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Dicotyledoneae.
Zufolge des ausweichenden und geschliingelten Verlaufs 

der Gefassbilndel haben die Blatter der Dicotyledