Pflanze in natiirl. Grijsse; C Rispe eines kummerlichen 

Exemplars von einer Mauer, ebenso. 1 Blatth&utchen bei Lupen- 
vergr6sserung; 2 Aehrchen, ebenso.



708. Glyceria spectabilis M. K.

Yiehgras.

Syn. Poa aąuatica L. Glyceria. aąuatica Wahlenberg. 
Poa altiss-ima Moench. Molinia maxima Hartm. Hydrocliloa 
aąuatica Hartinann.

Das bis fingerdicke, kurzgliedrige, perennirende Rhizom 
treibt im Schlamrn der Gewasser Auslaufer und mannshohe 
rohrartige, steif aufreęhte Halnie, welche locker mit breiten, 
lang bandfórmigen, spitzen, aufrechten Blattern besetzt sind. 
Rispe iiber fusslang, beim Aufbliihen weitschweifig, allseitig 
ansgebildet, yielahrig, sebr astig; Aehrchen breit lanzettlich, 
5 — 9 blUthig; Aussenspelze langlicli, stumpf, von 7 stark 
hervortretenden Nerven durchzogen.

B eschreibung : Ans dem kriechenden Wurzelstocke 
kommen mehre Halinę, welche 4 — 8 Fuss hoch werden, 
unten fingerdick sind, gerade emporstehen, bis 15 und noch 
mehr Knoten bilden und im Innern hohl sind. Die Bliitter 
stehen so ziemlich in 2 Zeilen, sind 1—H/a Fuss lang, 11 Mm. 
bis 2/3 Zoli breit, steif, flach, am Rand und am Kieł scharf 
und haben an der Basis zu beiden Seiten einen braunen 
oder gelblichen 3eckigen Flecken. Das Blatthautchen ist 
kurz, die Rispe oft iiber 1 Fuss hoch. Sie sendet aus den 
Ausgangspunkten der Rispenaste 3 — 5 Rispenaste aus, von 
welchen einer iiber 7 Zoll lang wird und sich wiederum 
sehr verzweigt und an 100 Aehrchen triigt, wiihrend die 
andern weit kiirzer und an Aehrchen weit armer sind. Diese





an ein und demselben Ausgangspunkte kommenden Rispen- 
aste wen den sieli alle nur nach einer Seite hin, indem aber 
die folgenden Astbiischel der Rispe sieb nach den andern 
Seiten wenden, wird die Rispe allseitwendig und liat oft an 
die 1000 Grasahrchen. Die untersten Aebrchen bleiben un- 
fruchtbar, die fruchtbaren Aehrchen messen 4 —7 Mm. Lange.
Die Klappen sind einnervig mid hśiutig, die aussere Spelze 
ist grungelblicli oder braunlich mit weisser oder strohgelber 
Hpitze; 3 ihrer 7 Nerven treten besonders hewor.

Yorkommen: An Ufern von Bachen, Flttssen und 
Graben, auch an stehenden Gewassem. Fast durch das gan/.e 
Gebiet haufig.

B ltithezeit: Juli, August.
Anwendung: Ein zwar grobes aber kraftiges, nahr- 

haftes und gesundes Futter, besonders fur Rindvieli. Das 
Gras bedarf eines sehlammigen Bodens, konimt daher nur 
an langsam fliessenden Baclien, haufiger an Graben vor und 
befordert mit semen Ausłaufern die Ansammlung von Schlamm, 
daher man es in Muhlbachen nicht dulden darf. Zur Ver- 
mehrung benutzt man am besten Stiicke der Auslaufer, welche 
man im Herbst auf den nassen Schlamm legt. Die Anzueht 
aus Samen kostet mehr Zeit. Man kann die Fruchte im 
Herbst oder Frtthjahr auf den Schlamm aussiien.

A b b ild u n g e n . T a fe l 708.
AB die Pflanze in natlirl. Grosse. 1 Blatthautehen und Blatt, 

ebenso; 2 Aehrchen, desgleichen; 3 Bluthe, stiirker vergrossert; 
4 Carpell, noch stiirker vergr8ssert.



709. Glyceria plicata Fr.

Faltiges Schwadengras.

Dieses Gras ist dem folgenden sehr ahnlich, mit dem 
es friiher yerwechselt wurde. Die Hauptunterschiede sind: 

Das Rhizom und die ganze Pflanze robuster; die Halnie 
aufrecht, meterhoch, selir kraftig; jungę Blatter mehrfach 
gefaltet; Rispe fast gleichmassig wirtelig; untere Aeste funf- 
ziililig, schrag abstehend, sebr ungleich lang; Aehrchen 
spindelformig, 7- 1 lblutlug; Bliithen eirund-langlich; Aussen- 
spelzen sehr stumpf, schwach dkerbig, stark hervortretend 
7 nervig.

Yorkommen: An Griiben, Bachen, Teichen, Wald- 
sfimpfen. Durch das Gebiet zerstreut, am haufigsten im 
nordlichen und nordostlichen Tlieil nachgewiesen, wahr- 
scheinlich wegen Yerwechselung mit dem folgenden vielfaeli 
iibersehen.

B liitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Ist wegen des aufrechten Wuchses ais 

Futtergras empfehlenswerther ais die folgende.
A b b ild u n g e n . T a f e l  709.

A Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Aehrchen, yergrossert; 2 Bluthe, 
natur). Grosse; 3 dieselbe, Lupenyergrosserung. Nach Reichenbach.
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710. Glyceria fluitans li. Br.

Scliwadengras.

Syn. Festuca fluitans L. Foa fluitans Scopoli. Hydro- 
cliloa fluitans Harfcmann.

Das schwanenfederkieldicke, im Schlamm kriechende, 
auslaufertreibende Rhizom treibt liegende, aufsteigende und 
an den Knoten knieformig aufwarts gebogene kraftige Halnie 
mit locker gestellten langen, in der Jugend zusammen- 
gefalteten, oft auf der WasserfUiche liegenden Bliittern; Bispe 
einseitswendig; Aeste zur Bliitliezeit rechtwinkelig abstehend, 
die unteren meist gepaart; Aehrchen spindelformig-cylindriscli, 
7—llbltithig, an den Ast angedruckt; Bluthen lanzettlich- 
liinglich; Aussenspelze ziemlich sjiitz, oft schwaclr 3kerbig, 
stark hervortretend 7nervig.

B eschreibung: Die Halnie sind 1 —2 Fuss hocli und 
stehen gemeinlich im ersten Theile des Sommers im noch 
nicht vertrockneten Wasser der Baehe, Wiesengraben und 
dergleichen mit ihrem unteren Ende. Die untersten Bliitter 
sind sehr lang, grilli und fluthen riemenartig nnter dem 
Wasser. Die oberen Bliitter legen sieli mit ihren Flachen 
platt auf den Wasserspiegel, oder nur die Spitze der Bliitter 
breitet sieli auf den Spiegel ans, wahrend der untere Tlieil 
sieli nnter dem Wasser befindet. Alle Theile der Pflanze 
ausserhalb des Wassers sind blaulich beduftet, die innerhalb



des Wassers duftlos. Die obersten Bliitter stehen aufrecht. 
Alle Bliitter sind fast so breit ais Getreideblatter, am Rand 
und auf der Unterflacłie scharf, tibrigens gleich den Blatt- 
scheiden glatt. Uie Rispe wird iiber fusslang, sendet, wie 
die Fes tu  ca p ra ten sis , ans den Knoten der Spindel je 
2 Aeste, wovon einer gewohnlich nur ein einziges Aehrchen 
tragt, der andere aber weiter verzweigt ist. Alle Aehrchen 
liegen aber an den Zweigen und Aesten an, sind duftigblau, 
J/a—:,/j Zoll lang, aber nur 2 Mm. breit. Uie Klappen sind 
kurz, die Spelzen mit 7 Nerven begabt, wovon besonders 5 
sehr hervortreten. Ihre Spitze endigt mit einem breiten, 
weissen, glanzenden Rande.

Yorkommen: An Graben, in Teichen, an nassen Orten. 
Durch das ganze Gebiet gemein.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein vortreffiich.es Futtergras, welches 

aber nur auf schlammigem Boden fortkommt und wegen 
seines aufsteigenden Wuchses unbecpiem zu ernten ist. Die 
Korner geben die wohlschmeckende Mannagrutze. Da sie 
ungleich reifen, so muss man sie wiederholt frtth Morgens, 
wenn noch der Thau auf dem Grase liegt, abklopfen und 
kann sie nach dem Trocknen in einem Sack ausdreschen.

Forinen: Eine von Dech tri tz und Kornicke ais G. nemo- 
ralis beschriebene Form ist vielleicht specifisch verschieden. 
Ihre Kennzeichen sind folgende: Blatthantchen żart, gefranst; 
Rispe ausgebreitet, schlank; Aeste 3 — 5 zali lig, iiber dem 
Grund iistig, glatt; Aehrchen meist 7bluthig; Bliithen meist 
liinger ais die Hiillspezen; Aussenspelze sehr stumpf, 7nervig, 
mit 3 stiirkeren auslaufenden Nerven.



A b b ild u n g e n . T a fe l 710.
AB dic Pflanze in natiirlicher Grosse. 1 Aehrchen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Hiillspelzen, ebenso; o Bluthe, ebenso; 4 Carpelł, 
dessgleichen.

Eine nordische Art: G. remota Fr. hat sieli bisher nur 
in der (legend von Wehlau in Preussen gefunden. Sie hat 
einseitswendig nickende Rispen, dereń Aeste bogig iiber- 
hangen, 8—6 bliithige Aehrchen, stumpfe, erhabene 7nervige 
Aussenspelzen. Syn. Poa lithuanica Górski.



Salz - Schwadengras.

Syn. Poa distans L. P. salina Poll. P. retroflexa Gurt. 
P. arenaria var. Trinius. Festuca distans Kunth. Glyceria 
intermedia Klinggraeff. Molinia distans Hartmann.

Das ziemlich kraftige kurze Rhizom treibt fusshohe, 
knieforniig melirfacli aufwarts gebogene Halnie; Blatter mit 
langen, etwas gedunsenen Scheiden, die unteren Blattspreiten 
langer, sclunąler, zusanimengefaltet, die oberen kurz, spitz, 
scharfrandig, alle meergrim; Blatthautclien kurz; Rispe gleich, 
locker, ausgesperrt; Aeste abstehend, zuletzt zuriickgebrochen, 
die unteren meist Sziililig; Aehrchen 4 — bbluthig; Aussen- 
spelze eiformig - langlich, abgesehnitten stumpf, erloschen 
5 nervig.

B escreibung: Die ganze Pfłanze ist von blaugriiner 
Farbung. Die Wurzel ist aus einer grossen Menge langer, 
gelblich weisslicher feiner Pasem zusammengesetzt, die meist 
mit Wurzelharchen besetzt sind; sie bringt fortwahrend neue 
Stengel und Blattbuschel hervor und gleicht darin der Poa 
annua. Die Stengel, aus etwa 5 Gliedern bestehend, stehen 
aufrecht oder sind haufiger aufsteigend, indem sie an den 
untern Knoten knieforniig gebogen sind, V2—2 Fuss hoch, 
ganz kalii und glatt, an den Knoten wenig verdickt und 
dunkler gefarbt. Die Blattscheiden sind gestreift, die obersten 
am Stengel ein wenig aufgetrieben, kalii und glatt; die Blatt-
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platte ist bei den oberen Blattern fast lanzettlich, bei den 
mitem linealisch, immer spitz-zugespitzt, auf der obem Flachę 
gestreift, kaum etwas schiirflich, auf der mitem glatt, am 
Rande scharf; das Blatthautchen ist ein kurz vorstehender 
stumpfer, convexer hautiger weisser Rand. Die Ri.spe wird 
bis 5 Zoll lang, anfangs zusammengezogen, spater aber aus- 
gebreitet, fast pyramidalisch spitz, die Aeste in Halbtpiirlen, 
zu 3—7 an den untern Gliedem, liingere mit kurzem zugleich 
auftretend, die ersten gewohnlich unten nackt, die andern 
oft schon vom Grunde an Seitenastchen und Aehrchen tragend, 
wiihrend der Blutlie fast unter rechtem, spater bei der Fruclit- 
reife unter niehr oder weniger stmnpfem Winkel abstehend 
Spindel und Aeste oft schlangelig, erste meist glatt, letzte 
scharf. Die Aehrchen schnial, znsammengedruckt, vielblumig 
(1— Gblumig), den Aesten geniihert oder angedriickt, die 
Bliunchen nicht dicht tiber einander liegend, bald blaulich- 
grtin mit gelblichem Rande, bald aucli noch purpurbraun 
oder blau vor dem Rande, mit oder ohne grune Farbung 
auf dem Riicken. Die 2 Hiillspelzen ungleich, die aussere 
kleiner, oval, stunipf, fast ausgerandet, diinnhautig, weisslich 
mit 1 griinen Nerven, die innere fast doppelt so gross, drei- 
nervig, sonst almlicli. Die aussere Bliithenspelze oval-liing- 
lich, oben stumpf, mit 5 grunlichen, etwas tiber die Mitte 
reichenden, undeutlichen Nerven; die innere Spelze kiirzer 
auf den 2 ausserlich scharfen Nerven eingeschlagen. Die 
Staubbeutel kurz und gelb. Die Schttppchen lanzettlich, 
spitz. Die reife Frucht lichtbraun ellipsoidisch, an beiden 
Enden spitz, am untern spitzer, mit etwas hervortretendem 
Keimfleck in einer kurzeń schwachen Furche.



Yorkommen: An feucliten Orten, besonders auf salz- 
haltigem Boden. Durch das Gebiet zerstreut.

B liithezeit: Mai, Juni.
Form en: Glyceria capillaris Wahlenberg ist nach K.ocli 

eine Form mit haarfeinen flatterigen Eispeniisten und spitzeren 
Aehrclien.

A b b ild u n g e n . T a fe l 711.
AB die Pflanze in natiirlielier Grosso. 1 Aehrclien bei Lupen- 

vergr8sserung; ‘2 dasselbe zur Fruclitzeit, ebenso; 3 Bliithe, ebenso; 
4 Fruoht, naturliclie GrSsse; 5 dieselbe vergr8sserfc.
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712. Glyceria festucaeformis Heynhold. 

Schwingelahnlich.es Schwadengras.

Poa festucaeformis Host. P. arenaria var. {i. Trin. 
Festuca Hostii Kth. F. palustris Seenus.

Has kraftige dauernde Rhizoni treibt meterhohe auf- 
reclite Halnie, keine Auslaufer oder liegende Halnie; Blatter 
schmal, fasfc borstlich, die stengelstandigen weit entfernt; 
Rispe gleichseitig, etwas abstehend, niassig reicli verastelt; 
die unteren Aeste nieist 5zahlig, zuletzt alle anfrecht oder 
wenig abstehend; Aehrclien 5 — 9bluthig; Bltitlien lineal- 
langlicli; Aussenspelze sturapf oder schwach Skerbig, er- 
loschen 5nervig.

Yor komin en: An suinpfigen sandigen Stellen des 
Meeresstrandes. Im Gebiet nur ani adriatischen Meere.

B liithezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n . T a fe l 712.

AB die Pflanze in natiirl. Grosse nach Reichenbach's leones.



713. Głyceria maritima M. K.

Meerstrands - Schwadengras.

' Syn. Poa maritima I1 mis. Festuca thalassica Kunth. 
Hydrochloa maritima Hartmann.

Das ziemlich kraftige Rhizom treibt kriechencle Auslaufer 
und aufsteigende Halme sowie liegende auslauferartige sterile 
Blattbiischel. Bliitter breit, ziemlich lang und spitz, ani 
Stengel ziemlich entferntstehend, zuletzt eingerollt, mit 
langen, anliegenden Scheiden, kurzeń Blatthautchen und 
lappigen Aelirchen; Rispe vor dem Aufbluhen zusanmien- 
gezogen, zur Bluthezeit abstehend; untere Aeste meist ge- 
paart; Rispe zur Fruchtzeit wieder zusammsngezogen; Aehr- 
chen 4—Gbliithig; Aussenspelze lineal-langlich, stumpf oder 
schwach dreikerbig, erloschen 5nervig.

B eschreibung: Im Ganzen sieht dieses Gras der an 
Salinen gemeinen G łyceria d is tans ahnlich, doch wird der 
Halin bis 4 Fuss hoch, erreieht gemeinlich 2 Fuss Hohe 
und dariiber. Der Halni ist, wie bei GL d istans, rundlich 
mul kalii, aber die Blatthautchen der Halmbliitter sind kurz 
und haben deutliche Oehrchen. Die Rispe wird bis hand- 
hoch und hat eine von GL d istans ganz verschiedene 
Entwickelung, denn sobald die Bluthezeit kommt, gehen 
ihre Aeste allmiihlig aus einander und sperren sich, sobald 
die Bluthezeit vollig eintritt, wagerecht ab, schliessen sich 
aber nacli der Bliithe wieder der Spindel an, wahrend die





Aeste von Gl. d istans in der Aussperrung verharren und 
sich sogar ruckwarts herabbiegen. Die Aehrehen gleichen 
iibrigens in Form und Lange den Aehrehen der Gl. d istans, 
nur sind sie ofters bunt, oft blaubraun und dann in Farbę 
der M olinia coerulea ahnlich. Auch treten die Nerven 
der Spelzen weit deutlicher wie bei Gl. d istans hervor und 
die ganze Rispe ist an kraftigen Exemplaren ungleich reicher 
an Aesten und Grasahrchen ais Gl. distans. Die ganze 
Species verhalt sich tiberhaupt in Kraft der Yegetation imd 
Hohe zu Gl. d istans wie F estuca  arundinacea zu p ra- 
tensis.

Yorkommen: Am Meeresstrand an Orten, welche zeit- 
weilig vom Meer uberscliwemmt werden. An der Nord- und 
Ostsee yon^Ostfriesland bis Mecklenburg imd auch noch bei 
Danzig.

B ltithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ais Futtergras fur die Salzwiesen des 

Meeresstrandes von einiger Bedeutung.
A b b ild u n g en . T a fe l 71J.

AB Pflanzo in natiirl. Grosse; O Rispe nacli dem Abbliihen, 
ebenso. 1 die Oehrchen des Blattes, ebenso; 2 Aehrehen bei Lupen- 
vergr8sserung; 8 Blfithe, stilrker vergr8ssert.

Flora, V IH . &



714. Glyceria aquatica Presl.

Schmieleri - Schwadengras.

Syn. Po u airoides Koeler. Aira aguatica L. Catabrosa 
aguatica P. .13. Colpodium aąuaticum Triu.

Das kraftige Rhizom knecht auslauferartig und treibt 
Blattbtischel und aufsteigende iiber fusshohe Halnie. Blatter 
breit, spitz, mit etwas gedunsenen Scheiden, welclie den 
folgenden Knoten nicht erreichen; die sterilen Halnie aus- 
łauferartig kriechend; Rispe gross, reichalirig, allseitig aus- 
gebreitet; Aehrchen klein, lineal, meist nur 2bluthig; Bluthen 
langlich, stumpf, 3nervig, mit hervortretenden Nerven.

B eschreibung: Der knotige Wurzełstock treibt an 
jedem Knoten ein Buschel Wurzeln und einen an der Basis 
ofters liegenden, sonst aber aufrecht gerichteten, holilen,
1 — 1 J/2, selten 2 Puss liohen Halni, welcher mit kurzeń 
Blattern, weiter oben aber mit 2—4 Zoll langen und 4 bis 
9 Mm. breiten, oben stumpfen Blattern bekleidet sind. Die 
Blattflaclien sind immer weit kiirzer ais ihre etwas bauchigen 
und glatten Scheiden, und Halnie und Blatter sind vollig 
glatt, tetzte nicht einmal ani Bandę scliarf. Die Blatt- 
hautchen sind stumpf, die Rispen 4—6 Zoll lang und durch i 
ihre kleinen, zahlreichen, ofters rothbunten Grasahrchen sehr 
zierlich. Ans jedem Ausgangspunkte der Rispenspindel 
koinmen 4 — 5 Aeste, die im halben Quirl stehen, sich 
wieder verzweigen und ahrenreich sind. Weil die Halbquirle 
in Richtung abwechseln, so wird die Rispe allseitwendig. f
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Die Klappen (Kelchspelzen L.) sind an der Spitze aus- 
gerandet, die untere ist lnervig, die obere 2nervig, beide 
sind ofters ganz braunrofch und weit kurzer ais die Spelzen. 
Die untere ist eirund, die obere nierenformig. Die Spelzen 
(Kronenspelzen L.) sehen aus den Klappen weit liervor, sind 
entweder rotlibraun oder griin, haben aber einen breiten, 
weisshantigen, glanzenden Rand. Das ganze Grasahrchen 
lmt Aehnlichkeit mit den Grasahrchen einer A ir a, docb 
fehlt ihm die Gramie. Es konunen 2- und Iblttthige Gras
ahrchen vor und am Fruchtknoten finden sieli zwei Scliupp- 
chen.

Yorkommen: In stagnirenden Gewassern, an Griiben, 
Quellen u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber 
sehr zerstreut.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein in manchen Gegenden unter dem 

Nam en Sftssgras bekanntes sehr gutes, weiches Futtergras. 
Lasst sieli schwer kultiviren wegen der liegenden Anslaufer 
und des ungleichen Reifens der Kornel*.

Form  en: Es komnat selten eine sehr tippige Form vor 
mit 3 — hbliithigen Aehrchen.

A b b ild u n g en . T afe l 714.
ABC die Pflanze in natiirl. Gr5s.se. 1 und l a Aehrchen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 ilussere Hullspelze, ebenso; 3 die innere desgleichen; 
4 Aussenspelze desgleichen; 5 Inneuspelze desgleichen; 6 Bluthe, von 
den Spelzen befreit, ebenso; 7 Blafcthautehen, ebenso.



715. Molinia caerulea Moench.

Pfeifengras.

Syn. Molinia variabilis Wibel. Air a caerulea L. Melica 
caerulea L. Enodium caeruleum Gaud. Festuca caerulea DC. 
Hydrochloa caerulea Hartmann.

Das ziemlich kraftige, dauernde, kurze, niemals auslaufer- 
treibende Rhizoni bringt bis meterholie sehr steife, nur im 
unteren Theil gegliederte und mit breiten Blattern besetzte 
Halnie hervor; Rispe meist stark zusammengezogen, lang- 
gestreekt, Aelirchen aufrecht, grannenlos, meist 3bluthig; 
Aussenspelze 3nervig.

B eschreibung: Die faserige Wurzel besteht aus starken, 
wenig astigen und zaserigen weisslichen Wurzelfasern und 
triigt einen inehr oder weniger ausgebreiteten Rasen von 
Dlattem und Stengeln, welcher iiusserlich von yertrockneten 
und verwitterten Seheidenresten umgeben ist. Der Stengel 
ist bei der Wiesenform l 1 /2—2 Puss lioch, aufrecht, steif', 
kahl, glatt, ani G rundę etwas verdickt, nur unten mit wenigen 
dicht iiber einander stehenden Knoten versehen, daher auch 
liochstens bis zur Mitte von Blattscheiden umschlossen. Die 
Blatter sind linealisch lang und fein zugespitzt, steiflich, 
trocken eingerollt, auf beiden Seiten bis auf einige einzelne ► 
langere nach der Miindung der Scheide haufiger gestellte | 
Haare kahl, ani Rande etwas scharf, auf der Unterseite mit 
Yortretenden Nerven; die Scheiden gestreift, kahl, das Blatt- 
liautchen durch eine erhabene Leiste mit kurzeń hlaareii 
dargestellt. Die Rispe zusammengezogen, baki gedrangter • '
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kiirzer, bald verlangert, dann auch wohl unterbrochen; die 
Aeste sehr ungleich, etwas scharf, kleinere mit grbssern in 
demselben Wirtel beflndlich; die Aehrchen meist 2 bllitlaig 
und nebst der Hulle mehr oder weniger yiolettblau an- 
gelaufen; das untere Blumchen sitzend, zwitterlich, das obere 
oft fehlscłilagend. Die Hullspelze langlich eifórmig, spitz, 
concav, lneryig, der Nery aussen etwas scharflich, ver- 
schiedenartig gefarbt, bald ganz briiunlich, oder nach dem 
weisslichen Rande hin blaulich, oder bis auf den hellern 
Rand blau. Die Bltithenspelze ebenfalls hautig, unbegrannt, 
die untere langlich, stumpflich, rundlich convex, 3nervig, 
ebenfalls von verschiedener Parbung. Die Schiippchen klein, 
rundlich, viel kleiner ais der Pruchtknoten, welcher kahl ist 
und zwei kurze Griffel mit fedrigen Narben tragt. Die 
Fracht ist lanzettlich, an beiden Enden stumpflich, kalii.

Yorkommen: In moorigen und morastigen Waldungen, 
Torfmooren, librigens auf den verscliiedensten Bodenarten. 
Durch das ganze Gebiet yerbreitet.

B lilth  ezeit: August, September.
A nwendung: Ein hartes und schlechtes Futter; soli 

nach Einigen sogar dem Yieh schadlicli sein. Die steifen 
knotenlosen Halnie werden zum Reinigen der Pfeifenrohre 
benutzt.

F or men: Eine sehr hochwuchsige Form auf fettem 
Waldboden ist: M. altissima Link. M. arundinacea Schrank.

A b b ild u n g en . T afe l 715.
AB dic Pflanze in natiirliclier Grosse. 1 Aehrchen boi Lupen- 

vergr8sserung; 2 Bliithe, ebenso; 3 u. 4 die Frucht von der Vorder- 
seite und Ruckseite, ebenso.



716. Molinia littoralis Rost.

U fer - Pfeife ngras.

Syn. M. arundinacea Schrank (sec. Reichenbach). M. cae- 
rulea maior Kotli. Enodium altissimum Link.

Unterscheidet sieli von der vorigen durch holieren Wuclis. 
Der Halni ist etwas hoher hinauf beblattert; Blatter beider- 
seits rauh, hechtblau, 13nervig; Rispe ruthenformig, sehr 
reiebahrig, locker, .langastig; Aehrchen entferntstehend, 2- bis 
3 bluthig, bunt; Aussenspelzen yortretend dreinervig.

Yorkom ni en: Waldsiimpfe, Waldbache. Hie und da 
im Gebiet; wahrscheinlicli łiaufig iibersehen.

B lu thezeit: Juli, August.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  716.

Die Pflanze in natiirl. (Irosse. 1 Aehrchen zur Bluthezeit, ebenso; 
2 Aehrchen zur Fruchtzeit, ebenso. Nach Reichenbaćh’s Icones.
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717. fflolina serotina M. K.

8p atbliihenćles Pfeifengras.

Syn. Festuca serotina L. Agrostis serotina L. Melica 
nodosa Pili. et Mitterbach. Bromus strictus Scopoli. Diplachtu 
serotina Link.

Rhizom etwas krjechend, kurzgliedrig, dauernd, steif 
aufrechte, fusslange, sterile und fertile Halnie treibend. 
Sterile Halnie mit zweizeiligen breiten und zienilicli kurzeń, 
spitzen, steif en, scharfrandigen Bliittern besetzt; fertile Halnie 
nur spiirlicli schmiilere Bliitter tragend; Bliitter .statt des 
Blatthautchens mit einer Reihe kurzer Haare versehen; Rispe 
wenige abstehende armahrige Aeste tragend; Aehrchen und 
Aeste anfangs zusammengezogen, zuletzt abstehend; Aeste 
geschlangelt, flaiunhaarig, Aehrchen 2 — 5bluthig, anfangs 
kegelfónnig, zuletzt verlangert, entfemtblllthig, violett oder 
weisslich mit gruneni Ruckenstreifen an den Spelzen; Aussen- 
spelze 5nervig, kurz begrannt.

Vorkommen: Steinige Abhange, Wegerander. Im Ge- 
biet nur in Istrien, im Literale, in Siidtirol, im Canton Wallis, 
Waadt, Tessin.

B liithezeit: August, September.
A b b ildungen . T afe l 717.

A die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Blutbe bei LupenvergrOsse- 
rung; 2 Aehrchen, desgleichen. Nach Keichenbach’s Icones.



Knaulgras.

Syn. Festuca glomerata Allioni. Bromus glomeratus 
Scopoli. Dactylis hispanica Kotli.

Das kraftige kurze Rhizom bringt einen grossen Rasen 
von Blattbuscheln und Halnien hervor. Bliitter, namentlich 
die grundstandigen, breit bandfórmig, lang zugespitzt, vou 
stark yortretendem Mittelneryen durchzogen, an beiden Seiten 
und am Rande scharf; Scheiden gross, locker anliegend, 
plattgedriickt, scharf, von vorspringendem Mittelneryen durch
zogen; Blatthautchen lang, zerrissen; Halnie bis 'meterhocli, 
ani Grunde aufwarts gebogen, aufrecht, gestreift, iibrigens 
glatt; Aehrchen knauelig gehauft, eine reiche, kurzastige, 
abstehende, meist etwas gebogene Rispe bildend; Aussen- 
spelze 5nervig.

B eschreibung: Die Wurzel liesteht ans vielen weiss- 
lichen, mit kleinen Seitenastchen und Wurzelliaaren besetzten 
Pasern, aus ihr erheben sieli Blattbtischel und Bliithenstengel, 
welche einen grossern oder kleinern Rasen bilden. Die Stengel 
werden mehre Puss hocli, sind an und fur sieli rund, kahl 
und glatt, an den satter griin oder lichtbraunlich gefarbten 
Knoten etwas yerdickt, werden aber besonders am untern 
Theile durch die umkleidenden Scheiden zusannnengedrlickt, 
fast zweischneidig. Die Blattscheiden sind zusammengedriickt, 
spitz gekielt, auf den Kielen iininer scharf, iibrigens gestreift,





bald glatter, bald scharfer, innen selir glatt, fast spiegelnd; 
die Blattfłache ist breit linealisch, allmahlig zugespitzt, spitz- 
auslaufend, nach unten etwas geldelt, nach oben flach mit 
yortretendem Mittelnerven, in der Jugend ganz auf der Mitte 
zusammengelegt, Rand und Mittelnery sind selir scharf von 
dichten Sagezahnen, die librige Flachę ist glatt; das Blatt- 
kautchen ist zusammengefaltet wie das Blatt, spitz zugespitzt 
bei den Stengelblattern, fast grad abgestutzt bei den Blatt- 
blischeln, sehr diinnhautig und weiss. Die Rispe ist anfangs 
und zuletzt zusammengezogen, wahrend des Bltihens aber 
ausgebreitet, jedoch ziemlich einseitswendig; die einzeln 
stehenden Aeste, welche besonders nach ihrem Ende hin 
kurze Seiteniiste tragen, sind wie die Spindel mehr oder 
weniger schlangelig, eckig, scharf. Die 4—-7bluthigen Aehr- 
clien stehen dicht gedrangt an den Spitzen der Aeste und 
Aestchen beisammen. Die beiden Hullspelzen sind an Grosse 
verschieden, lanzettlich, fast grannenartig zugespitzt, mit 
weissem hautigem Rande, zusammengedrtickt, etwas gekielt, 
auf dem Kiele scharf, die oliere grossere 3nervig, die kleinere 
untere mit einem griinen Nerven. Die iiussere Bliithenspelze 
der Hiillspelze ahnlich, aber mehr griin mit deutlicherer 
Grannenspitze, unter derselben stumpflich oder schwach aus- 
gerandet, auf dem Riłcken mit yortretendem kielartigem 
scharfem Mittelnerven und je 2 nach oben deutlicheren Seiten- 
lieryen, zuweilen mit sehr feinen Harchen besetzt; die innere 
Spelze 2nervig, 2spitzig, auf den Nerven umgebogen und 
tein gewimpert. Die Schilppcheu kleili, breit-lanzettlich. Die 
Staubbeutel gelb oder roth. Die Fracht liuiglich, mit den 
Spelzen abfallend, innen mit einer Liingsfurche, braunlich-gelb.



Yorkommen: Auf Wiesen und in Waldungen. Durch. 
das ganze Gebiet gemein.

BHithezeit: Juni, Juli.
Anwend.ung: Ein Futtergras er,sten Ranges, den besten 

Wiesenboden anzeigend. Der Halin wird zuletzt etwas hart, 
besonders auf trocknem Boden, aber ais Untergras gehort 
das Knaulgras in Bezug auf Quantitat und (Jualitat zu den 
allerbesten Grasern. Audi bei der Grunnneternte spielt es 
eine grosse Rolle, weil es im Herbst wieder zur Bliithe ge- 
langt. In Samengemisclien fur Parkanlagen muss man es 
vermeiden, weil durch das polsterformige und buschelige 
Wachsthum der breiten Bliitter der Rasenteppicb unter- 
brochen wird.

Form en: ,8. hispanica Koch. Rispe in eine lappige 
Aehre zusanunengezogen, ihre Ae.ste vom Grund an mit 
Aelirchen besetzt. Syn. Dactylis liispanica Roth. Festuca 
phalaroides Lam. Ausserdem konnnt das Knaulgras mit 
blaugriinen Blattern vor: D. ylaucescens W. D. altaica 
Besser.

A b b ild u n g en . T a fe l 718.
ABD die Pflanze in naturlicher Grosse; 0 fi h is p a n ic a  Koch, 

ebenso. 1 Aehrcken bei Lupenvergrosserung; 2 Bliithe, desgleichen;
3 dieselbe nacli Entfernung der Spelzen, ebenso; 4 die Frucht von 
der Vorderseite und Riickseite, ebenso'.
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719. Dactylis littoralis W.

Strancl - Knaulgras.

Syn. D. maritima Schrader. D. distichophylla Brign. 
Poa littoralis Gouan. Boa pungens M. B. Calotheca lit
toralis Spr.

Der yorigen ahnlich, aber von niedrigem Wuchs; das 
Rhizom bildet lange gestreckte Auslaufer; Blatter kiirzer, 
schraal, spite, sehr steif, blaugrtin, die stengelstiindigen schriig 
abstehend; Blatthautehen in Wimpern aufgelost; liispe alirig, 
die Aehren aus abwechselnden Aehrchen zusammengesetzt, 
welche an die Spindel angedruckt sind, daher die ganze 
Rispe mehr zusammengezogen; Aehrchen zusammengedruckt, 
7—1 lbliithig, griin oder bliiulich und grun-bunt; Hiillspelzen 
zusammengedruckt, ungleich, die untere kleiner und lnervig, 
die obere 3nervig; Aussenspelze 9—llnervig.

Das Rhizom treibt Halnie von yerschiedener Lange; 
einige, fast aufrecht, entwickeln aus den niederliegenden 
Knoten Wurzeln und auslśiuferartige Triebe; die Blatter sind 
zuletzt zusammengefaltet.

Vork ommen: Am Meeresstrand. Nur an der Stid- 
grenze des Gebiets bei Triest und Fiume.

B łu thezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 719.

Die Pflanze in natiirl. Grosse nach Reichenbach’s Icones.



720. Cynosurus crisłatus L.

Kammgras.

Syn. Plileum cristatum Scopoli.
Das kurze dauernde Rhizoni treibt rasige anfrechte Blatt- 

biischel und fusshohe, anfrechte, armblattrige, glatte, gestreifte 
Halme. Blatter schmal bandformig, spitz, kahl und glanzend, 
mit kahlen Scheiden und kurzeń gestutzten Blatthautclien; 
Eispe hauptahrenformig, gedrungen, lineal, grade mit ge- 
schlangelter Spindel und einseitig-zweireiliig gerichteten 
Aestchen, welche sehr kurz sind, wechselstandig und je 
2 — 3 Aehrchen tragen, an dereń Grrunde ein gefiedertes, ans 
zahlreichen Blattchen zusammengewachsenes Ueckblatt mit 
stachelspitzigen Abschnitten steht.

B eschreibung: Die Wurzel bildet unten keinen dichten 
Rasen, solidem es kommen aus derselben, ausser 1—2 un- 
fruchtbaren Trieben, 1 oder 2, selten mehre gerade Halnie, 
welche glatt sind, 4 —5 Knot en bilden, 1—2 Fuss Hbhe er- 
reichen und nur kurze, spitze Blatter treiben. Die Blatt- 
liautchen sind abgestutzt, die gerade emporstehende Rispen- 
iilire wird 2, 3—3 ]/2 Zoll lang. Ihre kurzverzweigten Aehr
chen stehen an dtlrftigeren Exemplaren nur in 2, an voll- 
kommneren Exemplaren in 3 Reihen, doeli so, dass 3 Seiten 
der Spindel durch sie bedeckt sind, an der vierten Seite aber 
die Spindel von Aehrchen frei ist und mail ihren Zickzack- 
lauf bis zur Spitze hinauf verfolgen kann. Die Spindel ist
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tief gerieft und wie die kurzeń Bispenaste haarlos. Uie 
Aeste tragen 3 — 5 Grasahrchen; unter jedem Grasiihrchen 
befindet .sieli eine mit 5—9 zweizeilig gestellten, sehr schinalen' 
Klappen besetzte griine Httlle, welche das 3—4 griine Bliitli- 
chen enthaltende Aelirchen bedeckt. Die fast gleiclien Klappen 
(Kelchspelzen) sind kleiner ais das Bltitliehen, die aussere 
Spelze (Kronenspelze) ist grtin, undentlich 5 nervig und scharf; 
die 2 Schiippchen an der Frucht (das eigentliclie Perigon) 
sind langlich, die Staubgefasse, anfangs rothIich-violett, werden 
bald dunkel-violett.

Yorkommen: Auf Wiesen. Durch das ganze Gebiet 
gemein.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ein sehr gutes Futtergras. Der Halni 

ist etwas hart, die Bliitter aber sehr żart und nahrhaft. Fur 
die Wiesen hat es besonders den Wertli eines guten Unter- 
grases, die Lilcken zwischen anderen Grasern ausfullend. Das 
Gras nimmt mit Sandboden fiirlieb, aucli in trocknerer Lagę; 
nur auf Thonboden gedeiht es nicht.

A b b ild u n g en . T afe l 720.
AB dio Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen mit den kamm- 

tormigen Deckblilttern bei Lupenvergr8sserung; 2 geSftnete Aehrchen, 
desgleichen; 3 Hiillspeken, ebenso; 4 Bliitlienspelzen, ebenso; 5 Bliithe 
ohne die Spelzen, ebenso.



721. Cynosurus echinałus L.

Stacheliges Kammgras.

Der vorigen etwas ahnlich, aber sclion ani Wuchs leicht 
untersclieidbar.

Die Bliitter sind schmal bandformig, langspitzig, eben, 
kalii, truli welkend, mit glatten, oben etwas aufgeblasenen 
Scheiden mul langen spitzen Blattliautchen; liispe ahrig zu- 
sammengezogen, eirund, durcli die sehr lang begrannten 
Deckblatter allseitig staclielig; Aussenspelze lang begrannt.

Yorkommen: Auf Kulturland, anf Wiesen, an Wegen. 
Nur im slidlichsten Theil des Gebiets: lstrien, Firmie, Steier 
in Oesterreich, Stattenberg und Cilli in Steiermark, ani 
Gardasee, im oberen Wallis.

B lu tliezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g en . T a fe l 721.

AB die Pflanze in liatiirl. Grosse. 1 Spiudel mit den Deckbliittern 
und einem Aehrchen bei Lupenvergrosserung; 2 einzelnes Aelirelien 
bei Lupenyergriisseruug. Nach Reiehenbaclfs leones.
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722. Festuca ienuiflora Scln-ader.

Zartblattriger Schwingel.

Syn. Nardurns tenellus Reichenbach. Triticum tenellum 
Lam. Catapodimn tenuiflorum Lk. Brachypodium tenui- 
jlonm  Rchb.

Das kurze imd zarte jahrige Rliizom treibt einige dumie 
bis fusshohe locker beblatterte, stielrunde, kable, zartgestreifte 
Halnie, aber keine sterilen Blattbiiscbel. Halm fast bis zur 
Iiispe mit Blattscheiden bedeckt; Blatter mit selir schmaler, 
ziemlich flaclier, spitzer, im trocknen Zustand eingerollter 
Spreite und kurzem gestutztem oder schwach zweiolirigem 
Blattliautcben; Rispe ahrenformig, lang und diinn, sclilank, 
aufreclit oder sanft gebogeu; Aehrchen kurzgestielt, weclisel- 
standig, angedrtickt, einseitig zweizeilig, 3—7bliithig; Hiill- 
spelzen lanzettlieh, versclimalert spitz, die unteren urn die 
Haifte schmaler, lnervig; Aussenspelze lanzettlich-lineal, sebr 
spitz, in eine klirzere Stacbelspitze oder verliingerte Gramie 
verschmalert; Innenspelze kiirzer, zweizahnig, auf den Kieleii 
selir żart gewimpert.

Vorkommen: An sterilen sonnigen Orten. Im Gebiet 
nur im stidlichsten Tbeil: Istrien, Wallis, Genf.

B lu tbezeit: •luni, Juli.
Form  en: a. mutica Koch. Alle Bliltben nur kurz 

stachelspitzig. Syn. Triticum umlaterale L.



i?, biuncialis Koch. Bluthen der nnteren Aehrchen 
stachelspitzig, diejenigen der oberen Aehrchen lang begrannt. 
Syn. Triticum biunciale Allioni.

y. aristata Koch. Alle Bluthen mit Grannen von der 
Lange der Bliithe. Syn. Triticum Nardus DO.

A b b ild u n g en . T afe l 722.
AB CD Pflanze in naturl. GriSsse. 1 zwei Aehrchen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Aehrchen der grannenlosen Form, starker vergr8ssert; 
3 ein Aehrchen der begrannten Form desgleichen; 4 obere Hiillspelze, 
ebenso; 5 untere Hiillspelze, ebenso.
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723. Festuca Lachenalii Spenner. 

Lachenal’s Schwingel.
Syn. Festuca Foa Kunth. Triticurn Lachenalii Gmelin. 

Triticum tenellum L. Triticurn Halleri Ymani. Brachy- 
podium Boa It. S. Brachypodium Halleri R. S.

Hat im Wuclis und in der Form der Rispe grosse 
Aehnlichkeit mit der vorigen. Hilllspelzen langlicli-lanzett- 
iich, stumpflich, die untere etwas kiirzer, beide 3nervig; 
Aussenspelze langlich-lanzettlich, wehrlos oder begrannt.

Yorkommen: Au trocknen sandigen Orten. In den 
granitischen Vogesen; bei Freiburg im Breisgau; zwischen 
Weil und Basel, wo sie 1760 von Lachenal entdeckt wurde, 
im Kanton Tessin.

B liithezeit: Mai—Juli.
Form en: p‘. rarnosa Koch: unterer Theil der Rispe 

astig. Syn. Triticum Festuca DC. Triticum Boa p. Duby. 
7- aria Uda Koch: Bliithen begrannt. Syn. Triticum tenui- 
culum Lois. T. festucoides Bertoloni. Festuca tenuicula 
Kunth.

A b b ildungen . T afe l 723.
A che Pflanze in nattirl. GrOsse. 1 Aehrchen, vergr8ssert. Naeh 

Heiehenbach.
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724. Festuca rigida Kunth.

Starrer Schwingel.

Syn. Poa rigida L. Olyceria rigida Smith. Megastachya 
rigida P. B. Selerochloa rigida Rchb.

Das kurze ungegliederte jahrige Bhizom treibt einen 
lockeren Basen steifer, aufrechter, fusshoher, am Gruncie auf- 
steigender, locker bebliitterter, żart gestreifter, kahler Halnie. 
Blittter schmal bandformig, spitz, oben und ani Bandę scharf; 
Scheiden etwas flachgedruckt; Blatthiiutchen langlicli; Bispe 
zolllang, einseitig zweizeilig, starr, ziemlich gedrungen, die 
unteren Aeste 5—7ahrig mit ungleich langen Aestchen, Aeste 
und Aestchen dreikantig; Aehrchen lanzettlich, 6- 12bluthig, 
etwas abstehend, genahert, die seitliclien sehr kurz gestielt; 
Hiillspelzen kielformig flachgedruckt; Aussenspelze lineal- 
lanzettlich, stumpf, schwach ausgerandet und selir kurz 
stachelspitzig, griin, weissrandig; Frucht mit den Spelzen 
verwachsen.

B eschreibung: Dieses schone, seltene Gras hat eine 
haarformige Wurzel und treibt gleich von unten auf mehre 
hand- bis fusshohe, diinne, steife, glatte, glanzende Halnie, 
welehe mit Aachen, dunkelgriinen, riickwarts rauhen Bliittern 
besetzt sind und 4 Knoten haben. Die Blatter werden aber 
nicht viel tiber 3 Zoll lang und an sonnigen durren Stellen 
verwelken sie auch bald, rollen sich mit iliren Bandem zu- 
sammen und bekommen eine haarformige Gestalt. Die Bispe 
ist gedrungen, d. h. die abwechselnd von der Spindel aus-
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gehenden Rispenaste sind einander nahegerttckt und die Gras- 
ahrchen stehen an denselben dicht beisammen. Alle Rispen- 
astchen und Stielchen sind dreieckig. Yon den 2 kleinen 
Kelchspelzen ist besonders die aussere starkgekielt und das 
ganze Aehrchen misst 7 — 9 Mm. An dtirren Orten wird 
dieses Gras ganz violett, Halnie, Rispe und Aehrchen erhalten 
dadurch ein zierliches Colorit; auf gutem Boden bleibt das 
Gras lichtgrim. Der Fruchtknoten ist wie das ganze Blttth- 
chen glatt, seine 2 federartigen Narben sind kurz.

Vor komin en: An trocknen grasigen Orten, in Wein- 
bergen, auf durren Aeckern, an Wegen. Im Litorale bei 
Fiume, Triest; Sikltirol; am Genfersee und im Kanton Tessini 
im Muhlthal bei Jena; bei Eupen und Gornelimunster in der 
Flora von Aachen; bei Robol in Mecklenberg. Die Yor- 
kommmsse in Nord- und Mitteldeutschland sind wohl Ver- 
schleppungen.

B lu thezeit: Juni, Juli, im mittlen Gebiet erst im 
August.

A nw endung: Ais Futtergras ist es zu hart. Ais Acker- 
unkraut gewahrt es einigen Nutzen, da es den Boden gegen 
zu starkes Austrocknen schiitzt.

A b h ild u n g en . T a fe l 724.
AB ein kraftiges Exemplar in natiirlicher Grosse; C ein kleines 

Exemplar von selir dlirrem Boden, ebenso; DF p ro c u m b e n s , nat. 
Grosse. 1 Aehrchen bei Lupenvergrosserung mit den Iliillspel/.en aa ; 
2 die grossere gekielte Hullspelze, starker vergr6ssert; 3 Bliithen- 
spelzen, ebenso; 4 inneres Perigonblatt (Nebenkrone), noeh starker 
rergrossert; 5 Bliithe ohne die Spelzen, etwas schwacher vergrQssert; 
6 die Fracht, wie die vorige Figur; 7 dieselbe im Querschnitt, ebenso.



Anin. Am Hafen bei Rostock kommt Festuca pro- 
cumbens Kunth verwildert vor, soust im westlichen und stid- 
lichen Europa heimiscłi. Sie untersclieidet sieli durch liegende 
und anfsteigende Halnie, breitere Bliitter mit aufgeblasenen 
Scheiden, knorpelige Hiillspelzen, lineal - lanzettliche meist 
4 bliithige Aehrchen, deutlich herrortretend nervige Aussen- 
spelzen und freie Frilchte.

Der F. rigicla Kunth noch naher verwandt ist die an 
der Siidgrenze des Gebiets bei Fiume vorkommende F. divari- 
cata Desf. Sie untersclieidet sieli durch linealische G- bis 
12bliithige, wiilirend der Bluthezeit ausgesperrt abstehende 
Aehrchen, lineal-lanzettliche kurz ausgerandete Bliithe.
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725. Festuca uniglumis Soland. 

Einspelziger Schwingel.

Syn. Mygalurus uniglumis Link. Vulpia membranacca 
Link. Vulpia uniglumis Rchb.

Diese Art ist den beiden folgenden iilinlich und nah 
verwandt. Ihre Hauptunterschiede sind folgende:

Rispe fast ahrenformig; obere Hiillspelze lang begrannt, 
untere sehr klein, schuppenfórmig, stumpf, oft fast fehl- 
geschlagen; Bluthen lanzettlich, pfriemlich verschmalert, lang 
begrannt, kttrzer ais die Grannen, kalii, an der Spitze ein 
wenig rauh.

Vorkommen: An sterilen trocknen Orten. Im Gebiet 
nur an der Stidgrenze bei Triest.

B ltithezeit: Mai.
A b b ild u n g e n . T a fe l  725.

Die Pflanze in natiirl. G-rosse nacli Reichenbacb’s Icones.



726. Festuca ciliata Pers. 

Gewimperter Schwingel.

Syn. Festuca myuros Auct. (non L.) Vulpia ciliata Lk.
Lst der folgenden sehr aknlich, aber robuster, die Bliitter 

viel breiter, die Sclieiden weiter; Blatthautchen zweiohrig; 
Rispe einseitswendig, zusaminengezogen, fast ahrig; obere 
Httllspelze spitz, untere sehr kurz oder fehlend; Aussenspelze 
lanzetfclich, pfriemlich verschmalert, lang begrannt, ktirzer 
ais die Granne, zottig und dicht bewimpert.

York o ram en: Sterile Orte, Zaune, in warmeren Gegenden. 
Im Gebiet nur an der Sudgrenze: Istrien, bei Fiiune, Triest, 
Genf.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g en . T afe l 726.

A die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen, yergrossert. Nach 
Reichenbach.







Mausesehwanz.

Syn. Vulpici myurus Gmelin. Vulpia pseudo-myurus 
Soyer-Willemet. Festuca myurus Ehrhardt. Myyalurus cau- 
datus Lk.

Das jahrige Rhizom treibt mekce aufrechte und auf- 
steigende lusshohe Halinę, meist hoher ais bei der vorigen, 
aut' gutem Boden sogar bis meterhoch und bis an die 
Rispe mit Blattscheiden bedeckt. Bliitter schmal, borstlich 
zusammengefaltet; Blatthautchen zweiiihrig; Rispe einseits- 
wendig zusammengezogen, fast iihrig, langgestreckt, astig, 
ani Bnde melir oder weniger ilberhangend; Rispenaste ge- 
paart und gedreiet, verzweigt, ungleicli lang; obere Hiill- 
spelze spitz, untere weit klirzer; Aebrchen 5 — 7bliithig; 
Anssenspelze lanzettlich, pfriemlich verschmalert, lang be- 
grannt, rauk; Innenspelze mit 2zahniger Spitze.

B esehreibung: Dieses Gras hat anfangs ein blaulich- 
griines, spater ein gelbgriines Ansehen, erreicht */2-—2 Fuss, 
wovon aber die Rispe die Halfte einnimmt. Die Wurzel ist 
faserig. Die Halnie sind aufsteigend, ganz mit glatten Blatt- 
scheiden bedeckt und an den 2 imtersten Knoten etwas ge- 
kniet, Die Bliitter sind borstenformig, starr und zusanmien- 
gerollt, die Wurzelblatter sehr klein, die Halmblatter an der 
Spitze scharf, aut der Flachę mit kurzeń Haaren besetzt. 
Die oberste Blattscheide sttitzt die Rispe; die Aehrchen sind 
gestielt, linien-lanzettfórmig, 5—Sbltithig, zweizeilig; scharf



mid begrannt: die aussere Klappe ist selu- klein, einnervig, 
die innere ist dreimal grosser, halb so gross ais ein Bliith- 
clien und 3nervig. Die aussere Deckspelze ist langlich, 5mal 
gestreift, auf den Streifen sckarf, an der Spitze geht sie in 
eine Gramie aus, welche die Spelze in Liinge tibertrifft, die 
innere Deckspelze ist linien-lanzettformig, ani Eande scharf, 
oben undeutlich zweizahnig. Die Staubgefiisse sind so kurz, 
dass die Staubbeutel nur eben aus dem Bluthcken hervor- 
sehen; gewolmlich sind nicht drei vorhanden, sondern von 
den dreien feh.lt eins oder zwei. Die Caryopse ist sebr 
schmal, am Rucken convex, am Bauclie tief gefurcht, von 
den Spelzen umgeben.

Vo r k o m m e n : Steriie und trockne Abhange, sandige 
Felder. Sełir zerstreut durch das Gebiet.

B llitliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Futtergras von geringer Giite; ausser- 

dem ein lśistiges Unkraut auf Aeckern.
Form en: Bisweilen erliebt sieli die Rispe iiber die 

oberste Scheide hervor.
A b b ild u n g e n . T a fe l 727.

ABC die Pflanze in natur]. Grosse. 1 ein Aehrchen bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Hiillspelzen in natiirl. Grosse; 3 Bltithe desgleichen;
4- dieselbe nach Entfemung der Spelzen bei Lupenvergri5sserung, ein 
S taubblatt ist fehlgeschlagen; 5 die Aussenspelze, ebenso; 6 die Innen- 
spelze, desgleichen.
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Trespen - Schwingel.

Syn. Festuea bromoides L. sec. Bertoloni. F. sciuroides 
Kotli. Bromus dertonensis Allioni. Ii. ambiguus Cynii. 
Vulpia bromoides Lk. V. sciuroides Rchb. Mygalurus bro
moides Lk.

Der vorigen selir nalie verwandt und nur durcli folgende 
Merkmale verschieden:

Der oliere Theil des Halms ist aut eine liingere Strecke 
nackt, so dass die Rispe ho cli ilber die oberste Scheide 
emporragt; Rispe aufrecht; untere Rispenaste von der hallien 
Lange der Rispe.

B eschreibung: Die Wurzel dieses zarten Grases ist 
faserig, der Stock treibt viele Bliitter und mehre zarte Halnie, 
docli die Wurzelblatter liaben kaum 'M der Lange des bis 
iiber 1 Fuss hohen Halms. Die Bliitter sind flach, glatt, 
rollen sieli schon in der Blttthezeit der Rispe zusammen und 
haben eine ziemlich freudiggriine Farbę. Der kahle Halni 
liegt mit dem ersten Internodium, oder er steht schief, bildet 
am Knoten ein Knie und geht von da an aufrecht ernpor. 
Seine Bliitter sind ebenso schrnal und haarlos wie die Wurzel- 
blatter und haben kurze Blatthiiutchen. 3 Zoll iiber der 
Spitze des obersten Blattes beginnt am Hahue die bis gegen 
2'L Zoll lange, ahrenartige Rispe, welche im Yergleiche mit 
V ulpia M yurus armbliithig ist. Diclit nnter der Rispe wird 
der Halni durcli selir feine Stach elharehen rauli und ebenso



ist die Spindel wie ihre Yerastelung rauh, desgleichen aueh 
alle Spelzen. Die Grasahrchen sind 3 — 9bliithig, doch 
gewohnlich nur 3 — 6 bliithig, die Klappen (Kelchspelzen) 
einander sehr ungleich, die untere sclimale ist einnervig, fast 
nur halb so lang ais die obere, breitere und dreinervige. 
Die aussere Spelze (Kronenspelze) ist schwach 5nervig und 
endet sich in einer feinen Granne, welche die doppelte Lange 
der Spelze hat. Alle Aehrchen stehen sehr gedriingt bei 
einander und sammtliehe Aehrclien der Rispe, 5—20 an Zahl, 
sind nacli einer Seite hin gewendet. Naeli der Bliithe farben 
sie sich, gleich Bromus s te r ilis , roth.

Yorkommen: In Sandgegenden auf Triften, an Acker- 
randern, an Wegen, auf sandigen Brachen und Waldschlagen. 
Durcli das ganze Gebiet zerstreut aber weniger haufig ais 
die vorige, der sie sich bisweilen beigesellt.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ilć ln n g e n . T a fe l  728.

AB die Pfianze in natiiii. Grosse. 1 Aelirehen bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Bliithe, desgleichen; 3 Carpell, ebenso.
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Haller s Schwingel.

Syn. Festuca aljńna Suter in Sturnis Flora.
Ist der folgenden ahnlich nnd nah verwandt, unter- 

sclieidet sich aber durcli folgende Merkmale:
Rispe zusammengezogen, wtihrend der Bliithezeit auf- 

recht aber wenig abstehend; Aehrchen grosser, 4—5bluthig, 
die oberen einzeln, fast sitzend, die unteren langer gestielt, 
einzelu oder zu 2—3 auf einem Ast wechselstandig; Aussen- 
spelze auffallend deutłicłi 5nervig, bis fast gegen die Basis 
lanzettlich verschmalert, an der Spitze zweispaltig. Der Halni 
ist diinner, die Rispe meist kleiner ais liei der folgenden.

Yorkommen: Auf den hochsten Alpen. Durcli die 
ganze Alpenkette zerstreut; auch im Jura.

B liithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe l 729.

A die Pflanze in natiirl. Griisse. 1 Blatthautehen bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Aehrchen, ebenso.



Schaafgras.

Das dauemde Khizom bringt eiuen grossen kissenfórmigen 
Buschel rasig wachsender steriler und fertiler Triebe hervor. 
Die sterilen bilden dichte Buschel feiner zusammengefaltet 
borstlicher Blatter, die fertilen fusshohe, sehr dumie, mit 
wenigen haarfeinen Blattern besetzte Halme. Alle Blatter 
borstlich mit zweiohrigem Blatthautchen; liispe zur Bliithe- 
zeit abstehend; Aehrchen 4—Sbliithig; Aussenspelze schwach 
5nervig lanzettlich, wehrlos oder begrannt, Gramie bald 
kiirzer, bald langer; Innenspelze langlich-lanzettlich, an der 
Spitze zweizahnig.

York om men: Auf Triften, Abhangen, selbst auf Fel,sen 
und an sterilen Ortem Durch das ganze Gebiet gemein von 
der Ebene bis in die hochsten Alpen.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Das reichste und nahrhafteste aller Triften- 

graser, besonders fur Schaafweiden, weil es den Tritt der 
Schaafe sehr gut ertriigt.

Form  en: Dieses Gras ist das variabelste unserer lieimi- 
schen Grasflora. Die Formen lassen sieli in zwei Gruppen 
zusammenfassen. Im folgenden theilen wir die wichtigsten 
von Koch und Anderen unterschiedenen Spielarten mit:

A. Festuca ovina milgaris, k le iner Schaafschw ingel. 
Die Blatter sind mehr oder weniger rauli, zuweilen ganz 
glatt, doch nicht steif; die Halnie bleiben niedrig, werden
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hochstens fusslioch und tragen kurze, gedrangte, in der 
Bliithe wenig abstehende Rispen mit meistentheils vier- 
bliithigen Aehrchen.

1. F. ovina tenuifolia Sibtli. Die Rispenaste sind sehr 
kurz, die Aehrchen vierbliithig, die Bliithen grannenlos. 
Kommt besonders auf diirrem Boden vor. In Thiiringen ist 
sie nicht gemein, findet sich jedoeh an vielen Orten. Hier- 
her auch Festuca paludosa Gand.; mit Gbliithigen Aehrchen.

2. F. ovina mdgaris. Die Rispenaste sind etwas langer, 
fornien aber immer noch eine gedrangte Rispe. Die Bliithen 
sind kurz begrannt, die Gramie misst die Hiilfte der Spelze 
oder sie ist noch kiirzer. Die Aehrchen sind gewohnlich 
vierbliithig. Diese Form ist iiberall gemein.

3. F. ovina alpina Sut. Mit glatten Blattern, grosseren 
Aehrchen, die aber gemeinlich sich sparlicher finden und 
ofters Grannen haben, welche die Spelze an Lange iiber- 
treffen. Sie waclist nur auf Alpen und Yoralpen.

B. Festuca ovina duriuscula, h o h er Sc h a a f  s chwi u g e 1. 
Die Blatter sind mehr oder weniger ranh, oft ganz glatt und 
steif. Die Halnie werden gewohnlich 1 1/4 — 2 Fuss hoch, 
tragen langastige Rispen, die in der Bliithe sich aussperren, 
spiiter sich wieder zusamnienziehen. Die Grasahrchen sind 
gewohnlich 5 bliithig und begrannt.

1. F. ovina duriuscula. Die Halnie sind hoch und 
weniger żart, die Blatter glatt und steif. Ueberall vor- 
kommend und sehr gemein.

2. F. ovina valesiaca Schl. Unterscheidet sich durch 
ihren blaulichen Ueberzug und durch lange, rauhe Blatter. 
Sie kommt in Thiiringen selten vor.



3. F. ovinct glauca Sclir. Hat die steifen glatten Bliitter 
der F. ovina duriuscula, aber eine duftgriine Farbung, welclie 
in Exemplaren des Meeresstrandes in ein Weissgrau ubergeht. 

A b b iłd u n g e n . T a fe l  730 I. und 730 TT.
730 I. AB die Pflanze der gewohnlichen Form in natiirl. Grosse. 

1 Aehrchen bei Lupenvergr5sserung; 2 dasselbe zur Fruchtzeit, ebenso; 
3 Bliithe, ebenso; 4 dieselbe nach Entfernung der Spelzen, ebenso.

730 TI. Festuca  ovina  du riu scu la  L. A—D die Pflanze in natiirl. 
Grosse. 1 Aehrchen bei Lupenvergrosserung.





731. Festuca heterophyHa Lam. 

Hainschwingel.

Syn. F. nemorum Leyss. F. duriuscula L. syst. nat.
H ahnstiind ige  B liitter flach; Basalblatter zusaminenfaltet 

borstlich; Halni hoher ais bei der vorigen; Aehrcben 4- bis 
5 blutliig; Bluthen begrannt, lanzettlich, Gramie kurz oder 
fa s t Yon der Lange der Bliitlie. Im Uebrigen wie die vorige.

B eschreibung: Diese Species liisst sieli niclit leiclit, 
weder mit F estuca  ovina, nocli mit F estuca  ru b ra , ver- 
wechseln. Mit F estuca  ovina Hat sie die festen łiasen- 
bliscliel gemein, die sieli rund um die Halnie bilden und 
scliarf begriinzt sind. Aber ihre Halmblatter sind stets flach, 
ihre Halnie steigen 2—3 Fuss gerade in die Hobe und iłire 
Rispen sind vor der Bliitlie nickend. Mit F es tu ca  ru b ra  
bat sie die flaclien Halmblatter gemein, aber ihre festen, 
wenig Ausdehnung liabenden, scharf begrauzten Rasenbuschel, 
ihre hohen Halnie und vor der Bliitlie nickenden Rispen 
unterseheiden sie sogleich. In Norddeutschland sieht maii 
sie fast iiberall in Waldern und auf Waldschlagen, wo sie 
einzelne Rasenbiischel bildet und zwischen iliren Stocken die 
unbekleidete Erde durchblicken liisst, wenn diese niclit mit 
andern Pflanzen bewachsen ist. Mehren deutschen Landem 
fehlt sie ganz, namentlich in Siiddeutschland, niclit aber den 
Alpen, welche von ilir eine Yarietiit, mit yioletten, gelb- 
randigen Spelzen besitzen, die mail u ig ricans genannt hat.



Die Bluthehen sind lanzettfórmig und pfriemlich, bald ebenso 
!ang, bald kurzer ais die Spelze begrannt; die Aehrchen sind 
gewohnlich 4—5 bltithig, die Rispe ist vor der Bliitlie liber- 
hangend und nach einer Seite hin gewendet; nur bei sehr 
sonnig stehenden Exemplaren steht sie aufrecht.

Yorkommeu: Waldungen hoherer Regionen, seltner 
auf der Ebene oder auf niedrigen Gebirgen. Durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstreut aber vorzugsweise in 
Gebirgsgegenden.

B lu thezeit: Mai, Jani.
Forinen: lin Schatten werden die Bliitter łang und 

dunn, die Rispen uberhangend; in der Sonne sind Rispen 
und Bliitter steifer. Auf den Alpen findet sicb eine Form 
mit violett bunten Aehrchen. Syn. F. nigresceiis Lam.

A b b ild u n g e n . T a fe l  731.
AB die Pflanze in natiirl. GrrSsse; CF n ig r e s e e n s ,  ebenso. 

1 Aehrchen bei Lupenvergrosserung; 2 Blatthiiiitchen, desgleichen.
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Itother Schwingel.

Das sehr kraftige bis gansekieldicke gegliederte Rhizom 
bilćlefc im Sande weithin kriechende Auslaufer, welche sterile 
Blattbiischel und fertile Halme treiben. Basalblatter zu- 
sammengefaltet borstlich; Stengelblatter flach, breit band- 
formig, langscheidig; Blatthiiutchen zweiohrig; Rispe ziemlich 
gross und reichbltithig, zur Bluthezeit abstehend; Aehrchen 
meist o biiithig; Aussenspelze lanzettlich, mit kttrzerer oder 
langerer Gramie versehen. Die Aehrchen sind oft roth an- 
gelaufen, darauf bezieht sich der Artname.

B eschreibung: Der rothe Schwingel sieht den hoheren 
Abarten des Schafschwingels sehr ahnlich, besonders dann, 
wenn auch seine Halmblatter borstenformig zusammen- 
geschlagen sind, was an dtirren Stellen in der Bluthezeit 
manchmal der Fali ist. Bei solchen Exeniplaren unterscheidet 
man diese Species sogleich durch den Rasen, der sich nicht 
wie bei der faserwurzeligen F estu ca  ovina in einzelnen 
Biischeln, sondern in locker ausbreitender Fliiche darstellt. 
Der Wurzelstock treibt hier an mehren Stellen noue Bliitter 
und Halme, bedeckt alsp einen Platz und erstreckt sich, be
sonders im Sandboden, oft weithin. An schattigen Stellen 
sind dagegen nicht nur die Halmblatter, sondern sogar die 
Wurzelblatter flach, die letzten sind aber immer sehr schmal 
und żart. Der Halm wird '/2—2 Fuss hoch, die Blatt- 
scheiden sind mehr oder minder feinhaarig, die Aehrchen
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liaben geineinlicli eine rothbunte Farbę uiul kommen 4, 5, 
7—9bluthig, docb gewohnlich 5bluthig vor. Die Granne ist 
bald eben.so lang, zuweilen sogar etwas langer ais die Spelze. 
Die Farbę des Halms und der Bliitter ist grasgrlin, docb 
findet man den Halni und die Aelirchen aucli rnehr oder 
weniger duftig. An troclcenen und sandigen Stellen werden 
die Aelirchen etwas behaart, es ist die Yarietat Fes tu  ca 
ru b ra  v illo sa  oder dum etorum  L., dagegen kommt auf 
den Diinen der Ostsee eine Yarietat mit grbsseren, wolligen 
Aehrchen vor, die sieli durch die weissgraue Farbung schon 
in der Fenie kenntlich maclit und F eśtuca  c inerea DC. 
F. ar en ar i a Fries genannt wird.

Yorkommen: Auf Wiesen, an Waldrandern, auf san
digen Feldern, iiberhaupt fast nur auf Sandboden. Durch 
das ganze Gebiet verbreitet, aber niclit iiberall haufig.

B liithezeit: Mai, Juni.
Fornien: [i. villosa Koch. Aehrchen kurz zottig. Syn. 

F. dumetorum L. y. lamiginosa Koch. Aehrchen grosser, 
wollig-zottig. Syn. F. cinerea DC. F. arenaria Osbeck.

A b h ild u n g e n . T a f e l  732.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse; C eine Rispe von der Form 

la n u g in o s a  Koch, ebenso. 1 Aelirchen bei Lupenvergrosserung; 
2 die beiden inneren Perigonbl'atter, stiirker yergriissert.
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Bunter Schwingel.

Syn. F. acuminata Gaud.
Rhizom kurz, ohne Auslaufer, Bttschel fadlicher Bliitter 

und fusshohe aufrechte Halme treibend; alleBlatter zusammen- 
gefaltet t>orstlicli, fast stielrund; Rispe anfangs zusammen- 
gezogen, zur Bluthezeit abstehend; Aeste einzeln oder ge- 
paart; Aehrchen ziemlicli gross, 5—Sbliitliig, kurzgrannig 
oder wehrlos; Aussenspelze schwacli 5nervig, lanzettlich, von 
der Mitte an allraahlig sclimiiler; Fruchtknoten an der Spitze 
behaart. Blattliautchen langlich, ohne Oehrchen.

B eschreibung: Der bunte Schwingel hat im Granzen 
Gestalt und Anselien der F estuca  ovina, unterscheidet sich 
aber sogleich durch den Mangel der Oehrchen, indem bei 
F es tu ca  ovina das Blattliautchen stets in 2 Oehrchen aus- 
goht, hier aber nicht. Auch sind die Grrasahrchen verlialtniss- 
massig weit grosser, und zierlieh bunt. Die Halme erreichen 
die Hohe von 1—1 Fuss, sind meistentheils, gleicli den
Blattern, test und steif, denn nur scliattig wachsende Exem- 
plare zeigen weichere Halme. schlaffere Blatter und sie sind 
es auch, an welchen das tiefe Violett, aut der Mitte der 
Spelzen, sehr blass wird. Die Rispen sind armer oder reicher 
an Grasiihrchen, im Umrisse langlich. Die Form der Spelzen 
unterscheidet diese Art von F estuca  pum ila wesentlich, 
mit welcher sie sonst viel Aehnliches hat; namentlich sind



(lie Grasahrchen hi er wie dort bunt. Die Spitze des Frucht- 
knotens ist behaart.

Yorkommen: Auf Felsentriften der Alpen und hohen 
Gebirge. Durch die ganze Alpenkette zerstreut und in den. 
Sudeten.

B liith eze it: Juli, August.
Form en: (i. flarescens Koch: Aehrchen blass und weit 

weniger bunt. y. crassifolia Koch: Blatter dick und steif. 
Syn. F. Fśkia Ramond.

A b b ild u n g e n . T a fe l  738.
AB Pflanze in natiirl. Gr8s.se. 1 Aehrchen, Lupenvergros.serung; 

2 Bliithe, starker vergrossert.
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Zierlicher Schwingel.

Der vorigen ahnlich, aber diś'ch folgende Merkmale 
verschieden:

Rispe noch mehr zusammengezogen, zur Błiithezeit wenig 
abstehend; Aehrchen 3 — 4bluthig, begrannt; Aussenspelze 
langlich--lanzettlich, tiber der Mitte plotzlich zugespitzt; 
schwach 5nervig, ebenso wie die Klappen, violett und mit 
einem breiten, hiiutigen, orangefarbigen Rand umsamnt.

B eschreibung: Diese Species, der F estuca varia  selir 
ahnlich, variirt auch wie sie łiinsiehtlich der Festigkeit und 
Rauhlieit der Halnie und Blatter und im Bezug auf die 
Farbę der Grasśihrehen; docli sind sonnige Exemplare in 
Aehrchen stets so gefarbt, wie oben angegeben und haben 
auch feste Halnie ilnd Blatter. Letzte beiden gleichen in 
Zartheit der F estuca  varia  sehr, aber die Halnie bleiben 
niedriger, haben meist eine Hohe zwischen 3—6 Zoll. Auch 
die Rispe ist im Umfange nicht langlich, sondern eiformig, 
die Grasahrchen sind langlich und hochstens 5 bliitliig, ge- 
wohnlich nur 3—4 bluthig. Das wesentliclie Kennzeichen 
besteht aber in der Form der ausseren Spełzen, die liier 
sich kurz zuspitzen, wahrend sie bei F estuca  varia  all- 
mahlig in die Spitze verlaufen, weshalb auch hier die Gramie, 
ais Fortsetzung des Mittelnerves, weit bestunmter in’s Auge 
fallt und immer Yorlianden ist. Die Grasahrchen sind nach



Verhaltniss sehr gross, tiber */4 Zoll lang, aber die ganze 
llispe hat nur 2/;t—11li Zoll Hohe. Die Fruchtknoten sind 
ebenso, wie bei F es tu ca  varia , ati der Spitze behaart. 
Uebrigens ist der Stock der F es tu ca  pum ila , sobald er 
mehrjalirig wird, liolzig und enthalt die Ueste alter llliitter, 
liat aber eine Faserwurzel und sendet keine Auslaufer aus, 
obschon er sich oft niedergelegt findet.

Vor kora men: Auf felsigen Alpentriften. Durch die 
ganze Alpenkette zerstreut.

B liithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a f e l  784.

A 1’Hanze in natiirl. Grćisse. 1 Aehrchen bei Lupenvergr8sserung; 
2 Aussenspelze, starker vergr5ssert.
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Brauner Schwingel.

Syn. Poa Gercirdi Allioni. Anthoocanthumpaniciilałum L.
Der vorigen etwas ahnlich, ab er die Halnie und Blatt- 

biischel weit dichter rasenfórmig, die Aehrclien braun und 
weit grosser. Bliitter schmal lineal, dach, vołlig kalii, die 
grundstandigen zuletzt zusammengerollt; Blatthautchen liing- 
lich, ausgerandet zweilappig; Rispe anfangs zusammen- 
gezogen, zur Bliithezeit ziemlich abstehend; Aeste einzeln 
und paarweis und wie die Aestchen kahl; Aehrclien meist 
5 bltlthig, wehrlos oder kurz stachelspitzig; Aclise etwas 
rauh; Aussenspelze selir fein punktirt, mit 5 Nerven ver- 
sehen, von denen 3 starker hervortreten; Fruchtknoten an 
der Spitze behaart.

B eschreibung:1) Die Wurzelbestehtans wenigenlangen 
aschfarbenen Pasem. Die Bliitter sind theils selir schmal, 
fast znsammengerollt, theils 7—10 Mm. breit, stark gestreift 
ivie bei A ir a caesp itosa, lang zugespitzt, sehr starr und 
ganz glatt: die Wurzelbliitter zu 2—3 in eine lange, weisse, 
gliinzend-glatte Scheide eingehtillt und nur etwas ktirzer ais 
die Halnie; die Stengelbliitter vieł kiirzer, langscheidig: die 
Scheide glatt, gestreift, mit einem kurzeń zweiohrigen Blatt- 
hiiutchen versehen. Der Halm sehr ansehnlich, 3—4 Puss 
hoch, aufrecht, stielrund, gestreift, starr und glatt. Die Itispe 
3—4 Zoll lang, anfangs zusammengezogen und aufrecht, zur

1) W esentlich naeh Hoppe in Sturm’s Flora.



Yerlialtniss sełir gross, iiber Zoll lang, ab er die ganze 
Rispe bat nur 2/3—l 1/* Zoll Hohe. Die Fruclitknoten sind 
ebenso, wie bei F es tu ca  v aria , an der Spitze behaart. 
Uebrigens ist der Stock der F es tu ca  pum ila , sobald er 
mehrjahrig wird, holzig und enthalt die Reste alter Blśitter, 
bat aber eine Faserwurzel und sendet keine Auslaufer ans, 
obscbon er sich offc niedergelegt lindet.

Yorkommen: Auf felsigen Alpentriften. Durch die 
ganze Alpenkette zerstreut.

B liitbezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a f e l  734.

A i'fianze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen bei LupenvergrOsserung; 
2 Aussenspelze, starker vergrOssert.





Brauner Schwingel.

Syn. Poa Gerardi Allioni. Anttioxanthum;pani<ndatum L.
Der vorigen etwas ahnlich, ab er ćlie Halme und Blatt- 

biischel weit dicliter rasenformig, die Aebrchen braun und 
weit grosser. Bliitter schmal lineal, flach, vollig kahl, die 
grundstiindigen zuletzt zusammengerollt; Blatthautchen liing- 
lich, ausgerandet zweilappig; Rispe anfangs zusammen- 
gezogen, zur Bliitbezeit ziemlich abstehend; Aeste einzeln 
und paarweis und wie die Aestchen kalii; Aehrchen meist 
5bliithig, wehrlos oder kurz stachelspitzig; Aclise etwas 
rauh; Aussenspelze sehr fein punktirt, mit 5 Nerven ver- 
sehen, von denen 3 starker hervortreten; Fruchtkuoten an 
der Spitze behaart.

B eschreibung:1) Die Wurzelbestehtaus wenigenlangen 
aschfarbenen Fasern. Die Blatter siud tlieils sehr schmal, 
fest zusammengerollt, theils 7—10 Mm. breit, stark gestreift 
wie bei A ira caesp itosa , lang zugespitzt, sehr starr und 
ganz glatt: die Wurzelblatter zu 2—3 in eine lange, weisse, 
glanzend-glatte Scheide eingehiillt und nur etwas ktirzer ais 
die Halme; die Stengelbliitter viel kurzer, langscheidig: die 
Scheide glatt, gestreift, mit einern kurzeń zweiohrigen Blatt- 
hautchen versehen. Der Halni sehr ansehnlich, 3—4 Fuss 
hoch, aufrecht, stielrund, gestreift, starr und glatt. Die Rispe 
3—4 Zoll lang, anfangs zusammengezogen und aufrecht, zur

1) W esentlich nach Hoppe in Sturm’s Flora.



Bliithezeit mehr ausgebreitet und iiberliangend, und durch eine 
eigenthiimliche dunkelstrohfarbig-braune Farbę ausgezeichnet. 
Die Aeste in Halbąuirlen, wechselseitig-stehend, theils astig, 
theils einfach, glatt, hin- und hergebogen. Die Aehrchen 
liinglich, zusammengedriickt, 4—5bliithig, grannenlo.s. Die 
Klappen fast gleichformig, lanzettlich, spitzig, flach mit 
hiiutigem Rande und braunem Rucken. Die untere Spelze 
breit-lanzettlicli, gestreift, hellbraun mit weissem Rande und 
verlangerter Spitze; die obere an der Spitze zweispaltig.

Eine der hochsten Grasarten in den Alpen, die zwar in 
verschiedenen Gegenden, aber nirgends selir hiiufig vorkommt. 
Durch die bedeutende Grosse und bramie Farbę ist sie von 
weitem kenntlich.

Yorkom m en: Aut' den hochsten Alpenweiden. Siid- 
schweiz, Tirol, Salzburg, Karnthen, Krain.

B liitheze it: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe l  7b5.

A ein Exemplar in 7i natiirl. Grbsse. 1 Blatthautchen bei Lnpen- 
yergrSsserung; 2 ein B latt, schwilcher vergrbssert; ‘i Hfillspelzen, 
desgleichen; 4 Bliithe, ebenso; 5 Aussenspelze, stiirker vergrOssert;
6 Innenspelze, desgleichen. Nach Hoppe in Sturm’s Flora.

Das Gras ahnelt durch die knollig aussehenden Scheiden 
der sterilen Blattbiischel und den nur mit einem einzigen 
steifen Blatt besetzten Halm einer Binse.
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Schlaffer Schwingel.

Rhizom dauernd, btischelig rasig wie l>ei F. ovina L., 
mit zahlreiehen sterilen, diinnen, aufrechten, uber fusshohen, 
ain Grunde astigen nud mit den angetrockneten schuppigen 
Scheiden bedeckten, iibrigens vollig nackten, kałilen, ge- 
streiften Halmen. Blatter schmal lineal, fast fadenfórmig, 
die untersten zusammengefaltet, nacli oben alle sarnin ethaarig; 
Blatthautchen kurz, abgeschnitten, last zweilappig; Halm 
stielrund, ganz nackt oder ein einziges kurzes Blatt tragend; 
Rispe ziemlich lang, locker, schlaff iiberhangend, mit liaar- 
feinen, etwas rauhen, vom Grunde an auf eine liingere Strecke 
astlosen, fast rechtwinkelig abstekenden einz.lnen oder ge- 
paarten Aesten; Aehrchen meist bbluthig, welirlos oder bo- 
grannt, ahnlieh gebaut und gefarbt wie bei F. varia Haenke, 
aber nur halli so gross; Aclise des Aehrchens flaumig; Aussen- 
spelze schwach 5nervig, nicht punktirt; Fruchtknoten an der 
Spitze behaart.

Yorkommen: Auf Alpentriften. In Krain auf dem
Loibl.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  736.
Die Pflanze in natiirl. Gros.se nach Reichenbaoh’s Icones.



Behaarter Schwingel.

Syn. F. rhaetica Suter. F. poaeformis Host. Foa 
violacea Bellard.

Ina Wuclas der vorigen ahnlich, aber straffer, die Rispe 
mehr zusamrnengezogen, gestreckt, nicht uberhangend. Halnie 
iiber fusshoch, unter den Knoten und unter der Rispe scharf, 
Ubrigens glatt und stielrund; Blatter fast stielrund, borstlich, 
die halmstandigen zusammengefaltet oder flach, so lang wie 
die Scheiden; Blatthautchen langlich lanzettlich; Rispe etwas 
abstehend, aufrecht oder wenig uberhangend, langgestreckt 
und vielahrig mit gescbliingelten halbwirteligen Aesten, dereń 
untere nieist 5zahlig sind; Aehrchen eiformig, zusammen- 
gedruckt, kahl, glanzend, meist 3 bluthig, violett und griin 
gescheckt, begrannt oder wehrlos; Achse unter den Bliithen 
durch einen Haarbttschel bartig; Auśsenspelze am Grunde 
etwas behaart, schwarzkielig, spitz; Innenspelze zweiahrig; 
Frachtknoten kahl.

Vorkomnien: Auf den hochsten Alpenjochen. Schweiz, 
Tirol, Kamthen, Steiermark.

B lu thezeit: Juli, August.
A b b i l dun gen .  T a fe l  787.

A die Pilanze in '/a natiirl. (jr8s.se; B Rispe in natiirl. Grosse; 
G Blatthautchen, ebenso. 1 Aehrchen bei LupenyergrSsserung; 2 HiiH- 
spelzen, ebenso; 3 Bliithenspelzen, ebenso; 4 Haarbilschel unter der 
Bliithe, ebenso; 5 Aussenspelze, ebenso; 6 Innenspelze, ebenso. Nach 
Sturm’s Flora.







Ansehnlicher Schwingel.
Syn. F. spadicea fi. nemorosa Poll.
In Wuchs von den vorigen durchaus verschielen und 

mehr den folgenden Arten ahnlich.
Das kurze, dauernde, sehr krśiftige Rhizom treibt sterile 

Blattbusche, welche unten blattlose, allmahlig in Bliitter 
ubergehende scheidige Schuppen tragen und meterliohe kriił- 
tige Halnie, welche unten ebenfalls mit schuppigen Scłieiden, 
oben mit langen, breit bandformigen, fiachen, oberseits rauhen, 
lang zugespitzten Blattern besetzt sind. Blatthiiutchen vor- 
gezogen, langlich; Scheiden sehr lang, daher die Stengel- 
blatter entfernt stehend; Ilispe sehr gross und weitschweifig, 
iiberhangend, langastig; die unteren Aeste paarweis oder 
dreizahlig, unten astlos; Aestchen rauh; Aehrchen meist 
obltithig, wehrlos; Achse mit kurzem Plaum bedeckt; Aussen- 
spelze sehr fein punktirt, deutlich 5nervig; Fruchtknoten an 
der Spitze behaart.

Vorkommen: Felsen und steinige Abhange. Auf den 
siłdlichen Voralpen in Krain und Tirol.

B liitheze it: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n . T a f e l  788.

A die Pflan/.e in natiirl. Gr9s.se, 1 und 2 Aehrchen, Lupenver- 
giosserung; 3 Bliithe, ebenso; 4 Blattscheide m it Hiiutchen, ebenso. 
Nach Beichenbuch.



Waldschwingel,

Syn. F. calamaria Host. F. decidua Sm. & F. Boa 
trinervata Scłirader. P. silvatica Pollicli. Bromus trifiorus 
EhrhaH

Das kraftige Rhizom ist kurz und ungeliedert, niclit 
eigentlich kriechend, treibt aber bisweilen einzelne kurze 
Auslaufer, nacli oben Blattbiischel und meterhohe Halnie. 
Halin aufrecłit oder am Grandę aufwarts gebogen, ilber feder- 
kieldick, glatt, stielruud, gestreift; Bliitter breit bandformig, 
iiber fusslang, langspitzig, oberseits blaugriin, riickseits gras- 
griin, am Bandę rauh, tibrigens kahl wie der Halni; Blatt- 
btischel unten mit blattlosen, allmahlig in Blatter fiber- 
gehenden schuppigen Scheiden bedeckt; Blatthautchen lang- 
lich, stumpf; Rispe aufrecłit, sehr gross, weitlaufig verastelt 
und ausgebreitet; Aeste rauh, die unteren zu 2—4 stehend, 
im unteren Theil astlos; Aehrchen meist 5 bliithig; Aclise 
etwas rauh; untere scharf lnervig, obere scharf dreinervig; 
Aussenspelze verschmalert, sehr spitz, wehrlos, fein punktirt- 
rauh, 5nervig mit drei starker vortretenden Nerven, grilli 
oder violett, weissspitzig; Innenspelze kiirzer, zweizahnig.

B eschre ibung : Die Halnie werden 3 — 4 Fuss hocli 
und haben ein rohrartiges Ansehn. Am Grandę des Halmes 
finden sich keine Blatter, solidem bloss vertrocknete Blatt- 
scheiden, die den Halni lose umgeben. Die Blatter werden 
fusslang und liinger, ihre Oberfliiche ist blaulichgriln, die
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Unterfłache grasgriin und glanzend, die Riinder sind scharf, 
die Blatthautchen lang und stumpf. Die Rispe wird 3 bis 
6 Zoll lang, ihre Spindel ist scharflich, ihre zarten Aeste 
sind sehr scharf. Die untern Astwirtel sind 2—3astig, selten 
4astig, die Aeste tragen 5 Aehrchen und mehr oder weniger, 
diese sind 3 1/2 Mm. lang, blaulichgrtin, 8—4bllithig, seltener 
5bltitliig. Die Kelchspelzen (Klappen) sind ungleich gross, 
zusannnengedruckt und scharfkielig; die kleinere hat 1, die 
grossere 3 Nerven. Die aussere Kronenspelze (Spelze) hat 
3 hervorstehende und noch 2 undeutlichere Nerven, ist ani 
R.ande durch vorwarts gerichtete Borstenhaare rauh und 
zwischen den Nerven stehen auf der ganzen Flachę ebenfalls 
sehr feine, angedrlickte Borstenhaare, die auch die Rander 
der Nerven besetzen. Uebrigens giebt es auch Exemplare 
mit rothlichen Glrasahrclien. Sobald dieses Gras verbluht 
hat, zieht sich die Rispe zusammen und ihre Spitze biegt 
sich iiber.

Yorkoninren: Schattige Walder und Haine. Durch das 
Gebiet zerstreut, aber vorwiegend in Gebirgsgegenden.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein gutes Waldfutter.
Form  en: Eine sehr breitblattrige Form auf feuchtem 

Waldboden hoherer Gebirge ist F. latifolia Ilost. F. latifolia 
Sternberg.

A b b ild u n g e n . T a f e l  739.
AB die Pflanze in natilrlicber Grosse. 1 Aehrchen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Bluthe, starker vergr8ssert; 3 Aussenspelze, des- 
gleichen.



no

Breitblattriger Schwingel.

Syn. F. ńlvatica Host. F. montana Rchb. F. exaltata 
Pres],

Von der vorigen dureh folgende Merkmale verscliieden:
Das sehr kraftige Rhizom treibt lange, vielknotige, mit 

braunen Sclieiden bedeckte Auslaufer; der Halm ist ani 
Grandę umgeben mit 5—10 locker anliegenden, in bis fuss- 
lange Blatter iibergehende, daher am Grandę einen Blatt- 
biischel bildende Scheiden; Blattbuschel vom Grandę an be- 
blattert; Blatter sehr breit, lanzettlich-lineal, oberseits blan- 
lichgrun, rtickseits grasgrtin, am Rande rauh; Blatthautclien 
langlich, sehr stumpf; Iłispe sehr gross und iistig, am Ende 
tiberhangend; Aeste rauh, die unteren 2—3zahlig; Aehrehen 
meist 5bliithig; Achse etwas rauh; Aussenspelze zugespitzt, 
stachelspitzig; sehr tein punktirt, 5nervig mit 3 starker vor- 
tretenden Nerven.

Yorkommen: Feuchte Gebirgswaldungen. Oesterreich, 
Miihren, Bohinen.

B litth eze it: Jiuii, Juli.
A b b ild u n g . T a fe l  740.

AB Pflanze in natiirl. Grosse. Naeh Reiclienbach.
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74!. Festuca Scheuchzeri Gaud. 

Sclieuchzers Schwingel.

Syn. F. indehdla Schrader. F. nutans Host.
Rhizom dunn, kriechend, nur scliwach rasig, treibt auf- 

rechte oder unten an den Knoten knieformig aufwarts ge- 
bogene fussliohe, stielrnnde, glatte Halnie mit entfernten 
bandformigen, langspitzigen, schmalen kahlen Blattem; Blatt- 
hautchen langlich, stumpf; Rispe sehr locker, absteliend, ani 
Ende tiberliangend; Aeste kahl, die unteren paarig, diinn, 
geschlangelt, glatt, die unteren 5—lOiihrig; Aehrchen ei- 
fórmig, 4—obliitliig; Aclise etwas rauh; Hiillspelzen ungleich, 
spitz, griin oder violett, mit breitem, glanzendem, goldgelbem 
Hautrande; Aussenspelze spitz, welirlos oder unter der Spitze 
tein stachelspitzig, rauli, hervortretend 5nervig, unten griin, 
oben dunkelviolett, briiunlichweiss gerandet, an der Spitze 
gezahnelt; Innenspelze fast gleichlang, zweiziilmig; Frucht- 
knoten kahl.

B eschreibung: Der Wurzelstock liegt am Boden, 
treibt Auslaufer und fruclitbare, an der Basis gekniete Halme, 
welclie gewblmlicli 1 —2 Fuss, jedocli in kraftigen Exem-
plaren auch 3 Fuss Holie und dartiber erreichen. Sie sind 
kalii, schon von der Basis an mit lcurzen. weiter oben mit 
2 — 3 Zoll langen glatten, kahlen und lang zugespitzten 
Blattem bekleidet, die sich in der Blutliezeit eingerollt haben. 
Das letzte Drittel des Halms ist blattlos, der Halni selbst 
ist. vbllig haarlos, bfters braunlich angelaufen und rund, seine



Rispe erreicht bis 3 Zoll Lange. Das Blatthiiutchen ist 
olme Oehrchen, liinglich, doch kurz und geschlitzt. Die 
Rispenaste sind glatt, sehr żart und die Spitze der Rispe 
nickt schon in der Bltithezeit. Die Grasiihrchen sind 4 bis 
7 Mm. lang, die Spelzen purpurbraun, nacli der Basis griin, 
an der Spitze am Rande weisshiiutig. Die untere Spelze der 
Bliithchen ist um liinger ais die obere, drei ihrer 5 Nerven 
treten sehr stark hervor. Die Klappen sind sehr ungleich 
lang und undeutlieh nervig, das Stielchen des Grasahrcliens 
ist an der Basis desselben kaum verdickt, doch braunroth 
angelaufen. Die Spindel des Grasahrchens ist wenig scharf, 
doch die hervortretenden Nerven der Spelzen zeigen in der 
Yergrosserung Stachelharchen, durcli welche sie sich rauh 
anfuhlen. Diese Species hat in der Gestalt der Rispe mehr 
Ąehnlichkeit mit F. d u riu scu la  ais mit F. p ra tensis. Yon 
der ersten ist sie durch flachę Blatter, von der letzten durcli 
glatte Rispenaste und 4—5bllithige Aehrchen leicht zu unter- 
scheiden.

Vorkommen: Auf Alpentriften. Stellenweis durch die 
ganze Alpenkette.

B ltithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe l  741.

AB die Pflanze in natiirlicher Grosse. 1 Aehrchen bei Lupen- 
yorgrosserung; 2 Aussenspelze, stiirker yergrossert.
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742. Festuca borealis M. K.

Norclischer Schwingel.

Syn. F. arundinacea Liljeb. F. donacina Wahlenberg. 
Donax borealis Trinius. Donax festucaceus P. B. Arundo 
festucacea W. Scolochloa festucacea Lk. Graphephorum 
festucaceum Asa Gray. Fluminia arundinacea Fr.

Die krśiftigste aller Schwingelarten. Das kriechende 
gegliederte Iihizom wird fingerdick und treibt tiber meter- 
liohe rohrartige, stielrunde, aufrechte, gestreifte, kahle Halnie; 
Bliitter breit bandformig, flach, langspitzig, am Iiande rauh, 
langscheidig und entferntstehend; Blatthautchen langlich, ab- 
geschnitten zerrissen; Rispe sehr gross, locker, reich yerastelt, 
ausgebreitet, am Ende iiberliangend; Aeste rauh, meist Bzahlig, 
im unteren Theil unverzweigt, die langeren 6—10 Aehrchen 
tragend; Aehrchen 4—5bltithig, etwas entfemt, eiformig, mit 
etwas rauher Achse; Aussenspelze 5nervig, kiirzer ais die 
obere, fein punktirt rauh, an der Spitze stumpf, mit drei 
stachelspitzigen Zahnchen, am Grandę mit einem Haarbiischel 
umgeben, gleicli den Hullspelzen griin, blassbraun berandet; 
Innenspelze am Ende zweizahnig; Fruchtknoten an der Spitze 
behaart.

B eschreibung: Der Halni ist am Grandę so starli wie 
P h rag m ites  v u lg a ris , wurzelt an seinen Knoten so hoch 
hinauf, ais er sich im Wasser befindet und wird 4—5 Fuss 
hoch. Die Bliitter sind unten bis Va und 1/2 Zoll breit, am 
Ran de sehr scharf. Die Rispe ist 1/2— 3/4 Fuss lang, die

F lora  V III . 8



Aeste sind żart, docli sehr rauh, die Grasahrchen 1/., Zoll 
lang, die Spelzen braunroth und gelb weiss gerandet. Die 
Aehrchen haben meistentheils 4 Bluthen, ilire untere Spelze 
bat stark hervortretende Nerven uiid ist durcli die 3zahnige 
Spitze ausgezeichnet. Der Haarbuscbel am Grunde der Bliitli- 
chen ist zwar kurz, tritt aber dennocli deutlicb hervor, so 
dass er sieli, ohne Zerlegung des Grasahrchens, schon mit 
schwacher Loupe erkennen liisst.

Vorkommen: An den Ufern von Fliissen und Land- 
seen. Nur ini nordlichen Gebiet, namentlich in der Spree 
und in den Havelseen bei Berlin; bei Stettin; im Eiderkanal 
bei Friedrichsort u. s. w.

B lttthezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n . T a fe l  742;

A B Theile der Pflanze in natiirl, Grosse. 1 Aelirchen bei Lupen- 
yergrosserung; 2 Bliithe, ebenso
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743. Festuca gigantea Yill.

Riesen - Schwingel.

Syn. Bromus gigantem L.
Eine der hoeliwUchsigeren Arten aber weit schmachtiger 

ais die vorige. Das etwas kriechende Rhizom bildet einen 
lockeren Rasen und tiber meterhohe aufreclite, schlanke, stiel- 
runde, entferntblattrige Halnie. Bliitter bandformig, zieinlich 
breit, oft fusslang, flach, kahl, uberhangend, scharfrandig, 
dunkelgrun, am Grandę beiderseits mit einem spitzen, sichel- 
formigen Oehrclien aber mit sehr kurzem Blatthautchen; 
Rispe weit abstehend, lang, weitliiufig verastelt, locker und 
schlatf uberhangend; Aeste scharf, unten zweiziihlig, bis zur 
Mitte unverz\veigt, schlangelig; Aehrchen 5—Sblfithig, lan- 
zettlich; Hiillspelzen spitz, lanzettlich, die untere lnervig, die 
obere 3nervig; Aussenspelze 5nervig, unterhalb der Spitze 
mit einer schlangeligen doppelt so langen Granne versehen, 
gran, breit weissrandig, nacb oben etwas rauh und hier die 
Nery en deutlicher hervortretend; Innenspelze mit kaum zwei- 
ziihniger oder mit ganzer Spitze; Fruclitknoten kalii.

B eschreibung: Die Wurzel besteht aus mehren Wurzel- 
fasern, aus ihr erheben sich mehre Stengel und Blattbttschel, 
sie treibt auch einzelne Sprossen unter der Erde und er- 
seheint dadurcb etwas kriechend. Die Stengel sind 3—4 Fuss 
hoch, ziemlich stark, gestreift, kahl und glatt, die untern
Gelenke etwas yerdickt, alle etwas dunkler gefarbt. Die

8*
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Scheiden gestreift, kalii und glatt oder nach der Mtiudung 
etwas scharflich; das Blatthautchen ein schmaler dimnhautiger 
fein gezahnelter Rand: die Blatthautchen breit linealisch, 
spitz zugespitzt, ara Grundę in 2 spitze, fast sichelformige 
Fortsiitze ausgehend, welche urn den Stengel herumgehend 
iiber einander greifen, beide Flachen nebst dem Rande scharf
lich, bis 1 Fuss lang und Zoll breit. Die Rispe 6—IB Zoll 
lang, mit der Spitze iiberhangend, walirend des Bliihens mit 
abstehenden, hangenden, weitlaulig stehenden, einseitswendigen 
Aesten, welche nebst der Ach.se von kleinen aufrechten 
Borstenharchen selir scharf und etwas geschlangelt sind, ge- 
wohnlich nur zu 2 oder einzeln an den Rispengliedern stehen. 
Die Aehrchen haben meist 4—5 Bliithen, aber auch mehr, 
selten weniger, und stehen auf einer kleinen Schwiele. Die 
Hullspelzen sind lanzettlieh, spitz, weisslich-grlin, etwas scharf. 
Die untere ist einnervig, kleiner ais die obere dreinervige. 
Die untere Bliithenspelze ist lanzettlieh, mit 5 nach oben 
deutlicheren scharfen Nerven; unter der 2zalmigen Spitze 
geht die Granne aus, welche etwas geschlangelt, scharf und 
doppelt oder fast dreifach so lang ais ihre Spelze ist; die 
innere Spelze ist kurz zweizahnig, an ihren beiden Nerven 
kurz gewimpert; die Schiippchen sind sehr kleili lanzettlieh; 
die Staubbeutel langlicli und gełb; die kurzeń Griffel mit 
fedrigen Narben stehen auf der Spitze des elliptischen Frucht- 
knotens. Die Frucht ist elliptisch, kahl, unten spitzlich, mit 
breiter Keimstelle, licht briiunlich.

Y orkom m en: In schattigen Waldungen, Gebiischen, an 
Graben. Durch das ganze Gebiet yerbreitit, aber haufiger 
in Gebirgsgegenden.



B liitkezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein gutes Weide- und Futtergras fur 

W aldgegenden.
For men: /?. triflora Kocli mit 3 bliithigen Aekrcken, 

niedrigem Halin, schmaleren Blattern. Syn. Bromus tri- 
florus L. F. Brinkmanni A. Br. ist ein Bastard unser Art 
mit Lolium perenne L.

A b b ild u n g e n . T a f e l  743.
ABC die Pflanze in natiirlicher Grdsse; D unterer Theil des 

B l a t t e s  m it den sichelformigen Oehrehen, ebenso. X Aelirchen bei 
Lupenvergri5sserung; 2 Bliithe, desgleichen; 3 Blattquersehnitt naturl. 
Grdsse.



744. Festuca arundinacea Schreb. 

Rohrschwingel.

Syn. F. elatior Smith. Bromu# littoreus Retzius. B. 
elatior Sprengel. B. arundinaceus Rth. F. spadicea Mnch. 
Boa Phoenix Scopoli.

In Grosse und Tracht der yorigen ahnlich, der Form 
mich jedoch der folgenden niiher yerwandt, von der sie sich 
durch einen hoheren, robusteren Wuchs und durch die vollere 
gedrangter mit Aehrchen besetzte Rispe sogleich unterscheiden 
lasst. Rhizom kriechend, 1—2 Me ter liohe, unten rohrartige, 
dicke, steife Halnie treibend, welche locker mit breit band- 
formigen, tief gefurehten Blattern besetzt sind; Rispe gross, 
ausgebreitet, iiberhangend; Aeste rauh, gepaart, yerzweigt, 
5 —10 Aehrchen tragend; Aehrchen langlich lanzettlich, 
4 — Sbliithig; Aussenspelze unter der Spitze mit kurzer 
(i ranne oder Stachelspitze, haufig auch wehrlos, griin oder 
auch riickseits griin mit rothlichem Rande; Fruchtknoten 
kahl.

B eschreibung : Der Wurzelstock dieses Grases ist 
kriechend, die Halnie sind 8—6 Fuss hoch, rund, stark ge- 
rieft, tragen lange, breite, tielgriine, stark geriefte Bliitter, 
dereń Blatthautchen sehr kurz und braun sind. Die Rispe 
wird nahe an fusshoch, steht anfangs gerade in die Hohe, 
biegt sich aber bald nach der Bluthe iiber und bat sehr 
scharfe Aeste. Yon den zu zweien ans der Spindel kom- 
menden Aesten hat der kleinere immer ani unteren Ende





der Rispe 4—5 Aehrchen und tragt auch noch in der Mitte 
der Rispe 2—4. Alle Aehrchen sind gleich anfangs zu- 
sammengedruekt, gestielt, 4 - Sbliithig, an fetten Exemplaren 
aber auch 6—7bliithig. Uie grossere der Klappen ist Bnervig, 
die aussere der Spelzen wehrlos oder mit einer Stachelspitze 
versehen, sammtliche Spelzen sind entweder grtin oder am 
oberen Rande violett. Es hat dieses Gras grosse Aehnlich- 
■keit mit der gemeinen P estuca  p ra te n sis , indessen sind 
Halni und Blatter doppelt so lang, breit und diclc, das ganze 
Halmwerk rohrartig, das Blatthautchen kleiner, die Rispe 
doppelt so lang und doppelt ahrchenreich, aber die Aehrchen 
sind armblUthiger und im Yerhaltniss breiter ais bei P estuca  
p ra ten sis . Bei der letzten tragt der grossere der zu zweien 
ausgehenden Aeste auch nur 4—5 Aehrchen, der kleinere 
bloss 1—2, wahrend hier der grossere und kleinere 4 bis 
7 Aehrchen haben.

Yorkommen: Im Wiesengebiisch, Flussufergebiisch. 
Uurch das Gebiet zerstreut.

B llithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein selir brauchbares Puttergras.
P or men: Am Staubbach im Lauterbrunnenthal konimt 

eine Porm vor mit einem feinen Ueberzug von kohlensauren 
haik, ein Niederschlag aus dem Sprtihregen des Wasserfalls. 
Syn. F. decolorans M. K.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  744.
A15 die Pftanze in natiirl. Grdsse. 1 ein 5bl(łtbiges Aehrchen bei 

Lupenvergri5sserung; 2 ein Gbluthiges Aehrchen, ebenso; 3 Httllspelzen, 
ebenso; 4 Bliithenspelzen, ebenso; 5 B latthautchen in natiirl. Grosse; 
6 Bluthe nach Entfernung der Spelzen, starkę Lupemrergrosserung.



744. Festuca arundinacea Sehreb.

Rohrschwingel.

Syn. F. elatior Smith. Bromus littoreus Retzius. B. 
elatior Sprengel. B. arundinaceus Rth. F. spadicea Mnch. 
Poa Phoenix Scopoli.

In Grosse mul Tracht der vorigen ahnlich, der Form 
nach jedoch der folgenden naher verwandt, von der sic sich 
durch einen hoheren, robusteren Wuchs und durch die vollere 
gedrangter mit Aehrchen besetzte Rispe sogleich unterscheiden 
lasst. Rhizom kriechend, 1—2 Meter hohe, unten rohrartige, 
dieke, steife Halme treibend, welche locker mit breit band- 
lormigen, tief gefurchten Blattern besetzt sind; Rispe gross, 
ausgebreitet, iiberhangend; Aeste rauh, gepaart, verzweigt,
5 ..10 Aehrchen tragend; Aehrchen langlich lanzettlich,
4 — 5 bliithig; Aussenspelze unter der Spitze mit kurzer 
Granne oder Stachelspitze, haufig auch wehrlos, griin oder 
auch riickseits griin mit rothlichem Rande; Fruchtknoten 
kahl.

B eschreibung: Der Wurzelstock dieses Grases ist 
kriechend, die Halme sind 3—6 Fuss hoch, rund, stark ge- 
rieft, tragen lange, breite, tiełgriine, stark geriefte Blatter, 
dereń Blatthautchen sehr kurz und braun sind. Die Rispe 
wird nahe an fusshoch, steht anfangs gerade in die Hohe, 
biegt sich aber bald nach der Bliithe iiber und hat sehr 
scharfe Aeste. Yon den zu zweien ans der Spindel kom- 
menden Aesten hat der kleinere immer ani unteren Ende
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der Rispe 4—o Aehrchen und tragt aucli noch in der Mitte 
der Rispe 2—4. Alle Aehrchen sind gleich anfangs zu- 
sammengedrttckt, gestielt, 4—5bliithig, an fetten Exemplaren 
aber auch 6—7bliithig. Die grossere der Klappen ist 3nervig, 
die aussere der Spelzen wehrlos oder mit einer Stachelspitze 
versehen, sammtliche Spelzen sind entweder griin oder am 
oberen Rande violett. Es hat dieses Gras grosse Aehnlich- 
keit mit der gemeinen F estuca  p ra ten sis , iudessen sind 
llalm und Blatter doppelt so lang, breit und dick, das ganze 
Halmwerk rohrartig, das Blatthautchen kleiner, die Rispe 
doppelt so lang und doppelt ahrchenreich, aber die Aehrchen 
sind armbltithiger und im Verhaltniss breiter ais bei F estuca 
p ra tensis. Bei der letzten triigt der grossere der zu zweien 
ausgehenden Aeste auch nur 4—5 Aehrchen, der kleinere 
błoss 1—2, wahrend hier der grossere und kleinere 4 bis 
7 Aehrchen haben.

Yorkommen: Im Wiesengebiisch, Flussufergebttsch. 
Durch das Gebiet zerstreut.

B lftthezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein selir brauchbares Futtergras.
F or men: Am Staubbach im Lauterbrunnenthal kommt 

eine Form vor mit einem feinen Ueberzug von kohlensauren 
Kalk, ein Niederschlag aus dem Spriihregen des Wasserfalls. 
Syn. F. decolorans M. K.

A b b ild u n g e n . T a fe l  744.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 ein 5bliithiges Aehrchen bei 

Lupenvergrosserung; 2 ein bbluthiges Aehrchen, ebenso; 3 Ilullspelzen, 
ebenso; 4 Bliithenspelzen, ebenso; 5 Blatthautchen in natiirl. Grosse •, 
6 Bliithe nach Entfernung der Spelzen, starkę Lupenyergrosserung.



Wiesenschwingel.

Syn. F. prutensis Huds. Bromus elatior Koeler. Boa 
currata Koeler.

Rhizom kurz, rasig, bisweilen etwas kriechend, weniger 
kraftig ais bei der vorigen. Halni anfreclit, bis meterlioch, 
stielrnnd, kahl, glatt, glanzend, mit entfernt stehenden, 
schmal bandfórniigen, langspitzigen, lebhaft griinen glanzen- 
den Blattern besetzt, dereń obere scharfrandig sind; Blatt- 
hautchen sehr kurz; Rispe einseitswendig, vor der Bluthe 
stark zusammengezogen, znr Bliithezeit abstehend, steif auf- 
recht oder etwas iibergebogen; Aeste rauh, gepaart, der eine 
sehr kurz und einahrig, der andere traubig und 3—4;ihrig; 
Aehrchen zuletzt ziemlich flach, lineal-lanzettlich, 5—lObliitliig; 
Hiillspełzen stumpf, ungleich; Aussenspelze 5nervig, ei-lanzett- 
formig, bauchig, grannenlos, bisweilen unterhalb der Spitze 
stachelspitzig, an der Spitze gezahnelt; Fruchtknoten kalii.

B eschreibung: Die faserige Wurzel treibt einen 11 
bis 3 Fuss holien, 2—4knotigen, glatten, aufrechten Halni. 
Uie Bliitter sind grasgrun, 1 Fuss lang, 4 V'2 Mm. breit und 
glatt, ihre Blatthiiutchen sehr kurz. Die Rispen stehen auf- 
recht, messen gemeinlich 4—6 Zoll; vor und nach der Bluthe 
liegen die Aeste dicht an der Spindel, in der Bluthe stehen 
sie ausgebreitet. Immer entspringen je 2 Aeste ans einem 
Punkt und einer der Aeste ist grosser ais der andere; zu-
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weilen hat der kleinere Ast nur ein einziges Aehrclien. Die 
Aehrchen bltthen von unten nach oben, sind 11—16 Mm. 
lang, jedes Aehrchen hat einen 2spelzigen Kelch, jedes 
Bliimchen ist 2spelzig. Die ungleich gi'o.;sen, grtinen Kelch- 
spelzen sind am obern Rande weisshautig, die Kelchspelze 
hat 3—4 Nerven. Die grossere, 3—5nervige Kronenspelze 
hat zuweilen imter der Spitze ein Stachelspitzchen, die innere 
Kronenspelze ist an der Spitze 2spaltig. Die 3 Staubgefasse 
hangen herab, ihre Staubbeutel sind gelb, die 2 weissen, 
fedrigen Narben sehen zwischen den Spelzen mit ihren Spitz- 
clien hervor; am Grunde des Bliithchens sieht man 2 kleine, 
ovale und spitze Schtippchen. Die Fracht fallt leicht ans, 
ist linien - lanzettfórmig.

Anin er kung. Auf kraftigem Boden findet man zu
weilen in dichtem Rasen die Rispe der F estuca  p ra te n s is  
mit lauter einjahrigen Aestchen und in diesein Fali ist sie 
mit F estuca  lo liacea leicht zu verwechseln, wenn man die 
stets gepaarten Aestchen iibersieht.

Yorkommen: Auf Wiesen und Grasplatzen. Durck das 
ganze Gebiet gemein.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nwendung: Eins der am meisteu gescliiitzten Futter- 

graser auf Wiesen, sehr nahrhaft und ausgiebig.
Form en: Bildet mit Lolium perenne einen Bastard:
B eschreibung: Die Wurzel ist bUschelig und faserig, 

der Halni aufsteigend oder aufrecht, er wird 1—3 Fuss hoch, 
hat kahle, am Rande zuweilen scharfliche Bliitter und bildet 
oben eine niekende Aehre, die sich verliingert; je nach dem 
mehr oder weniger iippigen Wuchse nimmt sie 1 oder nur



des Halmes ein imd deshalb wechselt aucłi die Anzalil 
der Grasahrchen von 8 oder 9 bis ttber 20. Sie sind 13 bis 
20 Mm. lang und die untern durch 7 Mm. lange Stiele ge- 
stielt. Seltner findet man nnten die Aehrchen z u zweien. 
In der Bliithe stehen die Aehrcben schief zur Spindel, doch 
nach der Bliithe legen sie sich an die Spindel an. Sie sind 
wie bei andern Festuca-Arten theils griin, theils bunt, ihre 
untere Klappe (Kelchspelze) ist sehr klein und fehlt oben 
an der Spindel ofters ganzlicb, die obere Klappe ist 5nervig. 
Die untere Spelze ist sehr undeutlich 5—7nervig, zugespitzt 
und ofters, besonders bei den unteren Bluthchen des Gras- 
ahrchens stachelspitzig und immer mit der oberen gleichlang. 
Oefters fehlt sie auch oder ist nur undeutlich.

I)iese Form ist synonym mit F. loliacea Koch und 
wurde von ihm irrthibnlich fur F. loliacea Hudson gehalten, 
welche eine Form von Glyceria fluitans R. Br. ist. Zu 
unserem Bastard gehoren aber die Synonyme: F. elongata 
Ehrh. Lolium festucaceum Lk. Festuca adscendens Retzius. 
Brachypodium loliacewm R.

A b b ild u n g e n . T a f e l  745.
T a f e l  7451. F e s tu c a  e l a t i o r  L. AB die Pflanze in natiiii. 

Grosse. 1 Bliithe bei Lupenvergrosserung; ‘2 dieselbe nach Entfemung 
der Spelzen, ebenso.

T a fe l  745II. F e s tu c a  e l a t i o r  — L o liu m  p e re n n e .  A — C 
die Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Aehrchen bei Lupenvergrosserung; 
2 Bliithe, starker vergrossert.
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Wald-Zwenke.

Syn. Bromus pinnatus fi. L. B. siluaticus Pollicli.
B. gracilis Weigel. B. dumosas Villars. Triticum silvaticum 
Moench. Festuca gracilis Mnch. et Schrader. Triticum tereti- 
fiorum Wibel.

Rhizom rasig, treibt mehre 2 — 3 Fuss lange schlanke, 
kahle, zartgestreifte, am Grunde meist knieformig aufwarts 
gebogene, etwas schlaffe, oben mit der Aelire tiberhangende, 
ani Grunde etwas iistige und durch die Blattscheiden schup- 
pige, unter den untersten zottigen Knoten etwas behaarte 
Halnie; Bliitter flach, breit bandfórmig, schlali', spitz, scharf- 
randig, von weissem Mittelnerven durchzogen, mehr oder 
weniger behaart; Blatthiiutchen kurz, gestutzt; unterste Blatt
scheiden abstehend behaart; Hauptahre zweizeilig, llber- 
hangend; Aehrchen 6—12 , wechselstandig, kurzgestielt, fein 
behaart, anfangs cylindrisch, zuletzt etwas flachgedrilckt, 
•>—lObluthig; HUllspelzen gewimpert, lanzettlich, ungleich 
lang, die untere 5nervig, die obere 7nervig und am Ende 
begrannt; Aussenspelze begrannt; Grannen der oberenBliithen 
liinger ais die Spelze; Innenspelze hautig, stumpf, fein ge- 
wimpert.

B eschreibung: Es ist diese Art der andern bei uns 
viel gemeinem dem Br. p inna tum  nahe verwandt, unter- 
scheidet sieli aber von deniselben durch die gesattigtere grline 
Farbę aller Theile, durch schlaffere iiberhangende Bliitter



und Trauben, von welchen die letzten langer gegrannt sind, 
indem die Grannen jedes Aehrchens uber der Spitze desselben 
zusammenneigen, femer durcli die nicbt mit einem krieclienden 
Wurzelstock versehene, sondern einen kleinen Rasen von 
Blattern und Stengeln tragende Faserwurzel, endlich durcli 
den Standort an schattigen waldigen Orten. Die breiten 
Blatter haben weissliche Mittelnerven, sind auf beiden Seiten 
und am Rande scharf; das Blatthautchen ist langer vor- 
gezogen; aber auch abgestutzt und behaart. Der obere Theil 
des Stengels unter der Traube ist auch etwas scharf, und 
die Spindel, welche wie bei der andern Art an jedein Gliede 
auf der einen Seite convex, auf der andern concav ist, zeigt 
sieli am Rande sehr scharf. Die Behaarung erscheint an der 
ganzen Pflanze bald schwacher, bald starker; die Grannen 
sind sehr scharf. Die Schuppchen sind schmal lanzettlich 
und etwas behaart. Die Staubbeutel sind linealisch, gelb. 
Der eiformige Fruchtknoten triigt die beiden kurzeń Griftel 
mit fedrigen Narben.

Yorkommen: Schattige Waldungen. Durcli das Gebiet 
zerstreut. Am haufigsten in Gebirgsgegenden.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Ais Triftgras von massiger Giite.
Form en: Die Aehrchen sind bald glatt, bald von kleinen 

Haaren scharf, bald zottig.
A b b ild u n g e n . T a f e l  746.

AB die Pflanze in natttrlicher Griisse. 1 Blatthautchen, ebenso; 
2 Aussenspelze bei Lupenvergriisserung; 3 Bliithe ohne die Spelzen. 
ebenso; 4 inneres Perigonblatt, stlirlcer rergrossert; 5 Carpell bei 
schwiielierer Vergrosserung.
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Feld-Zwenke.

Syn. Brornus pinnatus L. Festuca pinnata Moeneh. 
JYiticum pinnatum Moeneh. T. bromoides Wibel.

Der vorigen ahnlich, aber auffallend Yerschieden durch 
folgende Merkmale:

Das Rhizom ist sehr astig und treibt weithin kriechende 
Auslaufer; Halnie steif aufrecht, nicht iiberhangend, nach 
oben scharf; Blatter breiter, scharf, steif, bisweilen etwas 
behaart, riickseits am Grunde mit zottigem Bart; Blattscheiden 
rauh, żart gestreift; Aehre aufrecht oder sehr wenig iiber- 
hangend; Grannen sehr kurz, ktirzer ais die Spelzen.

B eschreibung: Der Wurzelstock ąueckenartig krie- 
chend, gegliedert, weisslich, an den Gelenken Wurzelfasern 
treibend, an seiner Spitze einen oder wenige Stengel oder 
emen Blattbtischel, und unter der Erde eine oder die andere 
Sprosse tragend. Der Stengel steif aufrecht stehend, von 
verschiedener Hohe, bis gegen 3 Puss hoch, aus 4—5 Gliedern 
zusaiumengesetzt, dereń Gelenke vertical dunkler oder heller 
gefarbt nnd nebst dem daran stossenden tiefern Stengeltheil 
mit abwarts gerichteten Ilarchen mehr oder weniger besetzt 
sind; ubrigens ist der Stengel kahl und glatt und nebst den 
Aehrchen gelblich-grtin. Die Blattscheiden sind mehr oder 
weniger von abwarts gerichteten Harchen bedeckt, welclie 
nach der Mtindung hin etwas haufiger zu sein pflegen; die



Blattflache ist linealisch, spitz zugespitzt, etwas zusammen- 
gerollt, auf beiden Flachen scharf, steiflich, aufrecht ab- 
stehend; das Blatthiiutchen ist kurz, weisshautig, fein behaart 
und am obern gekrtimmten Rande etwas gewimpert. Die 
Aehre ist grade aufrecht oder ein wenig nickend, aus 5—9, 
seltener mehr oder weniger, kurz gestielten, wiihrend des 
Bliihens aufrecht - abstehenden, sonst eingedrtickten, linea- 
lisclien Aehrchen besehend. Die Spindel zusammengedrlickt, 
etwas liin- und hergebogen, ani Rande scharf; die Stielchen 
der Aehrchen fein behaart. Die Hullspelzen ungleichseitig 
lanzettlich spitz, die untere 4-, die obere grbssere 6nervig. 
Die untere Bltithenspelze lanzettlich spitz, in eine kurze 
Granne auslaufend, 5nervig; die innere stumpflich, kurzer 
oder eben so lang, an ihren 2 Nerven kurz gewimpert. Die 
Schttppchen fast lanzettlich, an der Spitze fein gewimpert; 
die Staubbeutel lang, gelb; die Narben fedrig. Die Frucht 
langlich-lanzettlich, an der Spitze etwas behaart, mit breiter 
Furche auf der einen, und kleiner Keimstelle auf der andern 
Seite.

F a liso t de B eauvois bildete 1812 den Namen dieser 
Gattung aus: [Spcr/uę, kurz, und mut der Fuss, wegen der 
kurzeń dicken Stielchen, auf denen die Aehrchen stehen.

Vorkommen: An steinigen oder rasigen Abhangen, 
zwisclien Geblisch, besonders auf scliwerem, kalkreichem 
Boden. Durch das ganze Gebiet zerstreut aber vorwiegend 
in Gebirgsgegenden.

B ltitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Triftengras von massiger Gute.
Form  en: a. nulgare Koch: Aehrchen rauh oder zottig,



grade oder gekrtimmt. fi. rupestre Koch: Aehrclien wie bei 
der vorigen Form, aber kalii, nicht selten yerlangert und 
schwach gebogen. Syn. B. pinnatum fi. Gaud. B. rupestre 
II. S. Bromus rupestris Hosfc. Bromus corniculatus Lam. 
Triticum pinnatum y. DC. 7. caespitosum Koch: Aehrclien 
kleiner, kalii, grade oder schwach gebogen; Blatter sclimaler. 
Syn. Bromus caespitosus Host. Triticum grcicile DC. T. 
pinnatum [3. DC.

A b b ild u n g e n . T a fe l  747.
AB Halm in natiłrl. Grosse. 1 Bliitlie bei Lupenyergrosserung; 

2 dieselbe ohne die Spelzen, starker vergr5ssert; 3 Fruclit von der 
bmenseite, ebenso; 4 dieselbe von der Aussenseite, ebenso.

\



Aestige Zwenke.

Syn. B. Plukenetii Lk. B r om u-s ramosus L. Bromus 
Plukenetii Allioni. Festuca caespitosa Dosi'. Triticum cae- 
spitosum DC.

Unterscheidet sich von der vorigen durch folgende 
Merkmale:

Halme am Gruncie sehr astig; Blatter abstehend, sehr 
schmal, susammengerollt, blaugrtin, steif; Aehre aufrecht, 
2—5ahrig; Bliithen kurz begrannt.

Yorkommen: Trockne Felsen. Im Gebiet nur an der 
Stidgrenze in Istrien.

B ltitliezeit: Juni.
Form  en: fi. phoenicoides Koch: Halin weniger astig; 

Blatter mehr aufgerichtet; Aehre aus einer grosseren Zahl 
yon Aehrchen bestehend. Syn. Triticum phoenięoides DC.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  748.
AB die Pflanr.e in natiirl. Grosse nach Reichenbach’s Icones.
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Zweiahrige Zwenke.

Syn. Bromus distachyos L. Festuca diandra Moench. 
F  nonostachya Poir. F. ciliata Gouan. Triticum niliatum 
DC. Trachynia distaohya Lk.

Rhizom jahrig, kurz, einen Buschel handhoher bis fuss- 
noher, knieformig aufsteigender, żart gestreifter, anten mit 
Wenigen abstelienden Bllitteni besetzter ^Halme treibend; 
Bljitter kurz, flach, ziemlich breit, lanzettlich, spitz, grau- 
grflti; Aehrcheia 1—-3, geniihert, aufrecht, anfangs cylindrisch, 
spater etwas flach, end- nnd wechselstandig, 6—12bliitłiig, 
Dug begrannt; Bliithen zweimannig; Aussenspelze mit End- 
granne.

Y orkom uien: Auf Culturland, an Wegen. Im Gebiet 
nar an der Siidgrenze: Triest, Istrien, bei Fimne.

B lu thezeit: Mai.
A b b ild u n g e n .  T a f e l  749.

A die Pflanze in l/2 naturl. Gr5s.se; B Aehre in natiirl. GrOsse. 
1 ein Bliithenpaar von der Spitze des Aehrchens bei Lupenvergrosse- 
rim g; 2 Bluthenspelzen, ebenso; 3 Aussenspelze, stilrker vergr8ssert; 
4 Innenspelzen, ebenso; 5 Frucht, ebenso. Naeh Sturm’s Flora.
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750. Bromus secalimis L.

Korn-Trespe.

Syn. B. ritiostis Weigel.
Der zweijiihrige Wurzelstock treibt einige bis meterhohe 

aufrechte, steife, glatte Halnie mit etwas haarigen Knoten, mit 
entfernt stelienden, bandfonnigen, zugespitzten, oberseits und 
am Rundę scharfen Bliittern; Scheiden anliegend, gefurclit, lang, 
die untersten mit abwarts gerichteten Haaren besetzt; Blatt- 
hautchen kurz; Rispe abstehend, selir langiistig, ansgebreitet,
zuletzt iiberliangend, Aeste 4....hziihlig, ungleich lang, liin
und her gebogen, 1—3 Aehrchen tragend; Aelirchen lang- 
licli, anselmlich, grasgrun, 6—12bliithig; Blttthen breit liing- 
lich, zur Fruchtzeit zusammengezogen, stielrund, einander 
niclit deckend; Aussenspelze 7nervig, am Rande abgerundet, 
mit breitem weisslichem Hautrand, mit vortretender sclilange- 
liger oder ziemlicli gerader Gramie; Innenspelze von gleiclier 
Lange.

B eschreibung: Die Wurzel ist stark faserig, treibt 
gemeinlicli nielire aufreelite, 2—3 Fuss holie Halnie, welche 
an den Knoten weiche Haare liaben. Die Aachen Blatter 
.sind ani Eande selir seharf, in der Jugend oftmals mit ein- 
zelnen Haaren besetzt, die Blattscheiden liegen dicht an, 
sind gerieft und an der Basis des Halmes beliaart. Das 
Blatthautchen ist kanni bemerkbar. Die Rispe wird 4 bis 
8 Zoll lang, ihre Aeste stelien halbąmrlformig und es be- 
finden sieli unten iinmer 3 liingere und 2 kiirzere Aeste
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beisammen. Anfangs stelien alle Rispenaste aufreclit, beira 
Ko men aber biegen sie sieli herab. Auf magerełn Boden 
oder in trockenen Stelien sind die untersten Quirle auch nur 
ans 3 Aestclien zusammengesetzt und die beiden kleinen 
felilen. Die Grasahrchen sind ansehnlich gross, bestehen aus 
6—9 Bltitlicheu, sind griin und in der Kegel gliinzend. Die 
beiden ungleichgrossen Spelzen sind rauli, die Spitze der 
unteren Spelze jedes Blutlichens ist 7—9nervig, ausgerandet, 
spaltig und unter der Spitze begrannt. Die Granne ist in 
der Regel wellig gebogen, niclit lfinger ais die Spelze, oft- 
mals iveit kiirzer, zuweilen fehlt sie ganz.

Yorkonnnen: Im Getreide ais Unkraut. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet.

Blilt.beze.it: Juni, Juli.
A nw endung: Diese Trespe ist ein bekanntes und ge- 

fiirclitetes Unkraut der Saaten, besonders der Wintersaaten. 
Sie geht im Frfihling, mit dem Eintritte der warmeren Jahres- 
zeit auf und fordert zu ihrem Gedeihen in der Jugend nassen 
Boden. Fallt also das Frilhjahr nass aus, oder war der 
Winter sehr nass, dann wuchert die Trespe iippig lieran. 
Das aber sind gerade die Yerlialtnisse, bei welelien die 
Saaten, wie man zu sagen pflegt, „ aus wintem “. In den 
Lucken, welche in den Weizen- oder Roggenfeldern ent- 
stehen, breitet sieli die Quecke, bei solclien Bodenverlialt- 
nissen, nun aus, bemeistert sieli, dieser Blosen, ęrstickt noch 
yollends die schwaclilicli vegetirenden Saatpflanzclien und 
der Landmann sielit nun mit Erstaunen statt der Saat, die 
er gesaet, dieses Unkraut. Das gab zu dem Aberglauben
Veranlassung, dass aus einem lioggenkorne eine Trespen-

9*



pflanze werden konne. Audi wenn das Friiłijahr der Saat 
giinstiger ist and nur so viel Feuchtigkeit kat, dass sie sieli 
in den Yertiefungen ais Pftttzen ansammeln kann, sielit mail 
gerade in diesen Yertiefungen nur Trespenpflanzen zur Somnier- 
zeit. Wenn aber der Friihłing der Saat besonders giinstig 
ist, kommt das Gegentheil vor; die Saaten wuchern empor 
und ersticken die schwachen Trespenpflanzen. Uebrigens 
gehen im folgenden Jahre doch wieder Trespen auf, weil der 
ganze Erdboden mit Samen dieses Unkrautes geschwangert 
ist. Sie selbst, die Samen, kónnen genossen und im Noth- 
falle sogar zuin Brodę benutzt werden und die Halnie sind 
Viehfutter.

Por men: u. grossus Kock. Aekrdien gross, glatt oder 
rauh. Syn. B. grossus fi. Gaud.

fi. uelutinus Kock. Aehrcken gross, borstig-sannnet- 
kaarig. Syn. B. grossus u. Gaud. B. grossus DC. B. velu- 
tinus Schrader. B. multiflorus Smitk.

7. milgaris Koch. Aehrchen ldeiner, glatt und rauh. 
Syn. B. secalinus Schrader. Hierher gehort eine Form mit 
lang begrannten Bluthen: B. elongatus Gaud.

d. hordaceus Gmelin. Aehrchen kleiner, weichhaarig 
oder borstig.

A b b ih lu n g e n . T a fe l  750.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen liei Lupenyergrosse- 

rung; 2 Aussenspelze, starker vergrossert.





751, Bromus commutatus Schrader.

Yerwe chse lte Trespe.

Syn. B. pratensis Ehrli.
Von der vorigen verschieden durcli die zur Fruclitzeit 

sieli dachig deckenden Bluthen, die Aussenspelze, welelie die 
Innenspelze an Lange iiberragt, durcli zartere Rispeniiste und 
dadurch, dass die unteren Blattscheiden zottig beliaart sind. 
Aussenspelze ani Banda oberhalb der Mitte in einem stumpfen 
Winkel herrortretend, mit grade vorgestreckter Gramie.

B eschreibung: Der Halni wird l 1/^—3 Fuss hoch, 
die Blattscheiden' sind unten stark und liickwiirts beliaart, 
die Blatter sind reicli mit Haaren besetzt und die Rispe hiilt 
ungefahr die Mitte zwischen Bromus racem osus und 
secalinus. Sie ist reicliastiger und reichahriger ais Brom us 
racem osus, denn die haardimnen Aeste stelien unten zu 
ftinfen und vieren, verzweigen sich aucli an der Spitze so, 
dass sie 2, 3, 4 und 5 Aełirchen tragen. Indessen kommen 
auch kummerlichere Exemplare vor, die weniger verastelt 
und minder verzweigt sind und solche haben, oberflaclilicłi 
besehen, wolil Aehnlichkeit mit B rom us racem osus. Be- 
traclitet man aber die Bltlthchen genauer, so unterscheidet 
man diese Species von Brom us racem osus sehr leiclit an 
dem stumpfen Winkel, den die Bander der untern Spelzen 
iiber ihrer Mitte bilden, wie man das in Fig. 4 und & sehen 
kann. Bei Brom us secalinus umfassen sieli die Blutliclien 
in der Fruchtzeit nicht, sondern stehen vollig getrennt neben



einander, auch sind die untern Blattscheiden kalii. Die 
Gramie ist merklich von der Spitze abgeriickfc (Fig. 5) und 
die obere Spelze merklich ktirzer ais die untere (Fig. 8), die 
Granne gelit dagegen gerade ans und hiilt die Lange der 
Spelze, was bei Brom us secalinus nicht oder selten der 
Fali ist.

Yorkommen: Auf Triften und an den Randem der 
Getreidefelder. Durch das ganze Gebiet zerstreut.-

B ltithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Ein Futtergras von massigem Werth.

A b b ild u n g e n . T a fe l  751.
AB die Pflanze in naturlicher GrSsse. 1 Aehrclien bei Lupen- 

vergrOsserung; 2 Hiillspelzen, starker vergrossert; 3 Bliithe, desgl.; 
4 Aussenspelze, ebenso; 5 dieselbe von der Seite gesehen, ebenso.



fa c e m w tM  

(Tnutbięr (Irespc



752, Bromus racemosus L.

Traubige Trespe.

Syn. B. prcitensis Elirh. B. multiflorus Rth.
Halni und Aehrchen kalii; Blatter abstehend haarig; 

Scheiden zottig, nur die oberen bisweilen kalii; Rispe auf- 
recht, zur Frachtzeifc iiberhangend, nach dem Verbliihen zu- 
sammengezogen; Bliithen zur Fruchtzeit sieli daehig deckend; 
Aussenspelze ani Rande abgerundet; Gramie gerade vor- 
gestreckt. Sonst wie die folgende.

B eschreibung: Die Halnie werden 1/.)—1 Fuss hoch 
und an den Flachen der Blatter treten 3 Nerren besonders 
hervor. Doch sind Halnie, Blatter und selbst Rispe und 
Grasahrchen dem Brom us com m utatus sehr ahnlieh, wes- 
halb aucli beide Arten mit einander oft verwechselt worden 
sind, zumal wenn Brom us com m utatus in armbliithigern 
Rispen erschien; allein das siclierste Merkmal, was gegen 
jede Yermengung beider Arten schiitzt, ist der Rand der 
ausseren Spelze, der hier sclion abgerundet, bei Brom us 
com m utatus aber stumpfwinkelig ist. Zu diesem Merkmale 
kommt nun noch der Ansatz der Granne, der hier milier, 
dort weiter von der Spitze liegt; darni aucb die innere Spelze, 
die hier wenig kiirzer, dort merklich ktirzer ist. An gut 
ausgebildeten Exemplaren tragen hier die minder zarten 
Aeste hochstens 3—4 Aehrchen, oft nur ein einziges, die 
aussere Spelze ist auch, sobald sie ans einander gedrtickt



wird, breit eifórniig und die Staubbeutel sind tief orange- 
gelb. Ueberliaupt ist der Halin im Ganzen minder lioeh ais 
bei Bromu.s com m utatus, die Rispe schliesst sieli in der 
Fracht zusammen und nickt bios, walirend die des Bromus 
com m utatus Uberhangt und die Grannen sind haufig nicht 
ganz so lang ais die Spelzen.

Yorkommeu: Wiesen und Triften. Durcli das ganze 
Gebiet.

B liithezeit: 'Mai, Juni.
A nwendung: Ein gutes Futtergras.

A b b ild u n g e n . T a fe !  752.
AB die Pflanze in natiirl. GrOsse. 1 Aehrchen bei Lupenvergrćisse- 

rung; 2 Aussenspclze, stiirker yergrossert, von der Seite; 3 dieselbe 
ausgebreitet, ebenso.
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753. Bromus moliis L.

Weichliaarige Trespe.

Syn. B. nanufi Weigel.
Ist der vorigen ganz nahe yerwaudt und iiberaus alm- 

lich; unterscheidet sieli aber auf den ersten Blick dadurch, 
dass die ganze Pflanze: Halm, Blatter, Sclieiden und Aehr- 
clien, weich behaart ist. Aussenspelze nacli aussen stumpf 
winkelig yortretend.

B eschreibung: Die Wurzel vielzaserig iiełitbraunlicli. 
Der Stengel einzeln oder wenige zrsammen ans einer Wurzel, 
gauz gerade und aufreclit, oder am Grunde etwas aufsteigend, 
oder AYohl leicht gekriunmt, liis -;3 beblattert, ani freien 
Theil fein gerippt und wie alle iibrigen Theile mit kurzem 
und langern feinen weiclien Harchen bedeckt, welche an den 
Knoten und Sclieiden etwas haufiger zu sein ])flegen. Die 
Sclieiden fein gerippt, besonders nacli ilirein obern Ende be- 
haarter; die Blattflache linealisch, am Grunde kauni etwas 
yerschmalert, nacli dem Ende allmahlig spitz zugespitzt, auch 
wolil etwas eingerollt, vielnervig, etwa 5 Neryen auf der 
Unterseite starker heryortretend, am Bandę etwas scliarflich. 
Das Blattliautclien weiss, kurz, wie abgenuidet, aber in viele 
kłeine Spitzen am Bandę getheilt, ebenfalls weichliaarig. Die 
Rispe bis zur Liinge eines Eingers, vor und nacli dem Bltfhen 
zusammengezogen; ihre Aeste sind etwas hin- und lier- 
gebogen, fadenfbrmig, unter den Aelirchen etwas verdickt 
und tragen 1—4 Aelirclien; diese sind mit den Grannen



bis etwa 28 Mm. lang, liinglich eifonnig, etwas zusannnen- 
gedriickfc miel enthalten bis 10 Bliithen. Die Hiillspelzen 
sind breit elliptisch, fast eifonnig, spitz, mit weisshautigem 
Rande, die aussere kleinere ist 3nervig, die innere grossere 
7nervig, die Mittelnerven laufen bei beiden bis zur Spitze 
aus. Die untere Illiithenspelze ahnlich der grosseren Hiill- 
spelze, audi 7nervig, aber der Mittelnerv unter der zwei- 
ziihnigen Spitze in eine Gramie anslaufend, welclie der Spelze 
an Lange fast gleiehkomnit, etwas hin- und hergebogen und 
scliarf ist und fein auslauft; der Rand bildet bei dieser 
Spelze iiber der Mitte einen selir stumpfen Winkę!. Die 
innere Spelze ist viel ktirzer und scłnnaler ais die aussere, 
2nervig, oben 2zahnig und an den Nerven auffeclit ge- 
wimpert. Die Frucht ist licht gelbbraun, liinglich elliptisch, 
an beiden Enden stunipflich und zusanunengedriickt, mit 
einer Langsfurche auf der innern Seite.

Yorkommen: Auf Wiesen, Triften, Grasplatzen. Durch 
das ganze Gebiet gemein.

A nw endung: Ein vortreffliches Futtergras.
A b b ild u n g e n . T a fe l  7-53.

A die Pflanze in natiirlicher Grćisse. 1 Aussenspelze bei Lupen- 
vergr8sserung; 2 Innenspelze, desgleichen; 3 Bliithe ohne die Spelzen, 
sehwiicher vergrossevt; 4 Frucht in natiiricher Grosse; 5, 6 dieselbe, 
starker vergr6ssert, vom Riicken und von vorn.
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754. Broinus confertus M. B.

(ledrangtrispige Trespe.

Syn. IJ. intennedius Gussone. B. erectus Moris. B. 
alopecuroiths Moris.

Der vorigen nalie verwandt, aber durch die diclrt zu- 
sammengedriingten fast stiellosen Aelirchen und die allseitig 
starr abstehenden Grannen im Habitus auffallend verschieden.

Scheiden und Bliitter behaart; Rispe aufrecht, sehr ge- 
drungen, nach dem Verbltihen zusammengezogen; Aehrchen 
eiformig-langlich, weichhaarig; Bliitlien zur Zeit der Frucht- 
reife am Rande einander dachig deckend; Grannen lang, im 
trocknen Zustand gewunden und gebogen.

Vorkommen:  Unter der Saat. Im Gebiet nur an der 
Stidgrenze in Istrien.

B łu theze i t :  Mai, .inni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  754.

Oberer Theil der Pfłanze in natiirl. Grbsse nach Reichenbach’s 
Icones.



755. Bromus arvensis L.

Feldtrespe.

Syn. B. versicólor Pollich. B. multiflorus Weigel.
Der vorigen ahnlich, aber von zierlicherem Wuclis ais 

B. m olłis L. Blatter imd Scheiden kurzhaarig; Rispe auf- 
reclit, abstehend, langastig, weitschweifig naeli allen Seiten 
gerichtet, zur Zeit der Fruchtreife etwas iiberhangend, ilire 
Aeste weit aufwarts astlos, die nnteren zu 5 und mehren 
beisammenstehend, die liingeren 10—12ahrig; Aehrchen lineal- 
lanzettlich D—11 blllthig, meist violett und weisslicb ge- 
scheclct; Bliithen zur Fruchtzeit dachig einander deckend; 
untere Hullspelze 3nervig, obere 5nervig; Aussenspelze 
7nervig, arn Rand oberhalb der Mitte in einem stumpfen 
Winkel vortretend, hautig gerandet, an der Spitze gespalten 
und unter derselben mit einer graden rotlien Gramie von 
der Liinge der Spelze, welche sieli im trocknen Zustand bis- 
weilen auswarts biegt.

B eschreibung: Der Halni wird 1—2 Fuss liocli und 
noch hoher, kommt mit mehren andern dicht beisanunen- 
stehend aus einer Wurzel, liegt mit dem untersten Ende nur 
am Boden, sonst stelit er gerade in die Hohe, ist glatt und 
mit liaarigen Blattern und haarigen Blattscheiden bis fast 
an die Rispe bekleidet. Spater werden aucli die Bliitter und 
Scheiden haarlos, letztere sind hellgriin, 4—6 Zoll lang, 
bilden auch am Grunde des Halmes einen Rasem An kraf- 
tigen Exemplaren misst die Rispe 9—10 Zoll, besteht aus haar-





dunnen, an den Enden scharfen, griinen, o der braun angelau- 
fenen, zu 4—-6 in Quirlen stehenden Aesten, welche wieder ver- 
astelt sind wovon die grossten Aeste G—12 Aehrehen tragen. 
Die Aehrehen messen ausgewachsen 23 Mm., sind gemeinlich 
rothbnnt, doch an schattigen Stellen auch nur griin, stehen 
an ihren Zweigen bis zur Reife aufrecht, dann aber neigen 
sie sich nach allen Seiten hiu. Sie sind haarlos, gliinzend, 
9—llbliithig. Die Klappen haben einen hautigen Rand, die 
grossere ist onervig, beide sind am Kiele scharf. Die aussere 
Spelze ist auch weisshautig berandet, 7nervig. Bei der 
bunten Varietat ist die Mitte der Spelze braunroth, die 
beiden Seiten sind griin mul der Rand weiss. Die Staub- 
beutel haben eine schone Orangefarbe.

Yorkommen: Auf Aeekern. Durch das Gebiet zer- 
streut, steli enweise haufig.

B liitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Ein Futter von massiger Gtite, nament- 

lich im .jungen Zustand. Die Korner geben ein gutes Futter 
fur feldflilchtige Tauben.

Form en: Nahe verwandt ist B. brachystachys Hornung, 
welche bei Aschersleben und Quedlinburg, wahrscheinlich 
verschleppt, vorkommt. Sie unterscheidet sich durch die 
auch nach der Bllithe autrechte Rispe, welche sich nicht 
zusannnenzieht, 6— 12 ziililige sehr verlangerte Rispenaste 
und kurze Aehrehen mit breiten Bluthen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  755.
A li die Pflanze in natiirlicher Gross(3. 1 Aehrehen bei Lui>en- 

yergrosserung; 2 Hiillspelzen, ebenso; 3 Aussen,spelze, starker ver- 
grossert; 4 Bliithe ohne die Spelzen, ebenso.



756. Bromus patulus M. K.

Fachergrannige Trespe.

Syn. JJ. commutatus Kocli & Ziz, Ii. multiflonis Host.
Ist der vorigen alinlich, aber weit robuster und liocli- 

wuchsiger, die Rispe reichahriger. Sclieiden und Bliitter be- 
haart; Jiispe absteliend, nach dem Yerbliilien einseitig iiber- 
hangend, mit langen, diimien Aesten; Aehrchen lanzettlicli, 
zur Fruchtzeit etwas entfernt; Aussenspelze 7nervig, am 
Rande oberhalb der Mitte stumpfwinkelig vortretend, bemerk- 
licli langer ais die Innenspelze; Gramie lang, zur Fruchtzeit 
spreizend zuriickgebogen.

B eschreibung: Es stelit dieseFflanzezwisclienBromus 
arvensis, commutatus  und raollis, indem sieli die kalile 
Varietiit mehr dem Bromus arvensis  und commutatus  
niihert, die behaarte dagegen dem Bromus mollis iilmlicher 
wird. Ais Hauptunterschied von Bromus arvensis gilt die 
zweijahrige Bauer und dalier die bedeutend friihere Bliithe- 
zeit, die dreimal kiirzere Lange der inneren Spelze zur iiusseren. 
Von Bromus commutatus,  mit welchem diese Species 
ofters yerweclitelt worden ist, unterscheidet sie sich durch 
Gramien, welche mit der Spelze gleiclilang oder aucli kiirzer 
ais sie sind und durch Blutliclien, die in der Iieife niclit 
entfernt von einander stelien, sondern sieli dachig decken. 
Dieselben Unterschiede finden aucli zwisclien Bromus velu-  
t inus  und mollis statt. Uebrigens sind die Rispenaste 
dieser Species niclit yerzweigt, liangen gleicli nach der Bliithe





einseitig iiber mid die Blattscheiden haben eine rtlckwarts 
gerichtete, zottige Behaarung. Die aufsteigenden Halnie wind 
fusshoch, bei dem ecliten patu lus wenigstens audi kalii, 
bei velu tinus melir oder weniger haarig. Die Blatter haben 
ein leichtes Grilli und sind /ottig behaart. Die Rispe stelit 
vor der Bliithe und in derselben aufreclit, die Aelirchen 
haben versehiedene Grossen, werden aber bis I Zoll lang, 
sind zusammengedrilckt, 7—10 bltlthig und im Colorit, tlieils 
iiueli ebenso, theils griinbunt wie der Brom us arvensis.

Vorkommen: Auf Aeckern des Wintergetreides. Durch 
das Gebiet zerstreut und friilier yielfach mit B. com inutatus 
Schrader verweehselt, daher tlbersehen worden. Im Saal- 
thal ist sie nicht selten, so bei Saalfeld, Rudolstadt, auch 
an anderen Orten Thilringens wie z. B. bei Schwallungen, 
Weimar; ferii er in Schlesien; Bblimen; iiberhaupt wohl weit 
yerbreiteter ais die Floren angeben.

B liithezeit: Mai.
A nw endung: Wie bei der yorigen.
F o r men: (i. relutinus Koch. Aehrclien weiclihaarig. 

Syn. B. patulus p. M. K.
A b b ild u n g e n . T a f e l  756.

A unterer Theił der Pflanze in natiirl. Griisse; B oberer Theil 
der gewBhnliclien Form, ebenso; C Rispe von B. v e lu t i n u s ,  ebenso. 
1 Bliithe bei Lupenvergrosserung; 2 Aehrclien von p. v e lu t i n u s ,  
schwacher yergrossert.



Spnmge Trespe.

Unterscheidet sieli von der vorigen durch fołgende Merk- 
inale:

Bliitter und Scheiden beiderseits dichthaarig; Rispe ab- 
stehend und schlali' ttberhangend: Aehrchen breit lanzettlich, 
an 2—4zahligen Rispenasten, gross, breit, glanzend, kalii 
oder feinhaarig, 12— 15 bllitliig; Aussenspelze am Riicken 
mit langer, anfaugs grade vorgestreckter, spiiter fast recht- 
winkelig auswarts gebogener, im trocknen Zustand zusammen- 
gedreht spreizender Gramie.

Yorkommen: Anf Aeckern, in Weinbergen. Littorale, 
Steiermark, Sudtirol, Siidsehweiz, Oberbaden unweit Basek

B liithezeit: Mai, Juni.
Form  en: j3. rillosus Koch. Aehrchen weichhaarig. Syn. 

B. sąuarrosus Host. B. oillosus Gmelin. B. lńrsutus Schrank.
A b b ild u n g e n . T a fe l  757.

Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. Nach Reichenbach.
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778. 'Bromus asper Murray.

Llauhe Trespe.

Syn. B. ramosm Murray. B. nemoralis Hudson. B. 
nemorosus Yillain. B. hirsutus Curtis. B. montanus Pollich. 
Festuca osp era M. K.

Im Wuchs und Ansehen einer hochwtichsigen Festuca 
ahnlich, namentlich der F. g igan tea  Vill.

Das kurze dauernde Rhizom treibt aufrechte meterhohe, 
stielrunde, feinhaarige Halnie mit bandformigen, selir langen, 
Aachen, spitzen, abstehend behaarten, ani Grandę beiderseits 
gebhrten Blattern und rauhhaarigen unteren Scheiden; Blatt
hautchen kurz, gestutzt, weiss; Rispe astig, schlaff iiber- 
hangend mit langen dunnen, scharfen, bis zur Mitte astlosen, 
unten 2 — 3zahligen Aesten; Aehrchen lineal - lanzettlich, 
7— 9bllltliig; HtUlspelzen ungleich, lanzettlich, die untere 
lnervig, die obere 3nervig und wie die Aussenspelze grttn; 
Bliithen lineal-borstlich, spitz; Aussenspelze aus sehr kurz 
zweizahniger Spitze begrannt und langer ais die Gramie, 
5nervig, die mittlen Nerven schwach ausgebildet, ringsum 
zottig; Innenspelze ani Rande tein Aaumig gewimpert.

B eschreibung: Dieser Schwingel erreicht nicht selten 
die Hohe von 4 Fuss, zeichnet sich. besonders an den langen, 
steifen, riickwarts gerichteten Haaren der untersten Blatt- 
sclieiden aus, wahrend die obersten Blattscheiden nur nahe 
dem Blatthautchen einige Haare haben und sonst meist kahl
sind. Die Bliitter haben langere Blatthautchen ais Festuca 

F lora  vm. 10



g ig a n tea , sind schinaler und etwas lichter in Farbę. l)ie 
griinen oder rothbunten Aehrchen sind iiber 1 Zoll king, 
mit feinen steifen Haaren besetzt und laufen sehr spitz zu; 
sie sind 7—9bluthig und bilden eine sehr lange, oft fuss- 
lange, nur vor der Bluthe aufrechte, in der Bliithe schon 
nach einer Seite tiberhangende Rispe. Die Spelzen (Kronen- 
spelzen) sind vor und in der Bluthe angedriickt, in der lieife 
etwas abstehend, die Klappen (Kelehspelzen L.) sind ani 
Bandę hiiutig, am Kieł und aut den Neiwen scliarf, die 
untere hat 3, die obere nur einen Nery. Die innere Spelze 
(Kronenspelze L.) ist am Bandę feingewimpert. Die Gramie 
ist kiirzer ais die Spelze, die Staubbeutel sind orangegelb.

Vorkommen: In Laubwaldungen, besonders in Gebirgs- 
gegenden. Durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, 
aber selten in der Ebene. Yerbreitet im Thiiringer Becken, 
besonders in der Muschelkalkregion.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein etwas hartes Waldfutter.
F o r men: (1. serotinus: untere Kispenaste gepaart; Blatt- 

seheiden alle rauhhaarig; Staubbeutel yiolett. Diese Form 
ist schon in der vierten Auflage unserer Flora unterschieden 
worden.

A b b ild u n g e n . T a f e l  758.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse; C die aufgebliihte Rispe, ebenso. 

1 Bluthe bei Lupenvergrosserung; 2 Aussenspelze, stiirker yergrossert; 
8 Hiillspelzen, desgleiclien.
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759. Bromus erectus Hudson.

Aufrechte Trespe.

Syn. B. agrestis Allioni. B. perennis Yillain. B.angusti- 
folins Schrnk. B. awensis Pollich. B. pseudo-awensis Koeler. 
Festuca montana Savi. F. erecta Wallr.

Der yorigen ahnlich aber steif aufreclit. Rhizom meltr 
rasenbildend, mit schmalen, am Rande gewimperten Basal- 
blattern; Halni bis meterlioch, bisweilen am Grundę aufwiirts 
gebogen, iibrigens steif aufreclit, stielrund, gestreift, kalii; 
Stengelblatter bandfomiig, lcaum beliaart, entfernt steliend, 
mit gestreiften Scheiden, dereń obere meist kalii, die unteren 
mit abwarts geriehteten Haaren besetzt sind; Rispe gleieli- 
miissig entwickelt, aufreclit, zur Bliithezeit etwas ausgebreitet, 
die unteren Aeste dreizahlig und seclisziihlig, meist einahrig, 
seltner zweialirig; Aehrclien schmal lanzettlicli, 5—lOblutliig, 
griin oder rothlich und griiii gescheckt, seltner violett; Hiill- 
spelzen spitz, die untere lnervig, die obere 3nervig; Aussen- 
spelze kalii, lanzettlicli, an der Spitze selu- kurz 2zahnig, 
aus der Ausrandmig begrannt, lśinger ais die Granne, 5- bis 
7nervig; Innenspelze kiirzer, stumpf oder kurz zweizahnig, 
am Rande fein flaumig gewimpert; Frucht haarschopfig; 
Staubbeutel goldgelli.

B eschreibung: Aus dem Wurzelstocke kommen mehre 
Halnie, welclie ziemlich steif in die Holie scliiessen, l 1̂ —3 Fuss 
Roch werden, zwar beblattert docli ziemlich haarlos sind.
Die gestreiften Bliitter sind flach, die des Wurzelstocks sehr
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lang und schnial, gekielt und gewimpert, die des Halms ani 
lian de scharf. Die Rispenaste liegen vor und nach der 
Bliithe der Spindel an, in der Bliithe spreizen sie sich aber 
aus und dann erhalt die Rispe durch die zahlreichen roth- 
licligelben Antheren ein schones Ansehn. Sie wird 3—(1 Zoll 
boch und hat 1-—1J/2 Zoll lange, 5—9 blutłiige Aehrclien, 
welche gnili sind, oder an der Sonnenseite braunrothlich 
werden. Die ausseren Spelzen (Kronenspelzen L.) sind ani 
Bandę liiiiitig, anrKiele scharf und 7—8nervig, ihre Gramie 
sitzt in der feinen Spalte an der Spitze auf. Die innere 
Spelze ist ani Rande feingewiinpert. Die Klappen (Kelch- 
spelzen L.) sind den Spelzen gleich, jedóch nur 5nervig. 
Sammtliche Aehrclien sind nur sełir kurz gestielt. Nach 
verschiedenen Standortern verandert sich diese Species hin- 
sichtlich ihrer Behaarung und. der Lange und Breite ihrer 
Wurzelbliitter. Es giebt Exemplare mit beiderseits fein- 
haarigen Spelzen, mit selir entwickelten Rispen, dereń Aeste 
wiederimi verzweigt sind und mit wenigen unverzweigten 
Aesten.

Vorkommen: Bergtriften und rasige Abhange, trockne 
Wiesen. Durch das ganze Gebiet zerstreut; haufiger in 
Gebirgsgegenden.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Ein vortreffliches Futtergras auf kalk- 

reichem trocknem Boden. Feuchtigkeit ertragt es nicht.
A b b ild u n g e n . T a fe l  759.

AB Pfianze in natui-l. Grosse. 1 Aehrclien beiLupenvergrosserung;
2 Ende der Aussenspelze, von der Seite gesehen, starker vergr6ssert;
3 dasselbe von vorn, ebenso; 4 Innenspelze, desgleichen.



f f l . z . M/m/.nesiC:



760. Bromus inermis Leysser. 

Grannenlose Trespe.

Syn. B. inermis L. Festuca inermis DC. F. speciosa 
Schreber. F. Leysseri Moench.

Der vorigen nahe venvandt, wenn auch im Ansehen 
auffallend verschieden. Die Ur.terschiede sind liauptsachlich 
folgende:

Rhizom kriechend, auslaufertreibend; Blatter ziemlich 
breit, scharfrandig, wie der Halin vollig kalii; Blatthautclien 
fast unmerklicli; Aehrchen spindelformig; Aussenspelze an 
der Spitze sehr kurz zweizahnig, grannenlos oder aus der 
Ausrandung sehr kurz begrannt, sehr breit weisshiiutig; 
Antheren rein gelb.

B eschreibung: Der kriecliende Wurzelstock treibt un- 
fruchtbare, mit breiten Blattern besetzte und fruchtbare, 
2 Fuss und lioher werdende, glatte, mit breiten Blattern be- 
kleidete, mehrknotige Halnie, dereń Blatter die Breite der 
Getreidebliitter erreichen, haarlos, bing zugespitzt sind und 
sehr kurze Blatthautclien besitzen. Die Rispe inisst nielit 
selten 7-—8 Zoll, entlasst darni an 6—7 Punkten je 3—-6 
zarte, aufrechtstehende, an den unteren Theilungspunkten 
der Rispe wieder verzweigte Aeste, dereń Grasahrchen 1 Zoll 
Lange haben und 5—7 bllithig sind. Die Aehrchen haben 
eine linien-lanzettliche Form, sind grtin oder rothlichbunt 
und gliinzen. In der Bluthezeit stehen die Rispenaste sammt- 
lich ab, vor und nach der Bliithe liegen sie an der haar-



losen Spindel an. Die Rispenaste sind raub, die Spindel der 
Aehrchen ist abwechselnd an einer Seite bartig, diii iiusseren 
lnervigen Klappen und die inneren 3nervigen Klappen sind 
ani Riicken scharf. Die iiussere der Spelzen ist 7nervig 
und wie die aussere der Klappen am Rande membranhautig, 
die innere bat an den zwei Ruckennerven ieine Wimperhaare. 
Die Schiippchen des Fruchtknotens sind stark gewimpert.

Vorkomnien: An sterilen Abhangen, Randem von 
Wegen, Aeckern, trocknen Wiesen, auf dtirren Triften, be- 
sonders auf schwerem Boden. Sehr zerstreut durch das 
Gebiet und keineswegs tiberall. Haufig im Thuringer Muschel- 
kalkgebiet.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein ziemlich hartes und geringwerthiges 

Futtergras. Die grosse Eleganz in der Tracht macht dieses 
Gras ais Zierpflanze in Garten empfehlenswerth.

A b b iltlu n g e n . T a fe l  760.
ABC die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Hullspelzen bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Aussenspelze, ebenso, und Innenspelze, desgleichen; 
3 Bluthe, ebenso; 4 Spindel des Aehrchens, ebenso.
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Taube Trespe. Eselshaler.

Syn. B. distichus Moench.
Das jahrige kurze Rhizom treibt einen aufrechten oder 

ani G rundę aufsteigenden 1 — 2 Fuss hohen, kahlen, stiel- 
runden, gestreiften, mit dunklen glatten Knoten versehenen 
entfernt bebliitterten Halni. Blatter ziemlick breit bandformig, 
flach, schwach behaart, nnterseits mit weissem erhabenem Mittel- 
nerven und ziemlich kurzeń gestreiften Scheiden, welche den 
folgenden Knoten nicht erreichen; Blatthautchen gestutzt, weiss; 
Rispe ausserst langastig, weitlaufig, zuletzt stark tiberhangend; 
Aeste etwas ungleich, die unteren 5—Gzahlig, scharf, 1- bis 
3ahrig; Aehrchen nach unten spitz zulaufend, am Ende 
breiter, zweizeilig, scharf, 7— 1 lbliithig; Hullspelzen schmal, 
lanzettlich, sehr ungleich, scharfspitzig, die untere lnervig, 
die obere 3nervig; Aussenspelze lanzettlich, aus der lang 
yorgezogenen gespaltenen Spitze lang begrannt; Grannen 
gerade, facherfórmig ausgebreitet; Innenspelze kammtormig 
gewimpert. Die Aehrchen sind bald griin, bald violett an- 
gelaufen.

B eschreibung : Der Halni ist aufsteigend, wird 1 bis 
2 Fuss hoch und ist weit hinauf beblattert. Die Blatter 
sind schmal, aut der Oberseite behaart, werden 4—6 Zoll 
lang. Die Rispe besteht aus in der Regel ungetheilten quirl- 
fórmig gestellten, anfangs kilrzeren, spilter sich verlangernden, 
bis 4 Zoll messenden, fadendtinnen, durch feine Borstenhaare



rauhen Aesten, welclie }>is zur Bliithe aufrecht stehen, mit 
dem Kornen der Bliitlien sich nacli allen Seiten hin nieder- 
biegen. An der Spitze jedes Astes befindet sieli ein zoll- 
langes, mit den Grannen 2 Zoll messendes, anfaugs griuies, 
spiiter sich oft ganz rothbraun malendes Aehrchen, welclies 

• 5—9 Bliithchen tragt. Anfangs bat es eine lanzettliche 
Form, spiiter wird es an der Spitze breiter. Die Klappen 
haben einen scharfen Kieł, sind weisslichgriin und die kleiuere 
hat einen, die grossere 3 grune Nerven. Uie Spelzen (Kronen- 
spelzen L.) sind am Rande hiiutig; die iiussere Spelze bat 
7 Nerven und unter der Gabelspitze die scharfe Gramie; die 
innere Spelze ist kammforiuig gewimpert. Die obersten 
Bluthcben des Grasahrchens sind taub.

Yorkommen: Auf sterilen Abliiingen und Platzen, 
durren Aeckem, an Randem von Wegen, auf Mauern, 
Felsen u. s. w. Durch das ganze Gebiet gemein.

B liithezeit: Mai — September.
A nw endung: Ein Futtergras von miissiger Giite. Die 

Friiehte dienen ais Taubenfutter.
A b b ild u n g e n . '1 'afel "61.

AB die Pflanze in natiirl. Griisse. 1 Aehrchen zur Fruchtzeit, 
ebenso; 2 Hiill,spelzen )>ei Lupenvergiosserung; 3 Aussenspelze, des- 
gleichen; 4 fnnenspelze, ebenso.





Dach-Trespe.

Ist mit der yorigen nahe yerwandt, a i) er von ganz ver- 
schiedenem Wuchs. Die Pflanze ist nur lialb so hoch und
von graugriinem Ansehen. Sammtliche Rispeniiste liiingen 
von vom lierein schlaff, fast einseitswendig lierab; Aehrchen 
halb so lang wie bei voriger, zuletzt gegen das Ende breiter, 
kiirzer begrannt; Hiillspelzen silbergliinzend gerandet; Aussen- 
spelze aus zweitheiliger Spitze begrannt, fein behaart, griin 
mit weissem Rande; Grannen weniger spreizend, so lang wis 
die Spelzen.

B eschreibung: J.)ie Wurzel zaserig, die feinen Wurzel- 
zasern mit kłeinen Seitenzaserchen besetzt und oft fast wie 
wollig, braungelb. Stengel mehre aus einer Wurzel, von der 
Lange eines Fingers bis I f/2 Fuss, grosstentheils mit den 
Blattscheiden bedeckt, oben unter der Iiispe frei und fast 
oder ganz kalii, in der Rispe aber nebst dereń Aesten mit 
aufreclit stehenden weichen Harchen bekleidet. Die Blatt
scheiden etwas gerippt und weich flamnhaarig, nach oben 
am Rande etwas gewimpert; die Blattflachen linealisch, zu- 
gespitzt, haufig etwas zusammengerollt, auf beiden Seiten 
fein gerieft, auf der untern convexen Fliiclie aber stiirker 
flaumhaarig; das weisse Blatthautclien aufreclit, unregelmassig 
fein zerschlitzt. Die Rispe beim Hervortreten meist schon 
einseitig etwas hangend, dann sieli yollstandig fast nach allen



Seiten ausbreitend und fast aufrecht, aber baki wieder mehr 
zusammengezogen und naci), einer Seite tiberhangend; die 
Rispenaste mit einen oder wenigen Aehrchen, fast haar- 
formig, unter den Aehrchen verdickt; die Aehrchen 4- bis 
Sbliithig, anfangs fast linealisch oder etwas lanzettlich mit 
gerade ans stehenden Gfannen, spiiter, besonders bei der 
Fruchtreife, dnrch das Auseinandertreten der Grannen nach 
’vorn breiter. Die Htillspelzen lanzettlich, zugespitzt, griiii mit 
weisshautigem Rande und Spitze, die iiussere viel kleiner, 
lnervig, die innere grossere 3nervig, die Nerven nicht bis 
zur Spitze auslaufend. Die iiussere Bliithenspelze dieser sehr 
ahnlich, nur 5nervig und die weisse Spitze zweitheilig, der 
Mittelnerr in die scharfe Granne ausgehend, welche kaum 
etwas langer ais die Spelze ist. Alle diese Spelzen sind 
flaumhaarig und am Rande gewimpert. Die innere Bluthen
spelze 2nervig, diinnhautig, oben etwas ausgerandet, an den 
Nerven kammartig gewimpert. Die Fracht zusammengedruckt, 
liinglich-lanzettlich, auf der ausseren Seite fast flach, auf der 
inneren flach gerinnelt, hiiufig purpurbraun gefiirbt mit gelb- 
licher Basis, am obern Ende kaum etwas wollig, sie wird 
ron den Spelzen umschlossen und fiillt mit ihnen aus.

Vorkonnuen: An sterilen Abhangen, wttsten Pliitzen, 
auf diirren Aeckern, an Randem von Wegen und Feldern, 
auf Mauern und Dachem u. s. w. Durch das ganze Gebiet 
gemein, aber besonders in Sandgegenden.

B liithezeit: Mai, Juni. Wird sie abgeschnitten, so 
bliiht sie hiiufig im Herbst zum zweiten Mai.

A nw endung: Im jungen Zustand ein brauchbares 
Schaffutter.



A b b ild u n g e n . T a fe l  762.

AB dio Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Bliithenspelzen bei Lupen- 
yergrosserung; 2 Carpell und innere Perigonblatter, ebenso; 3 Prucht 
yon vorn und von h in ten , ebenso; 4 Fruchtahre, schwacher ver- 
grossert.
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7 6 3 . Brornus rigidus Roth.

Starre Trespe.

Syn. B. rubens Hosfc.
Halm oberwiirts flamnig; lililiter scharfrandig, fast kalii; 

Sclieiden kalii oder mit abwarts gerichteten Haaren besetzt; 
Rispe zusammengezogen, starr aufgerichtet, mit 2—bziihligen, 
selir kurzeń einahrigen Aesten; Aelirclien nach olien breiter, 
aufrecht oder schriig absteliend, 5—9bluthig; Bluthen fast 
immer zweimannig; Aussenspelze unterhalb der bis zur Mitte 
zweispaltigen Spitze begrannt; Granne gerade, liinger ais die 
Spelze.

Yorkommen: Auf Kulturland, an Wegen, in Wein- 
bergen. Im Gebiet nur an der Siidgrenze im Littorale und 
in Istrien.

B liithezeit: Mai, Julii.
Abbildungen. Tafel 7C-3.

Ber Halm in natiirl. Grosse nacb Reiclienbacb.
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764. Bromus madritensis L.

Spanische Trespe.

Syn. B. diandrus Curtis. B. gynandrus Roth. B. -scaber- 
rimus Bertol.

Der vorigen selir ahnlich, aber nur halb so gross. Halni 
vollig kahl; Aehrchen halb so gross wie bei der vorigen; 
Granne so lang wie bei der Spelze; Bliithen fast immer mit 
nur 2 Staubblattem.

Yorkommen: Atif Kulturland, an Wegen. Im Gebiet 
nur im Littorale und in Sfidtirol.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  764.

Eine Rispe in natiirl. GrCsse naeh Reiehenbaeh.



765. Gaudinia fragiiis P. B.

Syn. Avena fragiiis L.
Wurzel faserig, aufrechte, unten niedergebogene, kalile, 

zartgestreifte, 1 j/2 Fuss łange Halnie treibend. Bliitter band- 
formig, spitzig, flach, beiderseits zottig, scharfrandig; Blatt- 
hiiutchen kurz. Aehre einfach, aufrecht, 3—4 Zoll lang. 
Die Spindel gegliedert: die Grlieder abwechselud einerseits. 
flach zur Aufnahme der Aehrchen, anderseits etwas gewblbt, 
am Rande gestreift, scharf. Aehrchen einzeln, sitzend, mit 
der Aachen Seite gegen die zerbrechliche Spindel gekehrt, 
11—18 Mm. lang, 4 — 7 bllithig, violett, grun und weiss- 
gescheckt. Klappen sehr ungleich, die untere viel kurzere 
spitzlich, 2—4nervig; die obere liingere stumpf, 5—9nervig: 
lieide schief langlich. Untere Spelze liinger ais der Balg, 
ungleichseitig, an der Spitze gespalten, iiber der Mitte des 
Riickens mit doppelt so langer, zuletzt geknieter Granne; 
obere Spelze kttrzer, mit gespaltener Spitze, Achse kalii.

Yorkommen: An sterilen Ortem Im Gebiet ursprUng- 
lich wild nur im siidlichsten Theil: lstrien, Insel Sansego, 
Canton Waadt. Im nodlichen Ueutschland stellenweis ein- 
gebiirgert; so auf einer Wiese beim Eppendorfer Moor un- 
weit Hamburg, bel Dassow in Mecklenburg, bei Lippstatt in 
Westphalen.

B łlithezeit: Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  765.

AB die Pflan/.e in natiirlicher Grosse. 1 Aehrchen bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Bhithe, etwas stiirker vergrossert; 3 Spindelzahn, 
ebenso; 4 sterile Bliithe, ebenso; 5 Fruchtknoten im Querschnitt, 
ebenso. Nach Reichenbach’s leones.
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766. Triticum vulgare L.

Weizen.

Rhizom je nach der Cultur einjahrig oder zweijahrig, 
keine sterilen Blattbiischel, sondern nur einen oder einige 
meterhohe Halnie treibend, welche stielrund, aufrecht, glatt 
und zartgestreift .sind und locker mit langen breit band- 
fórmigen, lebhaft griinen, spitzen Blattern besetzt; Sclieiden 
gestreift, ziemlich lang, aber meist den folgenden ICnoten 
nicht erreicliend; Blatthautclien kurz, stumpf, seitlicli mit 
zarten, den Halni umfassenden Oehrchen; Hauptiilire finger- 
lang, vierseitig, dachig, mit ziilier Spindel; Aehrchen meist 
dblutliig, wechselstiindig; Hiillspelzen gedunsen, eifonnig, 
am Ende s chief abgeschnitten, kurz und grób stachelspitzig, 
unter der Spitze zusammengedriickt, auf dem Rucken ab- 
gerundet gewolbt, deutlich gekielt, oben gestreift; Aussen- 
spelze gedunsen, spitz, mit oder ohne Endgranne; Innen- 
spelzen gleiclilang, 2 kielig; Frttchte frei.

Der gemeine Weizen wird in verschiedenen Arten bei 
uns gebaut, welche sieli in foigender Zusanniienstellung iiber- 
sehen lassen:

I. B egrannte W eizen, die BlUthenspelzen sind mit 
langen Grannen versehen.

A. Igelw eizen. Mit gedrangten kurzeń Aehren, so 
dass in der Reife die Grannen melir abstelien. — Wird seltener 
gebaut, kommt ais Winter- und Sommerfrucht vor.



B. G rannenw eizen, mit gewohnlichen Aehren. Man 
fiudet die Aehren in verscliiedenen Varietaten: schwarz, gelb, 
braun und weiss, letzte ist am zartesten und liefert ais 
Sommerweizen ein schones, zu Fłechtwerk sehr geeignetes 
und in Baden zu diesem Zwecke verarbeitetes Stroh. Im 
Ganzen liefert der Grannenweizen ein geringeres Kom ais 
der folgende, verlangt aber auch weniger Binduug im Boden 
und wird sowohl ais Wintergetreide, wie ais Sommergetreide 
angebaut.

II. U nbegrannte Weizen.
C. Kolbenweizen, grannenłos mit gewohnlichen Aehren 

und in mancherlei Yarietaten vorkommend. Die wichtigsten 
sind:

1. Der braune oder D essauer W eizen, mit braunen 
Aehren, sehr feinmehligen, aber dicksehaligen Kornern. Man 
bant ihn besonders auf Thonmergel sehr haufig.

2. Der gelbe oder Goldw eizen, weniger tein im Meble 
ais der vorige, aber mit ieinerer Spelze, daher ergiebiger im 
Mehle. Man baut ihn besonders in Ebenen.

3. W eissw eizen, Talaveraweizen,  die feinste Art 
vorziiglich im Mehle, fein in Spelzen aber dem Stinkbrand 
am meisten unterworfen und leichter auswmternd; wird in 
guten Gegenden haufig gebaut.

4. Mo os weizen oder bohmiger  Weizen, weiss wie 
der vorige, aber mit dicht behaarten Spelzen, fein in Spelzen, 
der Dtirrung am meisten widerstehend, aber in nassen Jahren 
am meisten leidend, wird auch haufig gebaut.

D. Halbbegrannter Weizen, Bickelweizen,  grannenłos 
mit kurzeń gedrangten Aehren, wenig im Gebrauche.



Yorkommen: Der Weizen stammt aus Asien und ist 
fur ganz Mitteleuropa, Nordafrika, Westasien, Nordamerika 
das wiehtigste Kulturgras. Er verwildert bisweilen und 
bildet besonders auf Suiupfwiesen und in Torfmooren eine 
fingerhohe Pygmaeenform mit nur wenigen Aehrehen. 

B lu th eze it: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n .

T a f e l  766 I. AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrclien bei 
LupenyergrOsserung; 2 Fruchtknoten, ebenso.

T a fe l  766 II. A Aehre vom Grannenweizen, natiirl. Grosse.
1 Aehrehen, ebenso; 2 dasselbe, etwas vergrossert; 3 Aussenspelze, 
starker vergr6ssert.

T a f e l  766 III. Aehre vom Koll)enweiz.en, natiirl. Grosse. 1 und
2 Aehrehen, desgl.; 8 Friiehte, desgl.

T a fe l  766 IV. A Aehre vom Igelweizen, natiirl. Grosse; B Aehre 
vom Biekelweizen, ebenso. 1 Aehrehen, ebenso.

Siimmtliehe Zeichnungen nach der Natur.

F lora V III. II



767. Triticum turgidum L.

Englischer Weizen.

Unterscheidet sieli vom vorigen nnr durch folgende 
Merkmale:

Aehre meist dicker; die Hiłllspelzen langer, liings dem 
ganzen Rucken in einen schmalen Kieł zusammengedriickt, 
fast gefUigelt.

B eschreiburig: Diese Species ist schon aus einigerEnt- 
fernung vom gemeinen Weizen leicht zu unterscheiden, denn 
seine weit starker gedriickten, daher weit breiteren Aehren 
sind an den breiten Seiten zweizeilig, wahrend die Gras- 
ahrehen an den schmaleren Seiten dachig liegen. Umgekehrt 
ist das bei T riticum  vulgare der Pall. Hier sind die 
dseitigen Aehrchen nur wenig gedriickt, aber so, dass die 
Aehrcłien an den breiteren Seiten dacliig zu liegen kommen, 
wahrend die schmalern Seiten zweizeilig sind. Die Halnie 
sind auch etwas lioher ais bei T. vu lgare , starker (rohr- 
artiger) und steifer; sie stehen im Acker niemals so dicht 
beisammen ais die des gemeinen Weizens, erhalten weniger 
leicht Rost, lagern sich ni elit oder nur seiten; doch giebt 
die Fracht, ungeachtet der kornreichen Aehren, wegen des 
weitliiufigeren Standes der Halnie, nicht mehr Korner auf 
einem Morgen, ais der gemeine Weizen. Die Aehrchen der 
gebrauchlichen Arten sind immer begrannt; doch kommt eine 
Abart mit astigen Aehren, T riticum  tu rg idum  com po-
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situm  vor, welche Wunderweizen, Pyramidenweizen zum 
Theil oder yieliihriger Weizen genannt wird, wovon eine 
Varietat nur kleine Grannenspitzen besitzt. Je besser der 
Boden, um so mehr gehen Nebenahren ans der Aehre her- 
vor; auf schlechterem Boden wird die Aebre wieder einfaeh, 
doch behalten die Korner die Eigenschaft, astige Aehren im 
kraftigen Lande zu bilden. Man bat sehr viele Yarietaten 
des englischen Weizens in Farbę und in Art der Behaarung 
der Spelzen; am gemeinsten aber sind: der weisse glatt- 
spelzige, der rothbraune sammetspelzige (Glocken weizen), und 
der sch warze sammetspelzige. Mehre Arten sind Sonuner- 
friiebte, die genannten jedoch Winterfruchte. Yon den 
Wunderweizenarten wird der rothe Winterwunderweizen am 
haufigsten gezogen. Die Korner sind, wenn man sie nicht 
vollig in Reife erntet, melilreich, spater werden sie glasig. 
Die Frucht muss aber liinger ais der gemeine Weizen ge- 
droschen werden und verbackt sieli weniger gut.

Vorkommen: Hiiubg knltmrt, aber selten auf grosseren 
Flachen und meist ais Sommerfrucht.

B liitheze it: Juni, Juli.
F orni en: Kommt begrannt und grannenlos vor, ausser- 

dem mit zusammengesetzten Aehren: Syn. T. compositum L.
A b b ild u n g e n .

T a f e l  767 1. A Aehre in natur). Gtrosse. 1 und 2 Aehrchen, 
ebenso; 3 desgleichen, etwas vergrossert; 4 Kruehte.

T a fe l  767 II. Aehrchen von T r i t i c .  c o m p o s itu m  in natiirl. 
Grdsse.

Nach der Natur.



768. Triticum durum.

769. Triticum polonicum.

Hie und da wird auch H artw eizen  Triticum durum 
Desf. cultiyirt. Er unterscheidet sieli dureh hornartig harte 
Friichte und sehr lange, fast fliigelformig gekielte Hiill- 
spelzen. Haufiger bant man den poln ischen  Weizen: 
T. 'polonicum L. mit papierartig krautigen langen, deutlieh 
vielnervigen Hiillspelzen und meist 3bluthigen Aejirehen. 

Abbi ldungen .
T a fe l 768. A Aehre in natiirl. Grosse. 1 Aehrehen, vergrossert; 

2 Hullspelze, ebenso.
T a fe l 769. A Aehre in natiirl. Grosse. 1 Theil derselben, ebenso; 

2 Aehrehen, ebenso; 8 Friichte, ebenso.
Nach der Natur.
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770. Triticum Spelta L.

Spelz. Dinkel.

Aehre locker dachig, fast gleichseitig viereckig; Spindel 
zerbrechlich; Hiillspelzen breit eiformig, abgescknitten, zwei- 
zahnig, der Zahn am Kieł grade, der vordere sckwack; 
Fruchte vou den Spelzen fest mnscklossen.

B esckreibim g: U er Spelz gleickt im Halnie und in 
BUittern unserem Saafcweizen, wird 3—3 1/2 Fuss kock und 
ist nur in der Aelire von unserem Weizen selir versckieden. 
Die Grasahrchen liegen zwar, ebenso wie bei unserem 
Weizen, an den etwas breiteren Seiten der viereckigen Aekre 
dachig, an den etwas schmaleren zweizeilig (Untersckied von 
T rit. tu rg idum  und amyleum), aber die Grasahrchen 
stehen viel weitlaufiger an der Spindel und von ikr etwas 
ab. Wird die Aehre reif, so spingt die Spindel schon bei 
sanfter Biegung entzwei und wird diese Frucht gedroschen, 
dann springen die Grasahrchen, Vesen genannt, ab und nur 
diese gewinnt man auf der Tenne. Die Korner mtissen auf 
einem dazu eingerichteten Mtihlgang ausgebracht werden 
und nun nennen die Sckwaben diese Frucht K ern oder 
Kom. Sie giebt nicht, wie einige Botanik er anfiihren, ein 
gelbes, sondern vielinehr ein selir schones weisses Mehl und 
das Schwingmehl wird von den Conditoren zu den feinsten 
Gebacken unter dem Namen „Mannheimer Melil“ verbrauckt. 
Die Angabe, dass der Spelz ein gelbes Mehl liabe, ist offen- 
bar eine Yerwechslung mit T rit. monococcum. Der Spelz



giebt ein sckones, weisses Bród, da.s aber leieht trocknet 
und dann rissig wird, weshalb man es niclit lange auf- 
bewahren darf. Man zieht ihn dem Weizen vor, weii er 
sicherer ist und weniger guten JBoden bedarf. Er lagert 
sieli aucli nicht so leieht, bekommt weniger leicht Brand 
und die Sperlinge schaden ihm wenig. Man bat gegrannte 
Arten und zwar in weissspelziger, blaulićhspelziger und roth- 
brauner Varietiit, desgleichen grannenlosen Spelz mit weissen 
und rothbraunen Spelzen. Die meisten Arten sind Winter- 
fruchte, die weisse grannenlo.se und grannige Art theilt sieli 
in Sominer- und Winterfrucht.

Yorkommen: Die Angabe vieler Autoren, dass diese 
Weizenart alleiithalben aut Kalk- oder Lelimboden gebaut 
wiirde, berulit auf eineni Irrthume oder auf der Verniengung 
mit T rit. monococcum, welcher im Volke aucli , Dinkel“ 
genannt wird. Der Hpelz wird bloss im siidwestlichen 
Deutschland, namentlich aber in Scliwaben und in der 
deutschen Schweiz allgemein cultivirt, bildet dort die all- 
gemeine Brodfrucht, wird ais Winter- und ais Sommer- 
getreide angebaut.

A b b ild u n g e n . T a fe l  770.
A Aelire der grannenlosen Form in nattirl. Griisse; B Aelire der 

begrannten Form, desgleichen. 1 Theil der Aelire, ebenso; 2 und 
6 Aehrehen; 4- und 5 Friichte, ebenso. Nacli d e r1 Natur.
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771. Triticum dicoccum Schrank.

Emmer.

Syn. T. amyleum Seringe. T. tricoccum Sehubler.
Unterscheidet sich von der vorigen nur durcli folgende 

Merkmale:
Hiillspelzen sckief abgeschnitten, gezahnt stachelspitzig, 

mit zusammengedrucktem, selir stark vortretendem Kieł, ober- 
wiirts mit dem Zahn der Spitze einwarts gebogen.

B eschreibung: Die Halnie werden 3—3 1,2 Fuss lioch, 
gleichen in Stiirke und in ihren Blattern unserm gemeinen 
Saatweizen, sind unten kohl, oben markig und tragen eine 
Aelire, die in Lange und Form, von Weitem gesehen, ganz 
unsrer zweizeiligen Gerste gleickt, von Yielen daker, die 
das Wesentlicke des Weizengesckleckts niclit kennen, fur 
Gerste gelralten wird. Die in Deutsckland gebrauckliclien 
Yarietaten sind, ahnlich der Gerste, begrannt und glatt- 
spelzig, docb hat man in Garten auck nur grannenspitzige, 
und Abarten mit sammetartig behaarten Spelzen und mit 
zusammengesetzten oder verastelten Aekren. Die Spindel ist 
zusammengedruckt und an den Gliedern behaart. Man ziililt 
an der Aelire in jeder der beiden Zeilen 10—14 Grasakrchen, 
in welchen die fruehtbaren Bliitken begrannt, die unfrucht- 
baren vollig grannenlos sind. Aus jedem Aehrcken geben 
daker zwei Grannen auę. Auf der Tenne springen die Gras- 
akrcken, wie beini. Spelz, von der Spindel ab, werden Vesen 
genannt und kommen auf den dazu eingerichteten Milklgang,
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urn entkomt zu werden. Die Korner sind dreikantig, lang, 
łiell in Farbę und glasig. Man baut den Emmer wegen der 
Sicherheit seines Ertrags. Die weisse Art ist mehlreicher, 
die braune ergiebiger. Sie sind beide sehr geniigsam in Be- 
ziehung auf Boden, gedeihen noch gut im geringen Lande, 
lagern sich nicht, erhalten keinen Brand, doch ist das steife 
Stroh nur zur Einstreu zu benutzen. Er liefert weit wohl- 
schmeckendere Graupen ais die Gerste, ein vortreffliches 
Futter fur Pferde, sehr feine Starkę, wird auch zu Gebiicken 
und zur Brodbereitung benutzt.

Vorkommen: Haufig in Schwaben und Elsass, hin und 
wieder auch ani Mittelrhein und im stidwestlichen Franken 
angebaut. Es giebt Winter- und Sommer-Enmierarten, bei 
uns sind aber nur die gemeinen Sommeremmer und zwar 
theils von weisser, theils von brauner Farbę, mit glatten 
glanzenden Spelzen, im Gebrauehe.

A b b ild u n g e n . T a fe l  771.
A Aehre in nattirl. GrOsse. 1 'fheil derselben, desgl.; 2 Aehrchen, 

vergrossert; 3 und 4 Friiehte, natiirl. Grosse. Naeh der Natur.
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Einkorn. Rossdinkel.

Aelire von der Seite zusammengedriickt, dicht dachig, 
zweizeilig; Spindel zerbrechlich; Aehrelien meist dbliithig; 
Hilllspelzen an der Spitze zweizahnig, mit spitzen und wie 
die Kielspitze graden Zahnen; Frncht in der Spelze ein- 
geschlossen.

i (as Rhizoni ist jahrig oder zweijahrig, der Halni nur 
1—2 Fuss ho cli.

B eschreibung: ller markige Halin steht aufrecht, fast 
steif, erreicht 1—3 Fuss Hohe, ist hellgriin und bildet 4 bis 
• i feinhaarige Knoten. Die Aachen, schmalen, sattgruneu 
Bliitter sind scharf, ihre Scheiden am Rande bewimpert. 
Die Spindel der 2—2 1/2 Zoll langen Aehre ist kalii, selir 
brilehig. Die Aehrchen liegen fest an einander, haben haar- 
lose, in der Reife braunrothe, glanzende Klappen, sind weit 
lilnger ais breit und nur das unterste Bluthchen jedes Aehr- 
chens ist fruchtbar und tragt an seiuer iiusseren Spelze eine
feine, oft geschlangelte, 3 ... 5 Zoll lange Granne, welche
dicht unter der Spitze angesetzt ist; das zweite Bluthchen 
ist unfruchtbar, das dritte verktimmert. Die Klappen (Kelch- 
spelzen) sind fast 3ziihnig, ani Kiele scharf und die Seiten- 
Aachen haben erhabene Nerven. Die Frncht ist ungleich 
schief-dreiseitig, ihr Mehl ist gelblich. Von dem ahnlichen 
Emmer, der in Schwaben und Elsass gebaut wird, unter- 
scheidet man das Einkorn leicht durch das in jedem Gras-



ahrchen einzige Kom und durcli die aus jedem Grasiilircłien 
hervorragende einzige Gramie. Der Emmer hal 2 Korner 
und 2 Grannen in jedem Aehrchen.

Yorkoininen: Wird auf mageren Feldern angebaut, wo 
eine andere Weizenart nicht melir gedeihen will, so z. B. 
auf den dlirren und steinigen Kalkplateaus im Thtiringer 
Hugelland.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Das Einkorn nimnit noeli mit selir ge- 

ringem Boden vorlieb, gedeilit auch olme Dllngung, wenn 
das Land 1—2 Jahre in reiner Brache gestanden liat, tragt 
freilich auf solchen Feldern nur das 8. bis 4. Kom. Ein 
Sack Yesen giebt nur ]/2 Sack Korner. Die Vesen benutzt 
man zu Pferdefutter, die ausgemahlenen Kiirner zu Graupen, 
Griitze und Gries, welche vorziiglicli in Geschmack sind.

A b b ild u n g e n . T a fe l  772.
A Aehre in nattirl. Grosse. 1 Aehrchen, ebenso; 2 Fracht, ebenso. 

Nacli der Natar.





Zottiger Weizen.

Syn. Secale mllosum L.
Das jiihrige oder zweijalirige Rhizoni treibt einige auf- 

rechte kahle gestreifte Halme mit knotig-haarigen, band- 
formigen, schmalen, Aachen, langspitzigen, beiderseits erhaben 
weiss punktirten, steifhaarigen, entfernt stehenden Blattern 
und langen, aber die folgenden Knoten nieht deckenden 
kahlen Scheiden; Blatthautchen kurz; Aehre hoch iiber die 
Blatter heraustretend, aufrecht, ziemlich kurz, gedrungen, 
zweizeilig; Aehrchen meist yierbluthig; die beiden unteren 
Bluthen geniihert, gynandrisch, die folgenden entfernter, ge- 
schleclitslos; Htillspelzen nngleichseitig, keilig, abgeschnitten, 
weiss, gritn gestreift, zweinervig, hautig gerandet, begrannt 
und wie die Spindel biischelig behaart; Aussenspelze der 
beiden unteren Bluthen punktirt, 5nervig,' lang begrannt, die 
der beiden oberen Bluthen kurzgrannig.

Yorkommen: Auf Aeckern unter der Saat an der Sud- 
grenze des Gebiets: Istrien, Fiume.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Abbi ld ung en .  Ta fe l  77‘k

A Pflanze in natiirl. GrOsse. 1 bliibendes Aehrchen, Łupenver- 
grossenmg. Nach Reichenbach.



Binsen-Quecke.
i

Syn. Ajropyrum junceum P. B. T. faretum Viviani.
Das sehr kraftige, ilstige, auslauferartig kriechende 

Rhizom treibfc fusshohe bis meterliohe starre, aufrechte, ge- 
streifte kable, im unteren Theil bebliitterte Halme; Blatter 
bandformig, zieinlich breit, anfangs etwas flach, spiiter ein- 
gerollt, steif, unterseits kahl, oberseits weichhaarig und sehr 
dicht und kurz sammethaarig, tief gesfcreift, stechend lang- 
spitzig; Scheiden kahl; Blattliautchen kurz, abgesćhnitten; 
Aehre bis fusslang, aufrecht, grade, steif, zweizeilig; Aehr- 
chen entfernt, 5—Sbluthig, bis zolllang, kahl, breit lanzett- 
lich; Hiillspelzen lineal-lanzettlich, 9—llnervig, stumpf, ein 
Dritttheil so lang wie das Aehrchen, im unteren Theil ge- 
wolbt, gegen das Ende flacher; Aussenspelze lanzettlich, 
liinger ais die Innenspelze, stumpf, wehrlos.

B eschreibung: Diese (irasart, wird bis 2 Fuss hoch 
und hoher, ihr Wurzelstock kriecht in dem leichten und 
Yom Meere frisch gehaltenen Strandsande weit hin. Die 
Halnie fiihlen sich glatt an, die Bliitter sind zwar steif, 
rollen sich sehr bald nacli der Entwickelung an ihren Randem 
ein und spitzen sich in eine feine, binsenartige Spitze zu, 
aber ihre Oberflache ist sammetartig-weich anzufuhlen und 
man bemerkt die feinen Hiirchen im Sonnenscheine an dem 
schmelzartigen Glanze der Blattflache. Nur die Riinder der
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Jdlatter sind scharf. Die Aelire wird bis spannenlang, die 
Grasiihrchen messen 2/3 —a/., Zoll, die Klappen sind auffallend 
kurz, an der Spitze abgeschnitten, sehr wenig rauh, aucli 
treten die 7—9 Nerven viel weniger ais bei andern Strand- 
Queckenarten hervor. Die Spelzen dagegen sind sammetartig- 
weich, schiminern in der Sonne durch ikrę selir feinen 
Hiirchen. Die ganze Pflanze kat ein duftiges Griin, die 
Spelzen aker sind durck diese Harcken graugriin.

Yorkom m en: Am sandigen Strand der nordlicken und 
siidlicken Meere und in den benackbarten DUnenlandschaften.

B ltltkezeit: Juni — August.
A b k ild u n g e n . T a fe l 774.

A ein Rhizoinstiick in natiirlicher Grosse; B ein Halin, ebenso. 
1 Aelirchen, desgleicken.



Steife Quecke.

Syn. Agropyrum, strictum Rchb. A. Elymogenes Arndt.
Unterscheidet sieli von der yorigen nur durch folgende 

Merkmale:
Halin sehr dick und steif aufrecht; Aehrchen Sbliithig, 

genaliert; Httllspelzen halb so lang wie das Aehrchen, 
5nervig, spitz; Aussenspelze sehr stunipf, vom Grandę bis 
uber die Mitte, wie die Achse, behaart; Spindel ani Rande 
rauh. Vielleiclit ein Bastard von T. acutum  DC. und 
Elym us arenariu s L.

Yorkommen: Am Strande der Ostseekiiste yonMecklen- 
bnrg, Pommern und Preussen, stellenweise.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . T afe l 775.

AB Theile der Pfianze in natiirl. Grosse. Nach Reichenbach.







Spitze Quecke.

Syn. Afjropyruru acutum R. S.
Diese Art ist von T. junceum  L. nur tlurch folgende 

Merkmale verscliieden:
Bliitter oberseits nicht weichhaarig, sondern mit dicht- 

stehenden kurzeń 1'einen Stacheln besetzt; Aehre gedrungener; 
Hullspelzen 7nervig, spitz oder stumpflich, wehrlos oder 
kurz begrannt; Spindel meist kalii.

B eschreibung: Diese Pflanzenform ist eine von jenen 
Triticum- Arten, welclie nichts weiter ais Varietaten des 
T. repens sind und sieli, wegen des eigenthiimlichen Stand- 
ortes, von T. repens in etwas, docłi nicht wesentlich unter- 
scheiden. Sie waełist auf dem Sande, den das Winterwasser 
des Meeres, bei hohem Stande, befeuchtete und wird bis 
gegen fusshoch. 1 )i.. Bliitter sind schmaler und steifer wie 
bei der gemeinen Quecke, rollen sieli spater zusammen, sehen 
dann borstenformig aus, sind mehr oder weniger, auf ihrer 
Oberflache, durch Knotchen rauh und gehen ani Halni fast 
bis zur Aehre hinan, docli das oberste Blatt erreicht kanni 
die Mitte der Aehre. Letzte ist nur 2 — 3 Zoll lang, hat 
bloss 6—10 Grasahrchen, eine meist glatte, manchmal auch 
rauhe Spindel und die Aehrchen stehen so dicht bei einander, 
dass die untersten die Basis der benachbarten erreichen, die 
oberen aber der Halfte der Liinge ihrer benachbarten in 
Hohe gleichkommen. Die ausseren und inneren Spelzen sind



lanzettlich, hałd spitz, bald mehr stumpf. Die Nerven der 
śiusseren Spelzen sind selir hervortretend und gleichstark, die 
inneren Spelzen sind grannenlos oder begrannt, das Colorit. 
der Pflanze ist ein beduftetes in das Weissgraue fallendes 
Grim. An den inneren Spelzen sielit man immer eine starkere 
oder schwachere, zuweilen nur l>ei starker Vergrosserung er- 
kennbare Bewimperung, welclie sieli an ihrem Bandę und auf 
der Spitze zeigt. Sie ist also eine durch armlichen Boden 
erzeugte arinliche Form unsrer Quecke, welche ebenso yariabel 
ais unser Saatweizen ist und wurde sich, wenn man sie ais 
Species aufftlhren wollte, eigentlich nur durch die 7 Nerven 
der ausseren Spelzen oder Klappen von T. repens wesent- 
lich unterscheiden. Wird von Einigen fur einen Bastard 
zwischen T. junceum  L. und T. repens L. gehalten.

Vorkommen: Am Strande der nordlichen und sudlichen 
Meereskiisten; selir zerstreut.

B lu thezeit: .Juni, Juli.
A bbildungen . T afe l 770.

A die Pflanze in naturl. Grosse. 1 Aelirchen bei Lupenvergrosse- 
rung; 2 Aussenspelze, starker vergrossert.





Stechende Quecke.

Der gemeinen Quecke selir iiłinłich, von der sie yielleiclit 
nur eine Yarietiit ist. Die Unterschiede sind folgende: Halnie 
des kriechenden Rhizoms steif und krśiftig; Bliitter scharf- 
randig, naclr der Spitze zu eingerollt, oberseits tief gefurcht 
und selir scharf mit stechender Spitze, an der oberen Fliiclie 
von einzelnen kurzeń Borstchen selir rauli; Aehrchen 5- bis 
lObluthig; Hiillspelzen lanzettlich, 7nervig, spitzlich oder 
kurz stachelspitzig; Aussenspelze stumpf, wehrlos.

Yorkommen: Am Meeresstrand; sowolil an der Adria 
ais an den nordliclien Kilsten.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A b b ildungen . T afe l 777.

Die Pflanze in naturl. Grosse nach Reichenbacli.

F lo ra  y n i . 12



778. Triłicum glaucum Desf.

Graugrtlne Quecke.

Syn. Agropyrwn glaucum R. S. T. intermedium Host. 
T. junceum Host.

Unterscheidet sich von T. repens L. nur durch folgende 
Merkmale:

Die ganze Pflanze graugriin; Blatter flach, an der Spitze 
eingerollt, oberseits von einzelnen spitzen Punktchen nur 
wenig rauh; untere Aehrchen etwas entfernt, die iibrigen 
genahert; Hlillspelzen breit, abgeschnitten oder sehr stumpf; 
Aussenspelzen sehr stumpf, welirlos oder begrannt; Spindel 
fein borstig rauh.

B eschreibung: Diese Art unterscheidet sich von der 
gemeinen Quecke eigentlich nur durch ihr blauduftiges Colorit 
und durch die oben an der Spitze abgestutzten Spelzen. 
Hinsichtlich der Rauhheit der Blatter und Spindel kommt 
z war auch das T. rig idum  der gemeinen Quecke gleich 
und im Bezug auf die unten an der Spindel entfernter, oben 
an der Spindel gedrangt stehenden Aehrchen ist T. rig idum  
dem T. g laucum  alinlich, ja  selbst darin noch, dass bei 
beiden Arten die Spelzenspitzen und die Klappenspitzen ab- 
gestutzt sind; indessen zeichnet sich T. rig idum  durch die 
weissgrune Farbung, durch die 9nervigen Klappen und vor- 
ztiglich durch die faserige Wurzel ais eigene Species aus, 
wahrend das T. glaucum  sowohl durch seine 5nervigen
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Klappen, ais auch durch seine kriechende Wurzel dem T. 
repens gleich ist. Da aber auch T. repens, je nach dem 
Standorte, bald griin, bald duftig erscheint, so bleibt ftir 
T. g laucum  ais unterscheidendes Kennzeichen nichts weiter 
ais die abgeschnittenen Spitzen der Klappen und Spelzen 
iibrig. Darum ist die Ansicht, dass diese Species eigentlicli 
nur ais , Yarietat des T. repens angesehen werden mttsse, 
wohl die ricbtige, zumal unsere Quecke scbon durch Grosse 
der Aehrchen und durch Bau der Spelzen sehr variirt. Dem- 
ungeachtet bleibt aber dennoch das T. glaucum  wenigstens 
eine sehr merkwurdige Yarietat und verdient gewiss eine 
besondere Abbildung.

Yorkom men: An Ufern, Wegen. Zerstreut durch 
Bohmen, Oesterreich, Steiermark, Siidtirol, Schweiz.

B lilthezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 778.

AB die 1’flanze in natiirlicher Grosse. 1 Aehrchen, vergr5ssert; 
2 Hiillspelze, starker yergrossert.



Gremeine Quecke.

Syn. Agropyrum repem P. B.
Bhizoni sehr astig und weit kriechend, rabenfederkiel- 

dick; Halni locker beblattert, aufrecht; Bliitter oberseits von 
einzelnen spitzen Piinktclien inehr oder weniger rauh; Aelire 
zweizeilig mit Sbllithigen Aehrchen; Hiillspelzen lanzettlicli, 
5nervig, zugespitzt; Aussenspelze zugespitzt oder stumpflich, 
wehrlos oder begrannt; Spindel rauh.

B eschreibung: Der ais Wurzelstock bezeichnete unter- 
irdische Stengel ist weisslich, knotig, knecht weit umlier und 
treibt an den Knoten Wurzeln. Die schlanken Halnie werden 
im Schatten der Ziiune, wo sie auch guten Boden finden, 
oft 4—6 Fuss hoch, erreichen aber im Freien nur 1 1/2 bis 
2V2 Fuss, sind rund, kalii und glatt. Die breiten Bliitter 
sind etwas eingerollt, kahl und bisweilen anf der Oberflache 
beliaart, die Blatthautcłien kurz und abgestutzt. Die schlanke 
Aelire wird im Felde 3—4 Zoll, im Gebiisch 6—8 Zoll lang, 
steht aufrecht, liat zusammengedruckte, mit ihrer Aachen 
Seite an die eckige scharfe Spindel gelehnte, bald dichter, 
bald lockerer stehende Aehrchen, welche 4—Sbluthig sind. 
Die Kelchklappen sind kiirzer ais die Aehrchen, am Kiele 
scharf; die aussere ist 5—7-, die innere 3—5nervig. Die
Spelzen sind ebenfalls scharf, die aussere ist gewohnlich 
5 nervig.

Yorkom men: Auf Wiesen, Graspliitzen, an sterilen





Orten, auf Feldern, in Gebiischen, Zaunen, Waldimgen. Durch 
das ganze Gebiet gemein und ein gefurchtetes Unkraut. Auf 
allen Bodenarten gemein.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Das Rliizom ist offieinell: rh izom a 

G ram inis. Das Rliizom und der Halni sind sehr reicli an 
Zucker und geben ein gutes Viehfutter.

Form en: Var. u. T. rep. aroense; die Spelzen sind 
łang, spitz und unbegrannt. Kommt ais Unkraut auf Feldern 
und auch in Zaunen vor.

Yar. [i. T. rep. eaesium; die Spelzen sind lang, spitz, 
unbegrannt und meergrun. Kommt an Zaunen und auf losem, 
vom Wasser befeuchtetem Boden vor.

Var. 7. T. rep. aristatimi; die Klappen sind stachel- 
spitzig, die Spelzen kurz begrannt. Erscheint in Hecken und 
an Randem.

Yar. ó. T. rep. dimietorum; die Aehrchen sitzen zu 
zweien und dreien, wie bei E lym us, neben einander und die 
Spelzen sind kurz begrannt.

Yar. 4. T. rep. Leersianum; die Klappen sind begrannt 
und die Spelzen ebenfalls, nur werden die Grannen niemals 
langer ais die Spelzen, wie das bei T riticu m  caninum  der 
Fali ist.

A b b ild u n g e n . T a fe l 779.
A unterer Theil der Pflanze in naturl. Grosse; B Aehre der ge- 

wbhnliehen Form, ebenso; 0 Aehre der Form <J'. d u m e to ru m , ebenso; 
D Aehre der Form y. a r i s t a tu m ,  ebenso. 1 Aehrchen, ebenso; 2 ein 
Aehrchen der begrannten Form, ebenso.



Starre Quecke.

Syn. T. elongatum Host. T. junceum (■}. giganteum Roth.
Von T. junceum  L. nur durcli folgende Merkmale ver- 

schieden:
Bhizoin kraftig, aber ohne Auslaufer oder mit sehr 

kurzeń Auslaufern, einen Basen von Blattbtischeln und zwei 
Fuss liohen starren Halmen treibend; Blatter flacli, Breit, 
nur wenig eingerollt, oberseits von einzelnen kurzeń Borstchen 
sehr rauh; Aehrchen dick, o —lObliithig, die unteren ent- 
fernt, die oberen genaliert; Hiillspelzen liinglich, 9nervig, 
breit abgesclmitten oder sehr stumpf, von der lialben Liinge 
des Aehrchens; Aussenspelze sehr stumpf; Bliithenspindel 
kurzborstig rauh.

B eschreibung: Diese Species bildet gewbhnlich nur 
einen Basen ohne Auslaufer oder nur mit kurzeń Auslaufern 
und hat ein hechtgraues Colorit. Die Blatter sind linien- 
lanzettformig, die untern liber 1 Fuss lang, die oberen noch 
spannenlang. Bloss ihre Oberflache hat ein duftiggriines 
Colorit, wahrend die Unterflache, ebenso wie der Halin und 
die Aehre, eine heehtgraue Farbę haben. Schon in der 
Jugend sind die Biiiider der Bliitter etwas eingerollt, spiiter 
rollen sie sieli nocli melir ein, wodurch die Blattspitze 
pfriemenfonnig und in feiner Spitze zulauft. Die Unterflache 
derselben ist glatt, die Oberflache und die Bander sind sehr
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scharf. Der Halm erreicht 2 Fuss Hohe und dariiber; er ist 
rund und glatt, ebenso sind auch die Blattscheiden glatt. 
Die Aelire wird spannenlang und dariiber. Unten stehen 
die Aehrchen etwas ab und deck en sieli nicłit; naclr oben 
hin stehen sie dichter, so dass die Spitzen die Basis der 
nachstfolgenden Aehrchen decken. Sie haben eine langlicli- 
rautenformige Gestalt, rnessen 22 Mm. und die Klappen 
zeichnen sich vor den Spelzen durch schmale weisse Be- 
randung aus. Die Basis der Klappen ist schwarzbraun, ihre 
Nerven treten stark hervor. Die Spelzen haben 4 stark 
hervortretende Seitennerven.

Yorkommen: Auf sandigem Boden, besonders am 
Meeresstrand. Im Gebiet nur im siidlichen Theil, am adri- 
atischen Meer, auf Sandfiachen und an Flussufern in Oester- 
reich und Mahren.

B liithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe i  780.

A oberer Theil des Halms in naturl. Grosse. 1 Aehrchen, ebenso.



781. Triticum biflorum Brignoli. 

Zweibltithige Quecke.

Syn. Agropyrum biflorum Brign. T. violaceum Horn. 
Rhizoin dauernd, ohne Auslaufer, kurz und ungegliedert; 

Bliitfcer glatt und kahl, am Rande etwas rauh, schmal band- 
fórmig; Aehrchen zweizeilig, 2—4bliitliig; Hiillspelzen lan- 
zettlich, zugespitzt, 3nervig; Anssenspelze kurz begrannt; 
Spindel ein wenig rauh. Sonst wie T. repens L.

Yorkommen: Aut' den Pelsenkammen des Matajur in 
Krain.

B liithezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n . T a fe l 781.

A Pflanze in natfirl. Grosse. 1 Aehrchen, Lupenvergrosserung. 
Nach Reichenbaeh.







782. Triticum caninum L.

Hundsąuecke.

Syn. Ayropyrmn caninum Gaertner. Elymus caninus L.
Rhizom kurz, ohne Auslaufer; Halnie bis meterhoch, 

kalii; Bliitter flach, breit bandformig, hellgriin, beiderseits 
rauh; Hilllspelzen4—7nervig, gleichgross, sćharf, kurzgrannig; 
Anssenspelze oberseits 5nervig, zugespitzt, mit einer doppelt 
langeren Granne yersehen; Spindel tein borstig rauh. Sonsfc 
wie T. repens L.

B eschreibung: Die Wurzel ist faserig, treibt aber im 
tiefen Waldboden an dem ersten, noch im Boden stehenden 
Knoten Wurzeln und bildet einen 1 */2—3 Puss hohen, auf- 
rechtstelienden, kahlen, hellgrunen Halin, welcher mit breiten, 
hellgriinen Blattern bekleidet ist. Letzte sind sowohl auf 
beiden Flachen, wie auch am Rande, durch kleine Borsten- 
liaare rauh. Die Aehre .wird an kraftigen Bxemplaren hand- 
lang, ist anfangs hellgriin und steht gerade in die Hohe. 
Bald wird sie aber duftiggrtin und hangt nach der Bliithe, 
bei dem Reifen der Samen, stark iiber. Die Klappen oder 
Kelchspelzen der 3—5bltithigen Aehrchen sind lanzettformig, 
mehr oder weniger lang begrannt, zuweilen nur borstig /.u- 
gespitzt und haben einen weisshautigen Rand; die aussere 
ist 5nervig, die innere 3nervig. Die aussere Spelze oder 
Bliithenspelze ist 5nervig, stets begrannt und ihre Granne 
ist von doppelter Liinge ais sie selbst, wird etwa 18—22 Mm. 
lang. Sie sieht der gemeinen Quecke sehr ahnlich, bltiht



ab er spił ter, hat keine kriechende Wurzel, imnier begrannte 
Klappen und sehr lang begrannte Spelzen. Wenn die ge- 
meine Quecke begrannt vorkommt, so bleibt die G ranne 
innner ldirzer ais die Spelze und die Klappen sind dann 
hochstens stachelspitzig, niemals begrannt.

Yorkominen: In Waldern, an Waldbachen, an Zaunen 
und in Gebuschen. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber 
nicht uberall haufig.

B liitheze it: Juni, Juli.
A nwendung: Diese Art kommt niemals auf Feldern 

vor, kann also auch kein Unkraut werden, dient in Waldern 
vielmehr ais nahrhaftes Futtergras und umąueckt sieli nicht. 
Ebenso kann man aber auch ihren Wurzelstock nicht Kir 
die Apotheke sammeln, weil er nur unbedeutende Lange 
besitzt.

A b b ild u n g e n . T a fe l  782.
A Pflan/.e in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen, ebenso; 2 Hiillspelzen 

bei Lupenvergrosseruhg; 3 Bltithe, ebenso.







783. Secale cereale U

JRoggen.

Rhizom jahrig uncl zweijahrig, treibt inelire bis 2 Meter 
hohe, steif aufrechte, locker beblatterte Halnie. Blatter band- 
formig, flach, langscheidig, ab er die Scheiden den folgenden 
Knoten nicht erreichend; Blatthautchen kurz mit sehr kleinen 
Oehrchen; Aehre fingerlang, rauh, fast 4kantig, etwas flach- 
gedrtickt; Hiillspelzen kurzer ais das Aehrchen; Spindel ziihe.

B eschreibung: Die Halnie des Roggens werden 4 bis 
10 Fuss hoch. Sie sind rund, glatt und haarlos, die Bllitter 
derselben etwas scharf, die Aehren haben 4 Seiten und 
4 Kornerzeilen, welches daher konimt, dass sieli immer zwei 
2kornige Grasahrchen wecliselsweise gegeniiber liegen. Die 
2 Bliitliclien der Grasahrchen sitzen nahe aneinander. Ihre 
iiusseren Spelzen sind 5nervig und, laufen in eine gerade 
Gramie aus, die inneren Spelzen sind gleichbreit nnd fast 
2kielig. Die 3 Staubgefasse hangen herab, der Fruchtknoten 
hat einen feinen Haarschopf, die beiden Narben sind federig.

Yorkommen: Das Yaterland ist unbekannt. Bei uns 
wird aber der Roggen schon seit 15 Jahrhunderten cultivirt, 
kani wahrscheinlich durch die Volkerwanderung nach Deutscli- 
land und hat sieli von da aus bis an die Grenze von Schwaben 
und bis gegen den Rhein ais Brodfrucht verbreitet. Aueli



die Schweden, Danen, Norweger, Schottlander, Polen und 
Ilussen essen Roggenbrod, die iłbrigen Yollcer Europens aber 
Weizen- und Dinkelbrod. Der Roggen gedeiht im frucht- 
baren Sandboden am besten, kommt noch am Altenflusse 
Norwegens und auf den hoheren Alpendorfern fort, bltiht 
gemeinlieh im Juni und wird in folgenden Varietiiten gebaut.

a) Som m erroggen, Secale cereale aestivum. Stamm- 
form: Kiirzer, spitzer und lockerer in Aehren, kleiner und 
niehiarmer in Kornern. Die Yegetationsperiode desselben 
dauert gemeinlieh o—6 Monate. Man hat liier: 

u. gemeiner Sommerroggen,
[i. Stauden - Sommerroggen.

//) Win te r  roggen, Secale cereale hibernum. Er wird 
nm Johannis, oder um Michaeli,s gesiiet, und reift er.st im 
kttnftigen Jahre um Johannis oder im August. Seine Aehren 
sind liinger, stumpfer und voller ais die vorige Art und die 
Korner enthalten mehr Mehl. Man theilt ihn ein in:

«. gemeinen Winterroggen,
j3. Johannisroggen. Spielarten des letzten sind:

1. Das russische Staudenkorn,
2. Der norwegische Roggen.

B łu thezeit: Mai.
A nwendung: Den Hauptnutzen gewahrt der Roggen 

ais Brodfrucht, zur Bereitung des bekannten Kornbrannt- 
weins und des Spiritus. Nieht minder benutzt man aber 
auch die Kleie und das Mehl zu erweichenden Umschlagen, 
die gerosteten Brodrinden, in Wasser geweicht, zur Ktihlung 
bei Fiebern, Roggenmehl oder Kleie und Korner zu Vieh- 
futter etc.



A b b ild u n g e n . T a fe l 783.
Al! die Pflanze in natUrl. GrBsse; C Aelire im reifen Zustande, 

ebenso. 1 u. 2 bliihendes und reifes Aehrchen, ebenso, aa  die Hiill- 
spelzen, b b  die Aussenspelzen, cc die Innenspelzen; 3 Blutlie ohne 
die Spelzen, ebenso; 4 Fruclit mit dem Keim (o), die Fruchtschale (a) 
und Samenscbale (b) sind tlieilweis abgezogen, Lupenvergrosserung; 
5 Fruclit von der Yorderseite und Rilckseite, naturl. Grbsse.



734. Elymus arenarius L.

Strandroggen. Stranclgerste.

Das sehr kraftige Rhizom verastelt sich stark und 
knecht auslauferartig weithin im Sande fort, iiberall meter- 
hohe, federkieldicke, anfrechte, rundliche, glatte, kahle, zart- 
gestreifte, locker beblatterte Halme treibend; die ganzePflanze 
ineergrttn; Blatter schmal bandformig, sehr langspitzig, steif, 
stechend, anfangs flach, spater zusammengerollt, mit tief- 
gefurchten Scheiden und langen Blatthautchen; Aehre bis 
fusslang, ttber fingerdick, gedrungen; Aehrchen lanzettlich, 
bis zolllang, an den Enden der Aehre 2zalilig, in der Aeliren- 
mitte 3zśihlig, meist -3bltitłiig, flaumig; Hiillspelzen schmal 
lanzettlich, zusammengedrlickt, auf dem kriiftigen Kieł ge- 
wimpert; Aussenspelze lanzettlich, susammengedruckt, spitz, 
5 nervig, feinhaarig.

B eschreibung: Der weithin im Elugsande kriechende 
Wnrzelstock treibt ans den Knoten Stocke, dereń Blatter, 
Halme und Spelzen eine grtinweisse Farbę liaben. Die bis 
ttber 2 Fuss langen Blatter sind schmal, laufen spitz zu, 
rollen sich bald zusammen und stehen starr aufrecht. Blatter 
und Blattscheiden sind vbllig haarlos und das abgestutzte 
kleine Blatthautchen ist gewimpert. Die Halme werden 
3—4 Fuss hoch, sie sind haarlos, stielrund und tragen eine 

—2/3 Fuss hohe, dichte Aehre. An dem unteren und 
oberen Ende derselben stehen die Aehrchen zu zweien, in 
der Mitte aber zu dreien. Die Aehrchen sind 3 bluthig, zu-
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weilen auch 4 bliitkig, die unterste Bliithe ist stiellos, die 
iibrigen sitzen an einer kurzeń, haarigen Spindel, die oberste 
ist mannlich, die beiden untern sind Zwitterbluthen und 
fruchtbar. Die beiden aussern Spelzen sind gleicli lang, 
schmallanzettlich, lang zugespitzt, langer ais das unterste 
und kiirzer ais das oberste Bluthchen, ihr Rttcken ist mit 
feinen Haaren gewimpert und 3 — 5nervig; die unteren der 
inneren Spelzen sind an der Aussenflaehe fein behaart, liing- 
licli und 5—7nervig.

Yorkommen: Am Meeresstrand und auf den Diinen- 
landschaften in der Nahe desselben. An der Nord- und 
Ostsee, auch hie und da weit landeinwarts auf Diinen und 
Haiden.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Man gebraucht diese Grasart ebenso wie 

A nnnophila  (Arundo) a ren a ria  zur Befestigung des Plug- 
sandes, namentlich bei Auffuhrung von Dammen zum Schutze 
gegen das Wasser, wo es sieli im leichten Sande schnell 
bestockt und nach allen Seiten oft 10 Puss lange Wurzel- 
stoeke treibt. Der Halni bat sehr v.iel Nahrung und wird 
in der Jugend vom Vieh gern gefressen. Im Yolke gelit 
diese Species ebenso wie A nim. a ren a ria  unter dem Narnen 
Sandhafer.

A b b ild u n g e n . T a f e l  784.
AB die 1’flanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen, schwach ver- 

grossert; 2 dasselbe aufgebliihfc, ebenso.



785. Elymus europaeus L.

Waldgerste.

Syn. Hordeum cylindricum Murray. H. silvaticumVil\a,m. 
H. elymoides Vest. H. montanum Schrank. // .  europaewn 
Alłioni. Otwiera europaea Koeler. Triticum silvaticum Salis- 
bury.

Sielit der Gerste sehr ahnlich.]) Rhizom kurz, unge- 
głiedert, dauernd, einen Buscli von Halmen treibend; Halnie 
meterhoch, gestreift, unter den dieht zottigen Knoten mit 
abwarts gerichteten Haaren besetzt; Blatter entfernt, hell- 
griin, flach, kalii, langscheidig; Blatthiiutchen sehr kurz; 
Aelire liber fingerlang, aufrecht; Aehrchen zweibluthig oder 
einbliithig und mit einem Ansatz zur zweiten Bliithe, in der 
Mitte der Aelire dreibliithig; Hiillspelzen neben einander 
stehend, gerade, lineal-pfriemlich, begrannt; Aussenspelze 
rauh, begrannt; Granne doppelt so lang wie die Spelze.

B eschreibung: Die Wurzel ist faserig, treibt aufrechte 
11/2—2 '/2 Fuss hohe, steife Halme, rauhe flachę Blatter und 
2—3 Zoll lange Aeliren. Die Blattscheiden (besonders die 
untersten) sind mit riickwarts stehenden Haaren besetzt; die 
gestielten Aehrchen stehen zu drei, sind hellgriłn und rauh, 
die Kelchspelzen (Klappen) sind am Grunde verwachsen, 
schmal-lanzettfbrmig, verloren 5nervig und endigen sieli in 
eine kurze Grannenspitze. Die iiussere und grossere Kronen-

Mit T r i t ic u m  c a n in u m  Ł. hat sic lceine Aehnlichkeit.
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spelze ist scharf, hautrandig, 5nervig unćl geht in eine Gramie 
aus, welche die Spelze an Lange weit ubertrifft. Samnitliche 
Aehrchen decken die Spindel der Aehre vollkommen.

York o mm en: In Laubwaldungen, besonders in Gebirgs- 
gegenden. Am haufigsten im mittlen und sudlichen Gebiet.

B llithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Gutes Futtergras fur das Wild und die 

W aldweide.
A b b ild u n g e n . T a f e l  785.

AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Drillingsahrchen bei Lupen- 
yergriisserung; 2 die Hiillspelzen, ebenso; 3 Innenspelzen, ebenso; 
4 Bliithe ohne die Spelzen, ebenso; 5 Frucht in der Spelze in natiirl. 
Grosse; 6 dieselbe im Querschnitt bei Lupenvergrosserung, ebenso.

F lo ra  T U I 13



786. Elymus crfnitus Schreber. 

Borstengerste.

Syn. K. intermedium M. B. Hordeum crinitum Desf. 
Ganz von der Tracht einer wilden Gerstenart. Bliitter 

schmal, flach, oberseits zottig; Scheiden kahl; Aehre aufrecht, 
kurz; Aehrchen lbliithig mit Ansatz zu einer zweiten Bluthe, 
gepaart; Htillspelzen gerade, lineal-plriemlich, begrannt; 
Aussenspelze rauh, sehr lang begrannt. Pflanze jahrig.

Yorkommen: Auf Aeckern, Schutt. Im Gebiet nur 
auf der neuen Aufschuttung bei Trient.

Bltith ezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  786.

AB die Pflanze in natflrl. Grosse. 1 Aehrchen, vergrossert; 
2, 3 lnnenspelze, ebenso; 4 Fruchtknoten, ebenso. Nach Beichenbach.
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787. Hordeum vulgare L.

Gerste.

Das jahrige oder zweijiihrige lihizom treibt einige anf- 
rechte, federkieldicke, zwei Fuss lange stielrunde Halnie, 
welche mit entfernt stehenden, langscheidigen, breiten, spitzen 
Blattern besetzt sind; Blatthautchen kurz, fest felilend, aber 
mit breiten und sehr langen Oehrchen beiderseits den Halni 
vdllig umfassend; Aehre fingerlang, gerade; Hiillspelzen sehr 
schmal, lanzettlich, in eine Gramie auslaufend; Aehrchen alle 
gynandrisch, zur Fruchtzeit sechszeilig geordnet, aber zwei 
Reihen beiderseits stiirker heryortretend; Aussenspelze glatt, 
sehr lang begrannt.

Vorkominen: Ueberall kultivirt.
B liithezeit: Juni, .Juli,
A nwendung: Besonders zur Bereitung der Biermaische, 

alier auch zu Brot, Graupen, Gries u. s. w.
Form  en: Yariirt mit schwarzer Aehre und freien, nicht 

an die Spelzen angewachsenen Fruchten. Dahin gehbrt: 
//. vulgare fi. coeleste L.

A b b ild u n g e n . T a fe l 787.
AB die Pflanze in natiirlicher Grosse. 1 Drillingsahrchen bei 

starker Yergrosserung; 2 Bltithe, ebenso; 3 die beiden Geschlechts- 
hiillblatter, elienso. Nach der Natur.



788. Hordeum hexastichon L.

Sechszeilige Gerste.

Aehre dicker, gedrungener; die Aehrchen alle gynan- 
drisch, daher zur Fruchtzeit deutlich sechszeilig geordnet.

Vorkommon: Wird weit seltner angebaut ais die zwei- 
zeilige Gerste, weil sie zwar viele aber nur kleine und dick- 
schalige Frlichte liefert.

B llithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n .

T a fe l  788 I. H ord . h e x a s t i c h o n  L. A Aehre, natiirl. Grosse. 
1 Drillingsahrohen, Lupenvergrossernng; 3 Lagę der Drillingsiihrchen, 
natiirl Grosse.

T a fe l  788 II. H ord. v u l g a r e  L. A Aehre, natiirl. Grosse. 
1 Drillingsiihrchen, vergrossert; 2 Lagę der Drillingsiihrchen, natiirl. 
Grosse. Nach der Natur.
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789 und 790. Hordeum distichon Ł.

Zweizeilige Gerste.

i las mittle Aehrchen gynandriscli, eiformig, begrannt, 
mit aufrechter Granne, die seitlichen Aehrchen mannlich, 
lineal, wehrlos.

Yorlcommen: Wie die ubrigen Gerstenarten cultivirt. 
Diese ist die wichtigste Culturgerste.

B liithezeit: Juni, Juli.
Form en: Hordeum distichon L. Gemeine, zw ei

zeilige G erste, g rosse Gerste.
A rtkennzeichen. Die seitenstandigen der zu dreien 

steli enden Aehrchen sind mannlich und grannenlos, die 
mittlen nur sind fruchtbare Zwitter und langbegrannt, die 
Grannen liegen der Hauptahre an. Man baut hiervon folgende 
Abarten:

a. Hordeum distichonnutans, die gem eine zw eizeilige 
G erste, Z iel- oder Z eilgerste , F riih g e rs te , M iirzgerste, 
mit in der iteife nickenden Aehren und beschaalten Frttchten. 
Ihre Cultur erstreckt sieli Liber das ganze hilgelige Deutsch- 
land und Liber die Theile der Ebenen, wo ein besserer Boden 
liegt. In ThUringen ist sie die einzige allgemeine Gerste.

b. Hordeum distichon erectum, die kurze zw eizeilige 
oder H ain fe lder G erste, auch S tau d en g erste , B la tt-  
ge rs te , S p iege rs te , mit aufrechten, auch in der Iteife nicht 
nickenden, gedrungenen Aehren, dereń Grannen nur wenig 
abstehen und dadurcli eine Mittelform zwischen Hordeum



distichon und der folgenden Species, Hordeum Zeocriton 
bilden, daher auch wohł Hordeum Pseudo-Zeocriton genannt. 
ihre Fruchte sind beschaalt. Ihre Cultur kommt namentlich 
in Mitteldeutschland, wiewohl immer nur stellenweise und 
namentlich da vor, wo man das Knicken der Aehren von 
Hordeum nutans durch Sturm oder Schlagregen zu fiirchten 
hat.

c. Hordeum distichon nudum, nackte zw eizeilige 
Ger.ste, K affeegerste , W eizengerste, zw eizeilige 
H im m elsgerste , polniscłie, russische, agyptische 
G erste, mit in der Reife nickenden Aehren und schaallosen 
Friichten, sogenannten nackten Kornern. Ihr Anbau ist 
wiederholt empfohlen worden, nirgends ist sie aber allgemein, 
immer wird sie nur stellen- und versuchsweise angesaet, weil 
sie sehr guten Boden verlangt, dem Vogelfras.se und dem 
Ausfallen der Korner sehr ausgesetzt ist.

Die Bartgerste: Hordeum Zeocriton L. unterscheidet 
sich dadurch, dass die Grannen tacherartig ausgebreitet sind.

A b b ild u n g e n .
T a fe l  789. H ord . d is t ic h o n  L. A Aehre, naturl. Grosse.

1 weibliches Aehrchen, (ibenso; 2 u. 3 desgl., vergrossert; 4 inann- 
liches Aehrchen, ebenso.

T a fe l  790. H ord . z e o c r i to n  L. A Aehre, naturl. Gr8s.se.
X, 2, 3 Aehrchen, yergrossert. Naeb der Natur.





791. Hordeum strictum Desf.

Steife Gerste.

Syn. H. bulbosum Bertoloni. H. nodosum Sav.
Halni am Grandę knollig aufgetrieben; Blatter sehr 

lang und schmal bandfórmig, schlaff; Aehre langgestreckt, 
wie der Halni aufreeht; Aehrchen lanzettlicłi, das niittle 
gynandrisch, mit aufrechter Gramie, die seitlichen mannlich, 
grannenlos; Grannen der Hlillspelzen liinger ais die Aehrchen. 
Rhizom dauernd.

Vorkommen: Auf Graspliitzen. In Istrien und bei 
Preussisch Oldendorf in Westphalen, ani letztgenannten Ort 
wohl angesaet.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l 791.

AB Pflanze in naturl. Grosse. 1 Aehrchen, vergrossert. Nach 
Reichenbach.



792. Hordeum murinum L.

M&usegerste.

Das jahrige, kurze, ungegliederte Bluzom bildet einen 
Biischel aufrechter oder aufsteigender, fusshoher, gestreifter, 
bis dicht unter die Aehre mit Blattscheiden besetzter Halnie; 
Blatter bandformig, gegen die Basis etwas breiter, am Ende 
langspitzig, scharfrandig, etwas behaart; Blatthautchen ver- 
schwindend kurz, aber die Oehrchen sehr stark entwickelt, 
den Halni umfassend; Aehre fingerlang, gerade, undeutlich 
sechszeilig, zuletzt etwas geneigt; Spindel zerbrechlich; Aehr- 
chen alle begrannt, das mittle gynandrisch, die seitlichen 
mannlich; Hiłllspelzen des gynandrischen Aehrchens lineal- 
lanzettlich, gewimpert, in eine lange Borste auslaufend, die 
Aussenspelze lanzettlich, schmal, mit einer nocli langeren 
rauhen Granne endigend, ihre Innenspelze lanzettlich, kiirzer, 
stiunpf; Antheren kurz mit langen feinen Filamenten, Frucht- 
knoten haarig; Hiillspelzen der mannlichen Aehrchen borst- 
lich, rauli, die inneren auf einer Seite gewimpert, beide am 
Grunde verwachsen; Bliithenspelzen gestielt; Fruchtknoten 
verkummert, ohne Mundungslappen.

B eschreibung: Die Wurzel, aus fadenformigen feinen 
licht briiunlichen, oft dicht zottigen Wurzelfasern zusammen- 
gesetzt, treibt einen Busoli von Stengeln, welełie theils gerade 
stehend, theils durcli knieformige Beugungen an den untern 
Gelenken etwas aufsteigend sind, eine Hohe von , 1 J/2 Fuss
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erlangen, an den Knoten etwas verdickt und gelblich, iibrigens 
ganz glatt und kalii sind. Dem grossten Tlieil nacli sind sie 
von den Blattsckeiden bedeckt, die bei den obern Blattem 
ein kleili wenig aufgetrieben, sonst kalii und glatt sind. Das 
Blatthautchen ist ein kurzer weisshautiger, gerade abge- 
stutzter, unregelmassig tein gezahnelter Rand. Die Blatt- 
platte ist breit linealiscli, lang und spitz-zugespitzt, am 
Grunde mit 2 fast weissluiutigen, spitz-zugespitzten, die 
Scheide umfassenden und sieli kreuzenden Oehrchen, auf 
lieiden Flachen und am Rande scharf, oben mit einzelnen 
weissen Haaren, unten mit vortretendem Mittelnerr. Die 
Aehre 3—4 Zoll lang, wenig aus der letzten Blattscheide 
mit ihrem Stiel lierrortretend, fast gleichiniissig lang ge- 
grannt, die Grannen etwas abstehend. Die kurzeń Glieder 
der Spindel zusammengedriiekt, am Rande diclit gewimpert. 
Die Aehrclien 1 bliithig, mit dem Rudiment der zweiten 
Bliithe in Gestalt einer feinen kurzeń Gramie, fast etwas 
gestielt, die seitliclien mannlich oder geschlechtslos, ilire 
Grannen nicht kurzer ais die der mittlen. Die HttlLspelzen 
linealiscli, in eine lange Gramie ausgehend, die des mittleren 
Aehrcliens etwas breiter und unten breit gewimpert, die der 
seitliclien gar nicht oder unvollstandig gewimpert, scharf, 
alle von ziemlich gleicher Lange ab er kurzer ais die Grannen 
der BlUmchen und vor diesen neben einander stehend. Die 
aussere Bliithengranne des MittelblUmcheiis lanzettlich, in die 
Gramie spitz auslaufend mit starkem Mittel- und 2 schwachen 
Seitennerren, die der seitliclien schmaler und kleiner. Die 
Schuppchen schmal und sehr spitz mit wenigen Harchen. 
Die von den Spelzen umgebene Frucht schmal elliptisch,



a uch an der Spitze etwas behaart, gelblich mit einer Furche 
nach innen.

Yorkommen: An sterilen Orten, auf Sehutt, an Zamień, 
Wegen etc. Durch das ganze Gebiet und an den meisten 
Orten gemem.')

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Ein hartes und geringes Futtergras. Die 

Mause gehen der Fruclit nach, darauf bezieht sieli der Name.
Form en: In Siidtirol liiidet sieli eine Form mit brei- 

teren Htillspelzen, welche bei dem Mittelahrchen beide, bei 
den Seitenahrchen die aussere gewimpert sind; alle Aussen- 
spelzen begrannt. Sjm. II. pseudo-murinum Tappeiner.

1) Der Marne der Floristen „ MauergerstoJ i.st eine falsche Ueber- 
setzung. Auf Mauern komint das Gras selten oder niemała vor.

A b b ild u n g e n . T a fe l 792.
ABC die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 die Drillingsahrehen;

2 Bliithe bei LupenvergrOsserung; 3 uud 4 die Frueht von beiden 
Seiten in natiirl. Grosse.
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Wiesengerste.

Syn. H. pratemc Hudson. H. nodosum M. B. H. mu- 
rinum [■). L.

l)er vorigen sehr ahnlich, aber abgesehen voin ver- 
schiedenen Staudort durch folgende Merkmale leicht unter- 
scheidbar:

Halnie im oberen Theil nackt, daher die Aebre hocb 
iiber die Blatter hervortretend; Blatter fast kalii; Hiillspelzen 
aller Aebrchen borstlicb, raułi, aber nicht gewimpert; Grannen 
der seitlicben Bliithen kiirzer. Rhizom dauernd.

B escbreibung: Der Wurzelstock liegt scbief in der 
Erde, besteht aus einigen nahe beisammenstehenden Knoten, 
von welcben sieli der unterste nicht selten zwiebelartig ver- 
diekt. Die Halnie steigen sclilank und diinn l 1,^—2 Fuss 
boeli empor, haben rundę, weder bauebige, nocb erweiterte, 
aber geriefte Blattscheiden und der vollkommen entwickelte 
Halni steigt nocb so hoch iiber die oberste Blattscheide 
empor, dass die gewohnlich 1 ‘/2 Zoll, zuweilen auch 2 Zoll 
lange Aehre handbocb und hoher noch iiber das oberste 
Blatt des Halmes zu stehen kommt. Halnie, Blatter und 
Aehren haben ein mehr blaulicbes Glriin, letzte sind zu
weilen sogar rothlich. Die Seitenahrchen der zu dritt 
stehenden Grasahrchen sind etwas gestielt, innner jedoch 
kiirzer begrannt, und tragen taube (geschlechtslose) Bliitben, 
die Grannen sind nur 11—18 Mm. lang. — Dieses Gras



scheint aber durch den mehr feuchteren oder mehr trock- 
neren, salzigen oder salzlosen Boden yielen Abanderungen 
unterworfen zu sein, denn an der Meereskttste findet man 
z. B. Wiesengerste mit aufsteigenden, geknieten, nur fuss- 
hohen Halmen, welche das gedrungene Ansehen der Miiu.se- 
gerste haben, aucli mit ihrer Aehre nahe der obersten Blatt- 
seheide sitzen und nicht geschleclitslo.se, sondern mann- 
liche Seitenahrchen besitzen. Audi iindert dieses Gras in 
der Behaarung, indem man glatte und feinhaarige Blatt- 
sclieiden, liaarlose und feinhaarige Spelzen, haarlose und 
wellige Spindel findet.

Vorkommen: Auf guten, etwas feuchten oder frischen 
Wie,sen, besonders liaiifig in Auen- und Niedermigswiesen 
besserer Qualitaten, in Thtiringen nicht selten, ebenso hiiufig 
im Norden Deutsdilands, weniger gemein im Siiden, wo es 
nur stellenweise vorkommt. Es vertrśigt aucli Salzboden 
und vegetirt sowohl auf Salinenwiesen ais auf Strandwiesen.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein gutes Futtergras.
Form en: /k marinim  Koch. Seitliche Aelirdien etwas 

behaart. Syn. H. maritimum Roth.
Abbi ldungen .  Tafe l  793.

A b die P iianze in natiirl. Orosse. 1 Drillingsiihrchen bei Lupen- 
vergr8sserung.



W/, ty }a ///(//< '« e
/ i  ■ -̂ Yr i (/c a  cc(rc  ,

m . <’///// n t f f ł - / Y f '/ / / ( n H  Y / ,y / ,

S h ra n i tg u ro U '.



794. Hordeum maritimum Withering. 

Meerstrand- Gerste.

Syn. H. geniculatum Allioni. Ii.  rigidmn Kotli.
Rhizoni jahrig, treibt zahlreiche in einem Kreis aus- 

gebreitete fingerlange, im unteren Theil liegende, fast bis an 
die Aelire mit Scheiden und Blattern besetzte Halnie; Blatt- 
spreite burz, breit, lanzettlich; Scheiden, besonders die oberste, 
etwas aufgeblasen; Aehrclien alle begrannt; Hiillspelzen aller 
Aehrchen rauh, die inneren der seitenstandigen Aehrclien 
halblanzettlich und etwas gefliigelt, die Libr i gen borstlich, 
alle begrannt aber nicht gewimpert; Granne der Aussenspelze 
der gynandrischen Bliithe etwa von der Liinge der Granne 
der Hiillspelzen, Granne der mannlichen Bliithen kiirzer.

B eschreibung: Ans der faserigen Wurzel konimen 
mehre Halnie, welclie, nebst ihren Blattern, eine graugriine 
Farbę haben. Sie sind gekniet, die Kniestiicke sind hin und 
her gebogen, das unterste liegt gewohnlich ani Boden und 
der ganze Halin erreicht in der Kegel nur ’/3 — 2/3 Fuss 
Hohe. Die weichhaarigen Blattscheiden sind bauchig, be- 
sonders mich oben, die Blattliachen lineal-lanzettlich, spitz, 
oberseits rauh und griin, unterseits glatt und graugriin. Die 
Blattfliiche des obersten Blattes ist kiirzer ais die Blatt
scheiden und die Aelire sitzt umnittelbar an der Blattscheide 
oder steht von ihr nur durch ein sehr kurzes Halmstuck ab. 
Die Aehre ist gewohnlich nur zolllang, wird uberhaupt wenig 
liinger, ist durch feine Filzhaare graulich-griin und hat, ans-



gewachsen, eine melu- kegelformige Gestalt. Die Seiten- 
bltithchen sind immer taub, haben namlich nur mannliche 
Organe, sind auch kttrzer in allen Theilen ais die Mittel- 
bllitłie, besonders jedocli durch die Gramie und besitzen 
nach innen eine Klappe, die nicht grannenartig, sondern 
lanzettlich ist. Das ist das wesentliche Kennzeichen diesel- 
Species, welche im Ganzen den Habitus von H or denni 
murinum besitzt und aucli mit ihr zugleich bliiht, obschon 
sie in allen Theilen nicht die Lange der Hordeum  m urinum  
hat, sieli auch durch ein Graugriin und durch den selir ge- 
knieten Halin auszeichnet.

Yorkommen: Am sandigen Meeresstrand, auf Marschen 
und Marschwiesen. An der Adria und zerstreut an der 
Nordseekiiste in Hannover, Oldenburg, Schleswig, Holstein, 
und verschleppt an der neuen Ballaststelle bei Warnemimde 
an der Ostsee.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A bb ild u n g en . T afe l 794.

AB Pflanze in naturl. Grosse. 1 Drillingsahrclien bei schwacher 
Lupenvergrf5sserung.
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795. Lolium perenne L.

Lolch. Englisches Raigras.

Das kurze, ungegliederte, dauernde Rhizom treibt zahl- 
reiche, zuletzt einen grossen Buschel bildende Halnie und 
bisweilen kurze Auslaufer; Halnie bis zwei Fuss lioeli, auf- 
recht, bisweilen am Grund aufwartsgebogen, stielrund, glatt, 
glanzend, kalii, zartgestreift; ausser den Habnen oft zahl- 
reiclie Blattbtiscliel; jungę Bliitter einfach zusammengefaltet, 
zuletzt flach, sclimal bandformig, kalii, glatt, glanzend; 
Sclieiden ziemlich anliegend, glatt, gestreift, etwas flacli- 
gedriickt; Blatthautchen kurz; Aehre zweizeilig, fingerlang; 
Spindel wellig; Aehrchen mehr oder weniger zahlreicli, etwas 
entfernt oder mehr zusammengedrangt, wechselstandig, 7- bis 
15blutliig, lanzettlich, flach, grannenlos; Hflllspelze lanzett- 
lich, weissrandig, gestreift, die obere, nach innen gerichtete 
Hiillspelze fehlgeschlagen oder sehr klein, nur am End- 
alirchen stets beide Httllspelzen entwickelt; Aussenspelze 
5nervig; Innenspelze fast gleichlang.

B eschreibung: Die Wurzel, aus feinen, astigen und 
wurzelhaarigen Fasern bestehend, treibt mehre Stengel und 
Blattbttschel, welche bald mehr, bald weniger aufsteigend 
sind. Die Stengel von wenigen Zollen bis uber 1 1(2 Fuss iiocli, 
aus etwa 5 Gliedern mit verdickten, meist lirami gefiirbten 
Gelenken bestehend, sind am untern Theile meist gekniet 
gebogen, aufsteigend, zuweilen audi iistig, rund, kalii und



leicht gestreift; die Blattplatte ist gesiittigt griin, bald liinger, 
baki kurzer, linealisch oder etwas lanzettlich, spitz, mit unten 
vortretendem Mittelnerven, bald fast glatt, bald deutlich auf 
beiden Flachen und am Rande scharf, in jungem Zustande 
auf der Mittelrippe zusammengelegt. Die Aehre wird bis 
8 Zoll lang, die Aehrcben steli en zweizeilig, mit ihrer 
schmalen Seite gegen die Spindel, welche kier eine schwaclie 
Aushohlung zeigt, dereń Rander scharf sind. Die aucli beini 
Dliiheii aufrecht stehenden Aehrcben sind zu einigen 20 an 
einer Aehre. Die Htillspelze ist etwas iiber ein Drittel kleiner 
ais das Aehrchen, griin, mit weisslichem Rande, weissem 
Mittelnerven und 6 — 8 seitlichen hellgriinen Nerven, kalii 
und unbegrannt. Die aussere Bliithenspelze ist ihr iihnlich, 
aber bleicher, 5nervig, mit weisshiiutiger unbegrannter oder 
kurzbegrannter Spitze; die innere Spelze an dem hiiutigen 
Rande neben ihren beiden Nerven etwas scharf. Die Schiipp- 
chen lanzettlich. Die Staubbeutel langlich, gelb. Der Frncht- 
knoten kahl. Die Frucht von den Spelzen umschlossen, 
schmal elliptisch, unten spitzer, etwas zusammengedriickt, 
braun oder braunviolett.

Yorkommen: Auf Wie,sen, Triften, an Wegen, an den 
Randem der Getreidefelder. Durch das ganze Gebiet gemein.

B liithezeit: Mai, Juni, und hiiufig im Herbst zum 
zweiten Mai.

A nw endnng: Eines der besseren Futtergraser und das 
vortreff'lichste Gras fiir Rasenflachen in Giirten und Park- 
anlagen. An Getreidefeldern sołlte man es sorgfaltig aus- 
rotten, da es den Roggen mit Mutterkorn versorgt, ebenso 
wie die Quecke den Rost auf den Feldern verbreitet.



Form en: Yariirt mit 3—dbltithigen Aehrchen. Syn. 
L. tenue L. Ausserdem kommt es mit sehr fłachgedriickter, 
mit zusammengedruckter und mit astiger Aehre vor. Mit 
Festuca elatior L. und mit F. gigantaa Yillain bildet es 
Bastarde.

A b b ild u n g en . T afe l 795.
AB die Pflan/.o in natiirl. Griisse; C Spitze der abgebluhten 

Aehre, ebenso. 1 Blflthe bei Lupenyergrosserung; 2 dieselbe ohne 
die Spelzen, ebenso; 8 Frucht in natiirl. Griisse; 4—6 dieselbe ver- 
grossert von verschiedenen Seiten.

T lora  V III. 14



796. Lolium italicum A. Br.

Italieniseher Lolch.

Syn. L. Boućheanum Kunth. L. multiflorum Lamark.
Ist der vorigen sehr ahnlich, aber hochwuchsiger; die 

jungen Bliitter zusannnengerollt, sehr lang und glanssend.
B eschreibung: Dieses Gras hat in der Jugend grosse 

Aehnliclikeit mit L. perenne, die Bliitter der unfruclitbaren 
Triebe rollen sieli aber ein und die Triebe selbst stehen 
gerade aufrecht empor. Es wiichst viel rascher ais L. pe
renne, hat auch ein lichteres Grilli, doch werden die Halinę 
wenig hiilier, die Aehrchen wenig liinger und die Gras- 
ahrehen, liis '/2 Zoll lang, haben iihnliclie Gestalt, stehen 
jedoch in der Bliłthezeit imnier ab. Die Aehre misst ge- 
meinlich nur bis 7 Zoll, doch giebt es auch Aehren von 
9 Zoll Liinge, an welchen die Grasahrchen weitliiufiger 
stehen ais bei kiirzeron. Gewolnilich ziililt man an einer 
Aehre 15—19 Aehrchen. Sie haben eine lanzettliche Form, 
die unteren Bliithen sind ilicht selten grannenlos, die oberen 
aber mindestens grannenspitzig und meistens kurz begrannt. 
Die hin und hor gebogene Spindel ftihlt sieli mehr oder 
weniger riickwarts scharf an, dagegen ist der Halni stets 
glatt, die Bliitter jedoch sind auf der Oberflache und an den 
Kanten sehr rauli.

Vorkommen: Nicht in Deutschland einheimisch, aber 
sehr hiiulig cultivirt und zeitweise auch verwildert zu finden.





Es ist, in Deutschland wenigstens, stets nur einjahrig, gelit 
nichfc allein wegen der Winterkalte, sondern audi selbst bei 
Schutz vor dem Froste aus und unterscłieidet sieli schon 
dadurch von Lolium peremie.

B lu tliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein vortreffliches Futtergras, zurSommer- 

kultur auf Feldern mehr zu empfehlen ais L. perem ie Ł.
A bbildung . Tafel 796.

AB die Pflanze in natiirl. G-rosse; 1 Aehrchen, desgleielien.



797. Loiium multiflorum G-audin.

Vielbluthiger Lolch.

Nichtbliihende Blattbiischel fehlen; Blatter breit, flach; 
Hiillspelze sehr kurz; Aehrchen zahlreich, nach vorn ver- 
schmalert, spitz, 12-—20bliithig; Bliithen lanzettlich, diclit 
dacliig, (lie oberen begrannt.

Yorkommen: Auf Aeckern der sikllichen Schweiz. 
B liithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g en . T afe l 797.
AB dio Pflanze in natfirl. Grosse. 1 Blatthiiutch(3n, ebeuso. 

Nach Reich enbach.
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798. Lolium rigidum Gaudin.

Stęifer Lolch.

Sterile Blattblischel fehlend; Rhizom jśihrig; Iliillspelzen 
liinger ais das halbe Aehrclien oder mindestens so bing; 
Aelirclien 5—lOblutłiig, stumpf; Bliitken lanzettlich, grannen- 
los; Halm selir wenig beblattert.

Yorkommen: Auf ti-ocknen Wiesen, an Wegen. Im 
Gebiet nur an der Stidgrenze bei Triest, Fimne, im Aosta- 
thal in Piemont.

B liitbezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 798.

AB die Pfianze in natiirl. GrSsse. 1 Blatth&utchen, ebenso. 
Nacli Reiclienbach.



799. Lolium arvense Schrader.

Ackerlolch.

Syn. L. remotum Hoffmann. L. linicolum A. Br. L. 
link ula Sonder.

Rhizom jahrig, ohne sterile Blattbiischel, nur wenige 
aufrechte, stielrunde, gestreifte, glatte, selir locker beblatterte 
Halnie treibend; Hiillspelzen meist so lang wie das Aehrclien, 
mindestens liber halb so lang; Aehrchen langlich-eiformig; 
Bliithen zuletzt eirund, begrannt oder fast grannenlos.

Beschreibung: Die kleine, faserige Wurzel treibt mit 
dem ersten Knotenstocke schiefe oder gebogene, dann auf- 
recht emporgerichtete, rundę, glatte, selten etwas ranlie 
Halnie, welche gewbhnlich vier Knoten besitzen, niemal,s 
nnten verastelt sind, aueh keine unfruchtbaren Halmtriebe 
besitzen, wie das jederzeit bei L. perenne der Fali ist. 
Seine Holie richtet sieli nach dem Lein, den er vor dessen 
volliger Grosse mit seiner Aehre zu iiberragen pflegt. Ge- 
meinlich misst der Halin sammt der Aehre 2 1/2 Fuss. Die 
Blatter werden nicht iiber 6 Zoll lang, sind flach, hellgrun, 
verwelken baki, indem sie sieli zusammenrollen und ruck- 
warts biegen. Noch ehe die Bliithe des Halmes beginnt, 
sieht man in der Regel die Blatter bis auf das oberste zu- 
sammengerollt. Indessen hiingt das friihere oder spiite Ver- 
welken der Blatter vom Stande des Leines ab. Je dichter die 
Leinsaat, desto schneller schiesst der Halni dieses Grases empor, 
desto zeitiger welken die untersten Blatter; je lockerer der
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Leinbestand, urn so robuster wird diese Pflanze. Nur an 
Exeinplaren im lockeren Leinbestande gewaclisen bemerkt 
man Rauhheit des Halmes und der Blattscheiden. Die Aehre 
besteht gemeinlich ans 9—12 Aehrchen, welche in ihrer 
Reife nur 5—14 Mm. messen. Die Klappe des Aehrchens 
ist begrannt und unbegrannt. Im ersten Palle ist sie nur 
kurz und entspringt unter der Spitze der 5nervigen ovalen 
Bliithenspelze. Die ganze Aehre dieses Grases halt 4 bis 
6 Zoll, selten mehr.

Yorkommen: Auf Leinackern, besonders Sandboden. 
Durch das Gebiet zerstreut.

B lu thezeit: Je nachdem der Lein friiher oder spater 
ausgesaet wurdo, vom Juni bis in den August.

A nwendung: Ais Unkraut im Lein bei den Landleuten 
verhasst; angeblieh werden die Fruchte von den Vogeln 
ebenso wie diejenigen des Tauinellolchs yersclnnaht.

Form en: (3. complanatum Koch. Aehrchen breiter, mit 
abstehenden Blttthen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  799.
A unterer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; B Aehre eines 

begrannten Exemplars, ebenso; C Aehre eines grannenlosen Exemplara, 
desgleichen. 1 Blatthautchen bei Lupenvergrosserung; 2 u. 2» Aussen- 
spelze von vorn und hinten, ebenso.



800. Lolium temulentum L.

Taumellolch.

Syn. Lolium annuum Lamark. Graepalia temulenta 
Schrank.

Das jiihrige Muzom treibt nur einige aufrechte bis 
meterhohe, ani Ende ubergebogene, stielrunde, glatte, ge- 
streifte Halinę, aber keine steriłen Blattbiischel; Bliitter ziem- 
licli breit bandformig, flach, spitz, gestreift, schartrandig, 
langscheidig und entferntstehend; Aehre bis fusslang, mit 
welliger Spindel; Aehrchen wechselstiindig, angedriickt, flach, 
glatt; Htillspelze liinger ais das Aehrchen; Aussenspelze 
breit, gedunsen, kiirzer oder liinger begrannt, zuletzt eirund.

B eschreibung: Aus der faserigen Wurzel, dereń 
Wurzelfasern etwas stark, dicht wollig und schmntzig gelb- 
lich sind, und aus niehren der unteren Knoten entspringen, 
erhebt sich ein einzelner oder ein paar Stengel von 1 bis 
1 Y2 Fuss Hohe, welche gerade, aufrecht, bald scharf, bald 
glatt sind, und gewolmiich nur 8 oder 4 Gbioder zeigen. 
Die Blattscheiden sind bald scharf, bald glatt, etwas gefurcht; 
die Blattplatte ist bald kiirzer, bald liinger, breit linealisch, 
lang und spitz zugespitzt, ani Grunde etwas verbreitet, fast 
wie stengelumfassend, auf beiden Flachen und am Bandę 
sehr scharf. Das Blatthautchen ist ein kurzer weisshautiger, 
am Bandę unregelmassig, ein wenig gekerbt - zerfressener 
Streifen. Die Aehre zweizeilig zusammengedruckt, rneist aus
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10—-15 wechselnd gestellten, ziemlich anliegenden, unten 
schmalern, oben breiter werdenden Aehrchen. Die Spindel 
gegliedert, die Glieder zusammengedruckt, auf der einen Seite 
schwąch concav, auf der andern schwach convex mit scharfen 
Riindern oder ganz scharf, etwas gebogen. Hiillspelzen sehr 
ungleich, die nach aussen liegenden sehr gross, den Bltimchen 
an Liinge gleicli oder sie etwas tiberragend, durch die 7 vor- 
tretenden Nerven gefurclit, glatt oder sehiirflich, lanzettlicli 
nach oben sieli bing verschmalernd, spitzlich, aber welirlos; 
die innere sehr ldein, etwa 1 Mm. lang. Bllimchen gewohn- 
lich 5—7, das unterste nach innen liegend, elliptisch, be- 
sonders bei der Fruchtreife etwas bauchig; die iiussere Spelze 
seharflich, in eine lnehr oder weniger starkę und lange G ranne 
auslaufend, 5nervig, die 3 mittlen Nerven oben zusammen- 
laufend, der Rand weisshiiutig; die innere Spelze 2nervig, 
an den Ner ren scharf; die Schiippchen lanzettlicli mit eineni 
Zahn nach aussen. Die Fracht kalii, breit elliptisch, fast 
wie eine kleine Weizenfrucht, von den Spelzen, denen sie an 
Liinge gleicht, umschlossen.

York o mm en: Auf Aeckern zwischen Winter- und 
Sommer-Getreide, besonders zwischen Hafer, Gerste und 
Weizen, selterier bei Htllsengewachsen vorkommend.

B lu tliezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die Fruclite dieses Grases wirken bei 

Menschen und bei den meisten Thieren ais ein narcotisch 
entztindliches Gift und sollen durch die Gahrang und Warme, 
z. B. in warmem Brodę, Mehlbrei und gegohrnem Getriinke 
besonders, nur noch giftiger werden. Schleunige Anwendung 
von Brechmitteln, sodann laue milde Getriinke, auch iiusser-



liche und innerliche Anwendung von Sauren, besonders von 
Pflanzensiiuren dienen ais GegenmitteL Audi vom Stroh ist 
angegeben, dass es Kiilber todte.

Form en: speciosum Koch. Scheiden und Halnie
glatt. Syn. L. speciosum Steven. L. speciosum var. mimo 
glabro Koch Synopsis ed. 1. L. temulentum [i. aruense 
Babington. L. awense Withering.

7. robustum Koch. unterscheidet sieli von der vorigen 
Form, der sie sehr ahnlich ist, durcli rauhe Halnie und 
Scheiden.

A b b ild u n g e n .
T a f e l  800 I. L o liu m  te m u le n tu m  L. in gewohnliclier Form. 

AB die Pfianze in natiirl. Gros.se; C Ende der Fruehtiihre, ebenso.
1 Aussenspelze zur Fruelitzcit bei Łupenvergrosserung; 2 Frueht, 
desgleichen.

T a fe l 800 11. Die Form [i. s p e c i o s u m  Kocli. A oberer Halm- 
theil in natiirl. Grosse. 1 Aehrchen einer grannenlosen Form, ebenso.
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801. Aegilops ovata L.

Eirunder Walch.

Syn. A. geniculata Roth. Phleum Aegilops Scopoli.
Rhizoin jiihrig, mehre bis fusshohe, aulsteigende, stiel- 

runde, gestreifte, kahle, weitlaufig bebliitterte Halnie treibend. 
Bliitter kurz, last dreieckig, abstehend, spitz, flach, scharf- 
randig, haarig; untere Scheiden behaart, die oberen etwas 
gedunsen; Aehre kurz, eirund, aus 3 bis 4 eirunden 3- bis 
4bliithigen Aehrchen bestehend; die beiden unteren Bliithen 
sitzend, gynandrisch, die oberen gestielt, mannlicli; das oberste 
Aehrchen steril, meist zweiblufchig; Hullspelzen gleichlang, 
gewolbt, undeutlich gestielt, kurzhaarig, meist alle vier- 
grannig, abwechselnd stark und żart gestreift; Grannen aller 
Aehrchen fast gleich, vom Grand an ani Rundę rauli; A.ussen- 
spelze 2—3grannig; Grannen etwas abstehend, weit langer 
ais die Spelze.

Yorkom men: In Weingarten und auf Kultur land. Im 
Gebiet nur an der Stidgrenze: Littorale, Istrien, Fiume.

B ltithezeit: Mai.
A b b ild u n g e n . T a f e l  801.

A die Pflanze in */2 natilrl. GrOsse. 1 Hilllspelze mit 4 Grannen, 
nattirl. Grosse; 2 der untere Theil derselben bei Lupenvergr5aserung; 
3 Basis einer Granne, stllrker vergrossert; 4 gynandrisobe Bliitlie aus 
dem untersten Aehrchen, natur], Grosse; 5 Basis der Aussenspelze bei 
Lupenvergr8sserung; 6 Innenspelze, desgleiehen. Nach Sturm’s Flora.



802. Aegilops łriaristata W.

Dreigranniger Walc] i.

Syn. A. ovata Roth. A. neglecta Req.
Der vorigen sehr almlich, aber die Aehren grosser und 

langer begrannt. Halni iiber fusslang, gerade, aufrecht, 
schlank; Aehren eirund, nacli oben verschmalert, 4—5ahrig; 
Hiillspelzen auf' dem Riicken durch kurze, dicke, starre 
Borsten selir scharf, alle 2—3grannig; Grannen sammtlich 
fast gleichlang, ani Rande ihres Grundes kahl; Aussenspelze 
sehr lang 2—3grannig.

Yorkommen: Mit der vorigen.
B liithezeit: Mai.

A b b ild u n g e n . T a fe l 802.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse. 1 Aussenspelze, 

vergrOssert; 2 Innenspelze, vergrossert und in natiirl. Grosse. Naeli 
Reichenbaeli.
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803. Aegilops triuncialis L.

Langgranniger Walcb.

Von A. ovata L. verschieden durch hohere Halme, eine 
doppelt 80 lange cylindrische 5 —6 iihrige Aehre, durch das 
sehr kurze gekerbte, nicht lang gewimperte Blattliiiutchen. 
Alle Hllllspelzen dreigrannig oder die der untersten Aehrchen 
zweigrannig, die Grannen der obersten Aehrchen doppelt so 
lang; Aehrchen 3—4bliithig, die beiden untersten Bltithen 
fast sitzend, gynandrisch, das dritte gestio]t, feinhaarig, mann- 
licli, das vierte, wenn vorhanden, ein steriler Ansatz; Aussen- 
spelze zweizahnig, Zahne spitz oder kurz begrannt.

Yorkommen: Auf Kulturland, an Wegen. Im oster- 
reichischen Littorale, bei Triest, Fiume und auf den Inseln.

B liithezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  803.

A die Pflanze in V‘2 natflrl. Grosse; B Aehre in natiirl. Grdsse. 
1 Hiillspelze aus den obersten Aehrchen, ebenso; 2 dereń Basis ver- 
grossert; 3 Bliithe in natiirl. GrOsse; 4 Spitze einer Aussenspelze aus 
dem obersten Aehrchen, stark vergrossert; 5 u. 6 Aussen- und Innen- 
spelze aus der M itte der Aehre, schwaeher vergrossert. Nach Sturm’s 
Flora.



Syn. Ilottboellia incurvata L. fil. Aegilops incuwata L.
Ophiurus incumatus P. B. Agrostis incuwata Scopoli.

Rhizom jahrig, einen oder einige bis fusslange, iistige, 
liegende, mit den Aeliren bogig aufsteigende, etwas ftaeh- 
gedruckte kahle Halnie treibend. Blatter kurz und sclimal 
bandformig, flach, spitz; Scheiden zusammengedrlickt, nach 
oben etwas erweitert; Błatthautchen sehr kurz; Aehre faden- 
formig, gebogen, mit rundlicher, gestreifter, unter den Aehr- 
chen etwas geschwollener, wechselseitig in den Aushohlungen 
die Aehrchen tragender Spindel; Hiillspelzen zwei, gleicli- 
lang, spitz, beide neben einander vor dem Aehrchen stehend 
und dasselbe deckend, zur Bliitliezeit ahstehend, langer ais 
die Bltithe; Bliithe durchsichtig, liautig; Aussenspelze etwas 
gedunsen, gegen die Spindel gerichtet; Innenspelze etwas 
ktirzer, schmiiler, nut gespaltener Spitze.

Yorkommen: Sandige Orte am Meeresstrand. Istrien, 
auf dem Priwal, bei Hasso w, Wismar, im Holsteinischen, 
Inseln Rom, Silt, Monkgut.

B liitliezeit: Mai.
A b b ild u n g e n . T a f e l  804.

A die Pflanze in natflrl. Grosse. 1 Declcblatt, vergrossert; 2 ein 
Theil der Spindel, ebenso; 3 Aehrchen, ebenso; 4 Bliithe m it und 
ohne Spelzen, ebenso; 5 Hiillspelze, ebenso; 6 geschlossene Bliithen, 
schwiicher vergrossert. Nach Reichenbach.







805. Lepturus filiformis Trinius.

Syn. Itottboellia filiformis Roth. R. erecta Savi. li. in- 
curvata Nolte. Ophiurus filiformis Sonder.

Von aufrechtem Wuchs; Aelire fast stielrund, wenig 
zusammengedruckt ,aufrecłit oder wenig gebogen; Hullspelzen 
so lang oder kaum liinger ais die Bliithe. Sonst wie die 
vorige.

Yorkommen: Sandiger Meeresstrand. In Istrien, bei 
Yareł in Oldenburg, bei Gelting und auf Beenshallig in 
Schleswig.

B liithezeit: Mai.
A b b ild u n g e n . T a f e l  805.

A Pflanze in naturl. Grosse. 1 Aehrehen m it einem Theil der 
Spindel, vergrossort. Nach Reiclienbach.



806. Lepturus cyfindricus Trinins.

Syn. Rottboellia cylindrica W. R. subulata Savi. 
Monerma subulata P. B. Ophiurus subulatus Lk.

Ber vorigen ahnlich, aber ganz steif anfrecht; Aelire 
stielrund, selir spitz, steif; Hiillspelze einzeln.

Vorkommen: Sandiger Meeresstrand. An den Salz- 
werken bei Triest.

B ltithezeit: Mai.
A b b ild u n g e n . T a fe l  806.

A die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Aehrohen auf dem Spindel- 
zalm bei Lupenvergrdsserung; 2 Bliitlienspelzen, ebenso; Bliithe, 
ebenso; 4 Hullspelzen, ebenso. Nach Reichenbaeh.
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807, Psilurus nardoides Trinius.

Syn. Nardus aria tata L. Itottboellia monandra Cav. 
Monerma monandra P. B. Asprella nardiformis Host.

Bas jahrige, sehr zarte und kurze lihizom treibt einige 
aufrechte oder aufsteigende bis fusslange, fadenformig diunie, 
dreikantige, sehr glatte, oben stark gebogene Halnie, welche 
sparlich mit kurzeń, fast fadlichen, sehr schmalen Bliittern 
besetzt sind; Scheiden gestreift, glatt, die unteren die Knoten 
nicht deckend, die oberste sehr lang, den Grund der Aehre 
einhullend; Aehre bis fingerlang, sehr dttnn; Aehrchen an- 
gedriickt; Hullspelze lederig, kurz, dreieckig; Aussenspelze 
lanzettlich, zweizahnig, mit einer Endgranne von der Lange 
der Spelze; Innenspelze gleichlang; zweite Blllthe halb so 
lang, an den oberen Aehrchen verklimmert.

Vorkommen: An trocknen sterilen Ortem Nur im 
siidlichsten Theil des Gebiets: Triest, Istrien, Fiume.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l  807.

Die Pflanze in natiirl. Grosse nach Iieichenbach’s leonos.



808. Nardus stricta L.

Borstengras.

Das kurze dauernde Bluzom bildet sehr dichte und 
grosse Buschel von Blattern und Iialmen; Halnie aulrecht, 
dtinn, bis fusshoch, starr, fast vierkantig, nur ein einziges 
scheidiges borstenlormiges Blatt tragend; Basalblatter zalil- 
reich, borstlicli, hohlkeiilig, lingerlang; Aełire schlanie, diinn, 
einseitig; Bliithen wechselstiindig, sitzend, scinuutzig violett.

Beschreibung: l)ie kriechende Wurzel (der Wurzel- 
stock) treibt dicht an einander liegende Triebe, breitet sich 
sclmeckenartig imraer weiter ans und formfc uach und naeh 
einen runden, sehr dichten Rasenbii.sehel, welcher aber nur 
am Rande noch griin ist, in der Mitte aus alten, verwellcten 
Stocken bestelit, welclie zuin Tlieil ausgerissen und umher 
gestreufc sind. Uie naeli und nacli sich erweiternde Wurzel 
stirbt namlich an ihren Anfangen ab, wird von den Krahen 
ausgerissen, weil die.se zu den Maden einer Fliege gelangen 
wollen, welclie an den Wurzelu dieser Pflanze lebt. Uebri- 
gens gelien die festen Wurzelfasern tief in den Stand hinab, 
machen das Ausziehen der grilnen Stocke sehr scliwer. Jeder 
Stock besteht aus einem Blattbilschel und eineni Halni, beide 
sind bart, yollkommen haarlos und duftiggrun. Die untern 
Blatter stehen wagrecht ab, die obern stehen aulrecht, sind 
nicht iiber handlang und borstenforinig; aucli die Halnie 
stehen aufrecht, werden 1 Fuss hocli und dariiber, haben 
nur ein einziges Blatt und ein einziges kleines Knotchen.
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Die Spindel ist gedreht, durch ausgehohlte Absiitze gesagt; 
in diesen Absatzen sitzen die Bltithchen, dereń man 8, 12 
und noch mehr an einer Spindel findet. Anfangs liegen die 
Aelirchen ganz an der Spindel an und sind duftiggriin, spater 
stehen sie ab und malen sich violett. Die aussere Kronen- 
spelze ist linien-lanzettformig und lauft sehr spitz zu; die 
innere ist linienfórmig, noch eininal so klein und wird von 
der aussern vollig verdeckt. Der Griffel bleibt auf der 
Garyopse stehen und macht sie sehr spitz zulaufend; sie ist 
von der kleineren Spelze umschlossen.

Yorkommen: Auf sandigem Haide- und Moorboden. 
Durch das ganze Gebiet zestreut, aber haufiger in Gebirgs- 
gegenden.

B ltithezeit: Mai, Juni.
An wendung: Dieses Gras wird wegen seiner Hartę 

weder von Schafen noch Rindern gefressen, ist aber die erste 
Yegetation des losen Standes, bereitet den Boden fur andere 
Griiser, namentlich fur A ir a canescens, F estuca ovina 
und dergl. vor.

A b b ild u n g e n . T a fe l  808.
A die Pflanze in !U  natiirl. Grbsse; B ein Halni in natiirl. GrOsse. 

1 geschlossene Bliithe, ebenso; 2 geoffnete Bliithe, desgleiehen; 
2a dieselbe, vergrossert; 3 dieselbe ohne die Spelzen, natiirl. Grosse; 
4 die Fracht, ebenso; 5 der obere Theil der Aehre, yergrossert.

D r u c k f o l i l e r b e r i c h t i g u u g :
A\if Seito 115 ('rafolbozifforuiig) lies: 758 atatt 778.



Druck: Herm, J. Rumin in Leip/.ig.



Namenverzeichniss des siebenten und achten 

Bandes.
(I)ie Seitenzahlen, donen koino rtimiaclie Ziffor vorgesotzt i«t, gehOren z u Iiand I der

Gramineen.)

Aegilops genioulata Roth 11,219. 
incurvata L. 11,222. 
neglecta Req. 11,220.

-  ovata L. 11,219.
- ovata Roth 11,220.

— triaristata W. 11,220. 
triuncialis L. 11,221.

Aehnodon Bellardii Lk. 135.
— tenue et Bellardii P. B. 135. 
Agraulus caninus P. B. 166. 
Agropyrum acutum R. S. 11,175.
— biflorum Brign. 11,184.
— caninum Gaertn. 11,185.
— Elymogenes Arndt 11,174.
— glaueum R. g. 11,178. 

junceum P. B. 11,172. 
repens P. B. 11,180. 
strictum Rchb. 11,174.

Agrostis aculeata Scop. 129.
-  alba Sehrad. 161. 

alba L. 163.
alba [1. stolonifera Meyer 163. 
alba-pumila Kunth 163. 
alopeouroides Lam. 158. 
alpina Leyss. 167. 
alpina Scop. 168.

- alpina Dub. 170.

Agrostis arundinacea L. 191.
— Calamagrostis L. 209. 

canina L. 166.
— capillaris Pollich 161.
— crinita Mnch. 158.
— 1'estucoides Yill. 168. 

gigantea Roth 163. 
hispida Willden. 161 u. 164.

— hybrida Gand. 167.
— ineurvata Scop. 11,222.
— interrupta L. 175.
— littoralis Sm. 160.
— lutosa Poir. 160.
— maritima Lam. 163.
— miliacea L. 202.
— minima L. 150.
— panicea W. 158.
— patula Gaud. 163. 

pauciflora Sehrad. 163. 
pilosa Schleich. 186.

— pumila L. 165.
— purpurea Gaud. 172. 

rubra [i Wahlb. 161 u. 164. 
rupestris Dub. 168. 
rupestris Ali. 170. 
serotina L. 11,71.

— setacea Yill. 170.



Agrostis silvatica Huds. 163.
— silyatica Pollich 165.
— Spica Venti L. 172.
— stolonifera Koch 161.
------- (3. gigantea Koch 163.
------- 7- prorepens Koch 163.
------- <f. maritima Koch 163.
— stolonifera «. L. 165.
— stolonifera {3. L. 161 u. 163.

— stolonifera Poll. 164.
— tenella Hoffm. 161 u. 164.
— triaristata Knapp 158.
— yulgaris With. 164.
-  — p. stolonifera Koch 165. 

yulgaris t. M. K. 165.
Aira alba Wulf. 222. 

altissima Lam. 239. 
aąuatica L. 11,66.

-  caerulea L. 11,68. 
caespitosa L. 237.

------- p. pallida Koch 239.
-  y .  setifolia Koch 239.

— caespitosa var. setifolia G. W. 
Bischoff 239.

-  canescens L. 244. 
capillaris Host. 292.

— caryopbyllea L. 290. 
cristata L. 228. 
discolor Thuill. 242.

— flexuosa L. 240.
flexuosa [3. paludosa Meyer 242.

— glauca Schrad. 230. 
hirsuta Schleich. 233. 
juncifolia Wulf. 218.

-- montana Roth 240. 
montana L. 241. 
paludosa Weihe 242.

— paludosa Wib. 239.
— praecox L. 293. 

pratonsis Anet. 237.

Aira pusilla Wigg. 298.
— spicata L. 288.
— subspicata L. 288.
— uliginosa Weihe 242.
— yalesiaca Ali. 232.
— Wibeliana Sonder. 239. 
Airochloa cristata Lk. 228.
— hirsuta Lk. 233.
Alopecurus agrestis L. 121.

aristatus Huds. 158.
— arundinaceus Poir. 119. 

fulyus Sm. 125.
— geniculatus L. 123.
— monspeliensis L. 158.
— nigricans Hornem. 119.
— paludosus P. B. 125.
— paniceus L. spec. pl. 158.
— pratensis L. 117.
— pratensis Wichura 124.
— repens M. B. 119.
— ruthenicus Weinm. 119.
— utriculatus Pers. 127.
— yentricosus Pers. 120. 
Ammophila arenaria Lk. 193.
— arundinacea Host. 193.
— baltica Lk. 195.
Andropogon Allioni DC. 77.
— angustifolius Sm. 71. 

contortum AU. 77.
— distachyos L. 75.
— Gryllus L. 76.
— halepensis Sibth. 78.
— Ischaemum L. 71.
— pubescens Vis. 74.
— Ravennae L. Spec. 70.
— Sorghum Brot. 79. 
Anemagrostis SpicaY enti Trin. 172. 
Anemochloa Spica Venti DC. 172. 
Anthoxantlium aculeatum L. sppl.

129.



Anthoxanthum odoratum L. 113.
— odoratum [i. Chaub. 115.
— paniculatum L. 11,103.
— Puelii Lecoą. Lamotte 115. 
Antitragus aculeatus Gaertn. 129. 
Apera interrupta P. B. 175.

Spica Venti P. B. 172. 
Arrhenathorum avenaceum P. B. 

250.
— bulbosum Schlechtd. 252.
— elatius M. K. 250.
-— — u. vulgare Koch 251.
— — p. bulbosum Koch 252. 
Arundo acutiflora Schrad. 189.
— arenaria K. S. 193.
■— baltica Pliigge 195. 

Galamagrostis L. 177.
— Galamagrostis M. B. 181.
— cancscens Wiggers 177 u. 180.
— collina Ten. 210.
— colorata Ait. 107.
— donax L. 214.
— effusa Gmel. 179.
— Epigeios L. 181.
— festucacea W. 11.113. 

glauca M. B. 179.
Halleriana Gaud. 183. 
liumilis R. R. 186.

— intermedia Gmel. 182.
— Leersii Oett. 177.
— littorea Schrad. 179.
— mauritanica Ten. 216.
— montana Gaud. 189. 

noglecta Ehrh. 187.
— Phragmites L. 211.
— Phragmites (1 flavescens Gust. 

212.
— Plinii Turra 216.
— Pseudo Phragmites Haller lii. 

179.

ArundoPseudo Phragmites Schrad. 
183.
pygmaea Spr. 278.

— silvatica Schrad. 191.
— speciosa Schrad. 209.
— stricta Tim. 187.
— tenella D. fl. 185.
— tenella Schrad. 186.
— tenella fi. I). fl. 186.
— varia Schrad. 189.
Asprella nardiformis Host. 11,225.
— oryzoides Lam. 154.
Avena airoides Koeler 288.
— alpestris Host. 283.
— alpina Sm. 271.
— ambigua Schonli. 265.
— argentea W. 287.
— brevifolia Host. 285.
-  brevis Roth 253.

— bromoides W. 272.
— bulbosa W. 252.
— capillaris M. K. 292.
— caryophyllea Wigg. 290.
— Gavanillesii Koch 289.
— compressa Heuff. 268. 

disticliophylla Vill. 285. 
dietichophylla Host. 287. 
dubia Leers 279.

— ela.tior L. 250. 
fatua L. 264.

— — fi. glabrata Peterm. 265.
—- fertilis Ali. 279.

flavescens L. 281.
—■ flexuosa M. B. 240.
— flexuosa fi. paludosa Meyer 242. 
-— fragilis L. 11,158.
— hirsuta L. 266.
—- hybrida Koch u. Peterm. 265. 
-— lanata Koeler 246.
— Loefflingiana Cav. 278.



Avena mollis Koeler 248.
- montana Web. 240.

— neglecta Sav. 277.
- nervosa Lam. 260.

— nuda L. 262.
— orientalis L. 258.
— panicea Lam. 277. 

planiculmis Sehrad. 267.
— praecox P. B. 298. 

pratensis L. 272.
— pubeseens L. 269.
— pygmaea Rchb. 278.
— sativa L. 255.
— Scheuehzeri Ali. 274.
— sempervirens Vill. 276.
— sterilis L. 268.
— striata Lam. 279. 

strigosa L. 260.
— subspieata Clairv. 288.

— tenuib Moench 279. 
triaristata Villain 279. 
yorsicolor Vill. 274.

Baldingera arundinaeea FI. Wett. 
107.
colorata G. M. S. 107. 

Blumenbachia halepensis Koel. 78. 
Brachypodium distaehyon K. 8. 

11,129.
Halleri R. 8. 11,81.

— loliaceum B. 8. 11,14.
— loliaceum R. 11,122. 

pinnatum P. B. 11.125.
— «. yulgare Koch 11,126.

— — fi. rupestre Koch 11,127.
/ .  eaespitosum Koch 11,127. 

pinnatum [i. Gaud. 11,127. 
Plukenetii Lk. 11,128.
Poa R. 8. 11,81.

— ramosum R. S. 11,128.
-  fi. phoenicoides Koch 11,128.

Brachypodium rupestre R. S. 11,127.
— silyaticum R. S. 11,128.
— tenuiflorum Rchb. 11,79.
Briza Eragrostis L. 11,8.
— maxima L. 11,3.
— media L. 11,5 

minor L. 11,7.
Bromus agrestis Ali. 11,147.
— alopecuroides Moris. 11,139. 

ambiguus Cyrill. 11,89.
— angustifolius Schrk. 11,147. 

arundinaceus Rth. 11,118. 
aryensis L. 11,140.

— aryensis Pollich 11,147. 
asper Murr. 11,145.

------- [i. serotinus 11,146.
— brachystachys Hornung 11,141. 

caespitosus Host. 11,127.
— commutatus Sehrad. 11,133.
— commutatus Koch u.Ziz. 11,142.

-— confertus M. B. 11,139.
corniculatus Lam. 11,127.

— dertonensis Ali. 11,89.
— diandrus Curtis 11,157.
— distaehyos L. 11,129.
— distichus Moench 11,151. 

dumosus Villars 11,123. 
elatior Spreng. 11,118. 
elatior Koel. 11,120.

-  elongatus Gaud. 11,132. 
erectus Moris. 11,139. 
erectus Huds. 11,147. 
giganteus L. 11,115. 
glomeratus 8cop. 11,72. 
graeilis Weigel 11,123. 
grossus DC. 11,132.
grossus u. u. jl. Gaud. 11,132.

-  gynandrus Rth. 11,157. 
hirsutus Gurt. 11,145. 
hirsutus Schrk. 11,144.



Bromus inermis Leysser 11,149.
— inermis L. 11,149.
— intermedius Guss. 11,139.
— littoreus Retz. 11,118.
— madritensis L. 11,157.
— inollis L. 11,137.
•— montanus Pollich. 11,145.
— multiflorus Rtl). 11,135.
—• multiflorus Weigel 11,140.

multiflorus Host. 11,142.
— multiflorus Sm. 11,132.
— nanus Weigel 11,137.
— nemoralis Huds. 11,145.
— nemoralis Villain 11,145. 

patulus M. K. 11,142.
(i . velutinus Koch 11,143.

— patulus [i. M. K. 11,143.
— perennis Yillain 11,147. 

pinnatus L. 11,125.
— pinnatus fi. L. 11,123.
— Plukenetii Ali. 11,128.
— pratensis Ehrh. 11,133 u. 135.
— pseudo-arvensis Koeler 11,147.
— racemosus L. 11,135.
— ramosus L. 11,128.
— ramosus Murr. 11.145.
— rigidus Rth. 11,156.
.— rubens Host. 11,156.
,— rupestris Host. 11,127.
— scaberrimus Bert. 11,157.
— secalinus L. 11,130.
-— — «. grossus Koch. 11,132.
— — [1. yelutinus Koch 11,132.
------- y. vulgaris Koch 11,132.
------- <)'. hordaceus Gmel. 11,132.
— secalinus Schrad. 11,132.
— silvaticus Pollich 11,123.
— sąuarrosus L. 11,144.
— — p. yillosus Koch 11,144.
— sąuarrosus Host. 11,144.

Bromus sterilis L. 11,151.
— strictus Scop. 11,71.
— tectorum L. 11,153.
— triflorus Ehrh. 11,108.
— triflorus Pollich 279.
— triflorus L. 11,117.
— triyialis Sav. 235. 

yelutinus Schrad. 11,132.
— yersicolor Pollich 11.140.
— yillosus Gmel. 11,144.
— yitiosus Weigel 11,130. 
Calamagrostis acutiflora DC. 189

u. 190.
— alpina Host. 186.
— arenaria Rth. 193.
— argentea DC. 209.
-— arundinacea Rth. 191.
— arund. lanceolata Heidenr. 184.
— arund. Epigeios Heidenr. 190.
— Clarionis Lois. 183.
— colorata Sibth. 107.
— Epigeios Rth. 181.
— Gaudiniana Rchb. 180.
— glauca Rchb. 182.
— Halleriana DC. 183.
------- p. mutica Koch 184.
•— Huebneriana Rchb. 182.
— lanceolata Rth. 177.
— laxa Host. 179.
— littorea DC. 179.
— montana Host. 189.
■-------p. acutiflora Koch 190.
— nutans Saut. 183.
— Pseudo-Phragmites Rchb. 183.
— pulchella Saut. 183.
— pyramidalis Host. 191.
— ramosa Host. 177.
— silvatica Host. 189 u. 190.
— silyatioa DC. 191.
— silyat. lanceolata Heidenr. 184.



Calamagrostis speciosa Host. 209.
— stricta Spr. 187.
•— tenella Lk. 185.
— — «. mutica Koch 180.
•— — [i. aristata Koch 180.
— tenella Host. 180.
-— varia Host. 188.
Calotheca littoralis Spr. 11,75. 
Campella caespitosa Lk. 237. 
Catabrosa aąuatica P. Ii. 11.00. 
(Jatapodium loliaceum Lk. 11,14.
— tenuiflorum Lk. 11,79.
Cenchrus capitatus L. 217.
— racemosus L. 80.
Chamagrostis minima Borkh. 150. 
Chilochloa arenaria P. B. 130.

aspera P. B. 142.
Boehmeri P. B. 140.

— Michelii Rchb. 138.
Chrysurus aureus Pers. 236. 
Coleanthus subtilis Seid. 156. 
Colpodium acpiaticum Trin. 11,00. 
Corynephorus canescens P. B. 244. 
Craepalia temulenta Schrk. 11,216. 
Crypsis aculeata Ait. 129.

aculeata fi. W. 131. 
alopecuroides Schrad. 133.

— arenaria Desf. 136. 
geniculata R. S. 133.

•— macrostyla Brot. 133.
— schoenoides Lam. 181.
Cuviera europaea Koel. 11,192. 
Cynodon Dactylon Pers. 151. 
Cynosurus aureus L. 236.
■— caeruleus Ł. 219. 

cristatus L. 11,76.
— distichus Hoffm. 227.
— durus L. 11,15.
— echinatus L. 11,78.
•— microcephalus Hoffm. 223.

Cynosurus ovatus Hoppe 228.
— paniceus L. spec. pl. 158.
— sphaerocephalus Wulf. 225. 
Dactylis altaica Besser 11,74.
— cristata M. B. 228.
— cynosuroides L. 153. 

distichophylla Brign. 11,75.
— glaucescens W. 11,74. 

glomerata L. 11,72.
—  f i hispanica Koch 11,74.

— hispanica Rth. 11,72 u. 74. 
littoralis W. 11,75. 
maritima Schrad. 11,75.

-  stricta Ait. 153.
Dactylon officinale Yill. 151.
— sanguinale Vill. 81. 
Danthonia alpina Vest. 295.

decumbcns DC. 296. 
provineialis DC. 295. 
strigosa P. B. 260. 

Deschampsia caespitosa P. B. 237. 
Deyeuxia silvatica Kunth. 191.
— varia Kuntb. 189.
Digitaria eiliaris Koel. 83.
— filiformis Koel. 85. 

glabra Nees 85. 
sanguinalis Scop. 81.

— stolonifera Schrad. 151. 
Digraphis arundinacea Trin. 107. 
Diplachne serotina Link. 11,71. 
Donax arundinaceus P. B. 214.
— borealis Trin. 11,113.
—- festucaceus P. B. 11,113. 
Echinaria capitata Desf. 217. 
Echinochloa Crus Galii P. B. 87. 
Ehrharta clandestina Wigg. 154. 
Eleusine dura Lam. 11,15.
Elymus arenarius L. 11,190.
— caninus L. 11,185.
— crinitus Schreb. 11,194.



Elymus europaeus L. 11,192.
intermedius M. B. 11,194. 

Knodium altissimum Link. 11,70.
— caeruleum Gaud. 11,68. 
Eragrostis maior Host. 11,8.
— megastachya Lk. 11,8.
— megastachya var. contracta 

Uechtr. 11,9.
minor Host. 11,10. 
pilosa P. B. 11,12.

— poaeformis Lk. 11,10.
— poaeoides P. B. 11,10.
— poaeoid. var. verticillata Rchb. 

11,11.
Erianthus Ravennae P. B. 70. 
Festuca acuminata Gaud. 11,99. 

adscendens Retz. 11,122.
— alpina Suter 11,91.
— arenaria Osbeck 11,98. 

arundinacea Liljeb. 11,118. 
arundinacea Schreb. 11,118. 
aspera M. K. 11,145. 
borealis M. K. 11,113. 
Brinkmanni A. Br. 11,117. 
bromoides Koch 11,89. 
bromoides L. sec. Bortol. 11,89.

— caerulea DC. 11,68.
— caespitosa Desf. 11,128.
— calamaria Host. 11,108.
— ciliata Gouan. 11,129.
— ciliata Pers. 11,86.
— cinerea DC. 11,98.
— cristata Yill. 228.
— cristata L. 235.
— decidua Sm. u. F. 11,108.
— decolorans M. K. 11,119.
— documbens L. 296. 

diandra Mnch. 11,129.
— distans Kunth. 11,60.
— diyaricata Desf. U,84.

Festuca donacina Wahlb. 11,113.
— Drymeya M. K. 11,110.
— dumetorum L. 11,98.
— dura Vill. 11,15.
— duriuscula L. syst. nat. 11,95.
— elatior Sm. 11,118. 

elatior L. 11,120.
— elongata lChrh. 11,122. 

erecta Wallr. 11,147.
— Eskia Ram. 11,100.
— exaltata Presl. 11,110. 

fluitans L. 11,57.
— gigantea Vill. 11,115.

fi. triflora Koch 11,117.
— glaucescens lith. 230.
— glomerata Ali. 11,72.
— gracilis Mnch. u. Schrad. 11,128. 

- Halleri Ali. 11,91.
heterophylla Lam. 11,95.

— hirsuta DC. 233.
— Hostii Kth. 11,63. 

inermis DC. 11,149.
— Lachenalii Spenner 11,81. 
 fi. ramosa Koch 11,81.
— — y. aristata Koch 11,81. 

latifolia Host. 11,109.
— latifolia Sternb. 11,109.
— laxa Host. 11,105.
— Leysseri Mnch. 11,149.
— loliacea Koch 11,122.
— monostachya Poir. 11,129.
— montana Sternb.u.Hoppe 11,43.
— montana Rchb. 11,110.
— montana Sav. 11,147.
•— myuros Auct. 11,86.
— myurus Koch 11,87.
— myurus Ehrh. 11,87.
— nemorum Leyss. 11,95.
— nigrescens Lam. 11,96
— nutans Host. 11.111.



Festuca ovina L. 11,92.
— ovina alpina Sut. 11,93.
— ovina duriuacula 11,93.
— ovina glauca Schreb. 11,94.
— ovina tenuifolia Sibth. 11,93.
— ovina valesiaca Schl. TI,93.
— ovina vulgaris 11,92 u. 93.
— paludosa Gaud. 11,93.
■— palustris Seenus 11,63.
— phalaroides Lam. 11,74.
— phleoides ViU. 235.
— pilosa Haller 11,106.
— pinnata Mnch. 11,125.
— Poa Knth. 11,81.
— poaeformis Host. 11,106.
— pratensis Huds. 11,120.
— proeumbens Knth. 11,84.
— pulchella Schrad. 11,111.
— pumila Vill. 11,101.
— rhaetica Suter. 11,106.
— rigida Knth. 11,82. 

rottboellioides Kth. 11,14.
— rubra L. 11,97.
------- (1 villosa Koch 11,98.
— — y. lanuginosa Koch 11,98.
— Scheuchzeri Gaud. 11,111.
— sciuroides Rth. 11,89.
— serotina L. 11,71.
— silvatica VilL 11,108.

— silvatica Host. 11,110.
— spadicea L. 11,103.
— spadicea Mnch. 11,118.

spad. p. nemorosa Poll. 11,107.
— speciosa Schreb. 11,149. 

spectabilis Jan. 11,107.
— splendens Pourr. 232.
— thalassica Knth. 11,64. 

tenuicula Knth. 11,81. 
tenuiflora Schrad. 11,79.

------- a. mutica Koch 11,79.

Festuca tenuiflora fi. biuneialis 
Koch 11,80.

------- y. aristata Koch 11,80.
— uniglumis Soland. 11,85.
— varia Haenke 11,99.
------- - ,3. flavescens Koch 11,100.
— — y. craseifolia Koch 11,100. 
Fluminia arundinacea Fr. 11,113. 
Gastridium lendigerum Gaud. 197. 
Gaudinia fragilis P. li. 11.158. 
Glyceria aąuatica Wahlb. 11,54.
— aąuatica Presl. 11,66.
— capillaris Wahlb. 11,62.
— distans Wahlb. 11,60.
— festucaeformis Heynh. 11,63.
— fluitans R. Br. 11,57.
— intermedia Klinggr. 11,60.
— maritima M. K. 11,64.
— nemoralisUechtr. u. Kom. 11,58.
— plicata Fr. 11,56.
— remota Fr. 11,59.
— rigida Sm. 11.82.
— spectabilis M. K. 11,54. 
Graphephorum festu caceum Asa

Gray 11,113.
Heleochloa alopecuroides Host. 

133.
— diandra Host. 129.
— schoenoides Host. 131. 
Heteropogon Allioni R. S. 77.
— glabrum Pers. 77.
Hierochloa australis R. 8. 111.
— borealis R. S. 109.
— odorata Wahlb. 109.
Holcus australis Schrad. 111.
— avenaeeus L. 78.
— avenaceus >Scop. 250.
— biaristatus Wigg. 279.
— borealis Schrad. 109.
— Durrha Forsk. 79.



Holous lanatus L. 246.
— mollis L. 248.
— odoratus Host. 111.
— repens Host. 109.
— Sorghum L. 79. 
Homaloeenchrus oryzoides Poll.

154.
Hordeutn bulbosum Bertol. 11,199.
— crinitum Desf'. 11,194.
— cylindriciim Murr. 11,192.
— distichon L. 11,197.
— distichon erectum 11,197.
— — nudum 11,198.

— nutans 11,197.
— elymoides Vest. 11,192.
— europaeum Ali. 11,192.
— geniculatum Ali. 11,205.
— hexastichon L. 11,196.
— maritimum Rth. 11,204.
— maritimum With. 11,205.
— montanum Schrank 11,192.
— murinum L. 11,200.
— murinum p. L. 11,203.
— nodosum Sav. 11,199.
— nodosum M. B. 11,203.
— pratense Huds. 11,203. 

pseudo-murinum Tapp. 11,202.
— Pseudo-Zeoeriton 11,198.
— rigidum Rth. 11,205.
— secalinum Schreb. 11,203.
-------p. marinum Koch 11,204.
— silvaticmn Vill. 11,192.
— strictum Desf. 11,199. 

vulgare L. 11,195.
— vulgare [i. coeleste L. 11,195.
— Zeocriton L. 11,198. 
Hydrochloa aąuatica Hartm. 11,54.
-— caerulea Hartm. 11,68.
-— fluitans Hartm. 11,57.
— maritima Hartm. 11.64.

Imperata arundinacea Cyrill. 116.
— cylindriea P. B. 116.
Knappia agrostidea Sm. 150.
— verna Trin. 150.
Koeleria cristata Pers. 228.
— — p. gracilis Koch 229.
------- y. maior Koch 229.
— cristata p. DC. 229.
— cristata y. DC. 229.
— glauca DC. 230.
— hirsuta Gaud. 233.
— phleoides Pers. 235.
— setacea DC. 232.
— tuberosa Pers. 232.
— subspicata Rchb. 288.
— yalesiaca Gaud. 232.
— — p. setacea Koch 232.
— yalesiaca Rchb. 232.
Lagurus cylindricus L. 116.
— ovatus L. 176.
Lamarckia aurea Moencli 236. 
Lappago racemosa Schreb. 80. 
Lasiagrostis Calamagi'ostis Lk.209. 
Leersia oryzoides Sw. 154. 
Lepturus cylindricus Trin. 11,224.
— filiformis Trin. 11,223.
— incuryatus Trin. 11,222. 
Limnetis pungens Rich. 153. 
Lolium annuum Lam. 11,216.
— aryense Schrad. 11,214.
— — p. complanatumKoch. 11,215. 

aryense With. 11,218.
— Boucheanuin Kunth. 11,210.
-— festucaceum Lk. 11,122.
— italicum A. Br. 11,210.
— linicola Sonder 11,214.
— linicolum A. Br. 11,214.
— multiflorum Lam. 11,210.
— multiflorum Gaud. 11,212.
— perenne L. 11,207.



Lolium remotum Hofim. 11,214.
— rigidum Gaud. 11,213.

- speciosum Stev. 11,218.
— speciosum var. culrno glabro 

Koch 11,218.
-- temulentum L. 11,216.
-  — (3. speciosum Koch 11,218.

— • — y. robustum Koch 11,218.
— temulentum [3. arvense Bab. 

11,218.
— tenue L. 11,209.
Megastachya rigida P. B. 11,82. 
Melica Bauhini Ali. 300.
— caerulea L. 11,68.
— ciliata L. 298.

— montana Huds. 303. 
nebrodensis Parlat. 800. 
nodosa Pil), et Mitterb. 11,71.

— nutans Pollich 301. 
nutans L. 303.

•— pyramidalis Desf. 300.
— uniflora Retz. 301.
Mibora verna P. B. 150.
Milium effusum L. 199.
------- [3. elatius Koch 200.
— effusum p. Gaud. 200.
— frutescens Lieb 202.
— lendigerum L. 197.
— multiflorum Cav. 202. 

paradoxum L. 201.
Molinia altissima Link 11,69.
— arundinacea Schrk. 11.69.
— arundinacea Schrk. sec. Rchb. 

11,70.
— caerulea Mnch. 11,68.
— caerulea maior Rth. 11,70.
— distans Hartm. 11,60.
— littoralis łlost. 11,70.
— niaxima Hartm. 11,54.
— serotina M. K. 11,71.

Molinia variabilis Wib. 11,68. 
Monerma monandra P. B. 11,225.
— gub ulata P. B. 11,224. 
Mygalurus bromoides Lk. 11,89.
— caudatus Lk. 11,87.
— uniglumis Lk. 11,85.
Nardurus tenellus Rchb. 11,79. 
Nardus aristata L. 11,225.
— stricta L. 11,226.
Ophiurus filiformis Sonder 11,223.
— incurvatus P. B. 11,222.
— subulatus Lk. 11,224. 
Orthopogon undulatifolius Spr. 94. 
Oryza clandestina A. Br. 154. 
Panicum asperum Lam. 95.
•—• bicolor Moench 97.
— capillare Ł. 93.

—■ ciliare Retz. 83.
— Crus Corvi L. 87.
— (Jrus Galii L. 87.
— Dactylon L. 151.
— esculentum Moench 90.
— flavescens Moench 100.
— glabrum Gaud. 85.
-— glaucum L. 100.
— hirtellum Ali., Wullen 94.
— humifusum Kth. 85.
— Ischaemum Schr. 85.
— liniare Krocker 85.
— miliaceum L. 90.
— Milium Pers. 90.
— sanguinale L. 81.
— sanguinale Pollich 85.
— undulatiłolium Ard. 94.
— verticillatum L. 95.
— viride L. 97.
— viride [3. maius Gaud. 99.
— Weinmanni R. S. 99.
Paspalum ambiguum DC. 85.
— ciliare DC. 83.



Paspalum sanguinale Lam. 81.
umbellatum Lam. 151.

Pechea subcylindrica Pourr. 131. 
Pennisesum verticillatumR. Br. 95.

viride R. Br. 97.
Phalaris alpina Haenke 138. 

aquatica Ait. 106.
— aquatica L. 100. 

arenaria W. 136. 
arundinacea L. 107. 
aspera Ret/.. 142.

-— bulbosa L. 135. 
canariensis L. 102.

— ciliata Lagasca 138.
— cristata Forsk. 158. 

explicata Lk. 133.
— geniculata Sm. 133.
— minor Ł. 106. 

oryzoides L. 154.
— paniculata Ait. 142. 

paradoxa L. 105. 
phleoides Savi 138.

— phleoides W. 140.
— sabulata Sav. 135.
— tenuis Host. 135. 

vaginiflora Forsk. 131.
Phleum Aegilops Scop. 11,219.
— alopecuroides Piller u. Mitterb. 

133.
— alpinum L. 147.
— arenarium L. 136.
— asperum Vill. 142.
— autumnale Scop. 222.

Bellardii W. 135.
Bertolonii DC. 140.
Boehmeri Wib. 140. 
bulbosum Host. 140.

— cominutatum Gaud. 148.
— crinitum Schreb. 158.
— cristatum Scop. 11,76.

Phleum echinatum Host. 149.
— felinum Sm. 149.
— Gerardi Panzer 148.
— glabrum Bernh. 140.

- hirsutum Suter 138.
— laeve M. B. 140.

Michelii AU. 138.
— monspeliense Koeler 158. 

nodosum L. 146.
— paniculatum Huds. 142.
— phalaroides Koeler 140. 

phalaroideum Yill. 138.
— pratense L. 144.
— schoenoides Jacq. 129.
— schoenoides L. 131. 

tenue Schrad. 185.
— ventricosum Moench 142.

- viride Ali. 142.
Phragmites communis Trin. 211. 
------- fi. pallescens Koch 212.
— isiaca Rchb. 212.
Piptatherum multiflorum P. B. 202.
— paradoxum P. B. 201.
Poa airoides Koeler 11,66.
— alpina L. 11,31.
-------  p. vivipara Koch 11,32.

----- / .  minor Koch 11,32,
------- A. brevifolia Koch 11,32.

badensis Koch 11,33.
— alpina y. Gaud. 11,32.
— alpina vivipara L. 11,32.
-— alpina var. brevifolia Gaud. 

11,32.
— altissima Moench 11,54.
— angustifolia L. 11,38 u. 48.
— angustifolia Pollich 11,46.
— annua L. 11,18.
— — fi. varia Koch 11,20
— annua varia Gaud. 11,20.
— aquatica L. 11,54.



Poa arenaria var. Trin. 11,60.
— arenaria var. [5. Trin. 11,63.
— aspera Gaud. 11,34.
— badensis Haenke 11,33.
— brevifolia DC. 11,33. 

bulbosa L. 11,29.
— — p. vivipara Koch 11,30.
— bulbosa fi- L. 11,30.
-— caesia Sm. 11,34.
— — fi. aspera Koch 11,34.
— Chaixi Yill. 11,40.
— cenisia Rchb. 11,33. 

cenisia Host. 11,33.
— cenisia Ali. 11,49.
— — fi. pallescens Koch 11,51.

— collina Host. 11,33.
—• compressa L. 11,52.

— fi. Łangeana Koch 11,53.
-— compressa j3.effusaTausch.II,53.
— concinna Gaud. 11,28.
— cristata Itetz. 228.
— curvata Koeler 11,120.
— decumbens Scop. 296.
— depressa Presl. 11,48.
— distans L. 11,60.
— disticha Wulf. 227. 

distichophylla Gaud. 11,49.
— dubia Leers 11,44.
— dura Scop. 11,15.
— effusa Kit. 11,38.
— elegans DC. 11,22.
— Eragrostis L. 11,10.
— fertilis Host. 11,38.
— festucaeformis Host. 11,63.
— fiavescen8 Thomas 11,23.
— flexuosa Sm. 11,22.
— flexuosa Wahlb. 11,49.
— fluitans Scop. 11,57.
— Gaudini R. S. 11.34.
— Gerardi Ali. 11,103.

Poa glabra Ehrh. 11,46.
— glauca Sm. 11,34.
— glauca Sclik. 230.
— Halleri Ii. S. 11,49 u. 51.
— humilis Ehrh. 11,48.
— hybrida Rchb. 11,42.
— hybrida Gaud. 11,43.
— Łangeana Rchb. 11,53.
— laxa Haenke 11,22.
— — fi. pallescens Koch 11,23.
— lithuanica Górski 11,59.
—• littoralis Gouan 11,75.
— loliacea Huds. 11,14.
— maritima Huds. 11,64.
— megastachya Koeler 11,8.
— minor Gaud. 11,24.
— Molinerii Balb. 11,33.
— nemoralis L. 11,35.
—■ — c. vulgaris 11,35.
— — fi. firmula 11,36.
------- y. rigidula 11,36.
— nemoralis glauca 11,36.
—■ nemoralis montana 11,36.
—• pallescens Gaud. 11,49 u. 51.
:— palustris Rth. 11,38. 

pectinata Lam. 232.
— Phoenix Scop. 11,118.
— pilosa L. 11,12.
— pratensis Poll. 11,44.
— pratensis L. 11,46.

— fi. latifolia Koch 11,47.
— — y. angustifolia Koch 11,48.
— — <1. anceps Koch 11,48.
— pratensis fi. angustifolia Sm. 

11,48.
— pratensis y. Sm. 11,48.
■— pratensis var. anceps Gaud.11,48
— pumila Host. 11,26.
— pungens M. B. 11,75.
— pyramidata Lam. 229.



Poa ąuadripedalis Ehrh. 11,40. 
retroflexa Gurt. 11,60.

• rigida L. 11,82.
— rubens Moench 11,40.
- salina Poll. 11,60. 

scabra Ehrh. 11,44.
- serotina Gaud. 11,38.

— sesleroides Ali. 227.
— silvatica Yill. 11,40.

— silyatica Pollich 11,108. 
stolonifera Bell. 11,49. 
subcaerulea Engl. bot. 11,48. 
sudetica Haenke 11,40.
— fi. remota Koch 11,42.

— sudetica p. remota Fries 11,42.
— supina Schrad. 11,20. 

supina Panzer 11,24. 
thermalis Pers. 11,33. 
trinervata DC. 11,40.

— trinervata Schrad. 11,108. 
triyialis D. 11,44.

— triyialis Pollich 11,33.
— yariegata Haller 11,20.
— yiolacea Bellard 11,106. 
Pollinia distachya Spr. 75.
— Gryllus Spr. 76.
Polypogon crinitum Nutt. 158. '
— littoralis Sm. 160.
— monspeliensis Desf. 158.
— paniceum Lag. 158.
Psamma arenaria R. S. 193.
— baltiea R. S. 195.
— littoralis P. B. 193.
Psilathera tenella Lk. 223. 
Psiluras nardoides Trin. 11,225. 
Rottboellia eylindrica W. 11,224.
— erecta Sav. 11,223.

—- flliformis Rth. 11,223.
— incuryata L. fil. 11,222.
— incuryata Nolte 11,223.

Rottboellia monandra Cav. 11,225.
— subulata Sav. 11,224.
Saccharum cylindricum Lam. 116.

Koenigii Retz. 116.
— Ravennae L. Syst. 70.
— spicatum Burm. 116.
— Thunbergii Retz. 116.
Santia plumosa Sav. 158. 
Schmidtia subtilis Trattn. 156.
— utriculosa Sternb. 156. 
Schoenus aouleatus L. spec. 129. 
Sclerochloa dura P. B. 11,15.
— rigida Rchb. 11,82.
Scoloohloa arundinacea M. K. 214.
— festucacea Lk. 11,113.
Secale cereale L. 11,187.
— cereale aestiyum 11,188.
— cereale hibernum 11,188.
— yillosum L. 11,171.
Sesleria argentea Sav. 222.
— caerulea Ard. 219.
— eylindrica DC. 222.
— disticha Pers. 227.
•— dura Kunth. 11,15.
— echinata Host. 217.
— elongata Host. 222.
— juncifolia Host. 218.
— leucocephala DC. 225.
—• naierocephala DC. 223.
— sphaerocephala Ard. 225.
— tenella Host. 223.
— tenuifolia Schrad. 218.
Setaria glauea P. B. 100.
— italica P. B. 101.
— yerticillata P. B. 95.
— yiridis P. B. 97.
Sieglingia decumbens Bernh. 296. 
Sorghuin halepense Pers. 78.
— yulgare Pers. 79.
Spartina phleoides Roth 131.



Spartina stricta Kotli 153.
Stipa Aristella L. 208.
— Calamagrostis Walilb. 209.
— capillata L. 205.
— pennata L. 203.
Sturmia minima Hoppe 150.
•— verna Fors. 150.
Syntherisma ciliare Schrad. 83.
— glabra Schrad. 85.
— vulgare Schrad. 81.
Trachynia distachya Lk. 11,129. 
Trachynotia striota DC. 153. 
Trachypogon avenaceus Nees 78. 
Tragus racemosus Desf. 80. 
Trichodium alpinum Mich. 168.
— caninum Schrad. 166.
— rupestre Schrad. 168.
Triodia decumbens P. B. 296. 
Triodium rupestre Mich. 170. 
Trisetum airoides K. S. 288.
— alpestre P. B. 283.
— Cavanillesii Trin. 278.
— distichophyllum P. B. 285. 

flavescens P. B. 281.
— neglectum R. S. 277.
— phleoides Trin. 235.
— praecox Dum. 293. 

pratense Pers. 281.
-— splendens Presl. 281.
— tenue K. S. 279.
Triticum acutum DC. 11,175.
— amyleum Seringe 11,167.
— biflorum Brign. 11,184.
— biunciale Ali. 11,80.
— bromoides Wib. 11,125.
— caespitosum DC. 11,128.
— caninum L. 11,185.
— ciliatum DC. 11,129. 

compositum L. 11,163.
— dicoccum Sehrk. 11.167.

Triticum durum Desf. 11,164.
—■ elongatum Host. 11,182.
— faretum Viv. 11,172.
— Festuca DC. 11,81.
— festucoides Bert. 11,81.
—• glaucum Desf. 11,178.
— gracile DC. 11,127.
-— Halleri Viv. 11,81.
— intermedium Host. 11,178,
— junceum L. 11,172.
— junceum Host. 11,178.
— junceum [1 giganteum Rtli. 

11,182.
Lachenalii Gmel. 11,81.

— loliaceum Sm. 11,14. 
monococcon L. 11,169.
Nardus DC. 11,80.

— phoenicoides DC. 11,128.
-  pinnatum Moench 11,125.

— pinnatum fi. DC. 11,127.
— pinnatum y. DC. 11,127.

Poa fl Dub. 11,81. 
polonicum L. 11,164.

- pungens Pers. 11,177.
-  repens L. 11,180.

------- var. «. repens arvense 11,181.
var. 8. repens caesium 11,181. 
var. y. rep. aristatum 11,181. 

- var. (V. rep. dumetor. 11,181. 
var. t. rep. Leersian. 11,181. 

rigidum Schrad. 11,182. 
Rottboella DC. 11,14. 
silvaticum Moench 11,123.

— silvaticum Salisb. 11,192.
— Spelta L. 11,165.
— strictum Deth. 11,174.
— tenellum Lam. 11,79.
— tenellum L. 11,81. 

tenuiculum Lois. 11,81.
—• teretiflorum Wib. 11.123.



Triticum tricoccum Schiibl. 11,167. 
turgidum L. 11,162,

— unilaterale Yill. 11,14.
— unilaterale L. 11,79.
— villosurn M. B. 11,171.
— yiolaceum Horn. 11,184.
— vulgare L. 11,159.
Urachne parviflora Trin. 202.
— vireseens Trin. 201. 
Ventenata avenacea Koel. 279.

bromoides Koel. 279.

Yulpia bromoides Lk. 11,89.
— oiliata Lk. 11,86.
— membranaeea L. 11,85.

— myurus Gmel. 11,87.
— pseudo-myurus Soyer-Willem. 

11,87.
— sciuroides Ilcbb. 11,89.
— uniglumis Rclib. 11,85. 
Weingiirtneria canescens Bernh.

244.
Zea Maya L. 68.






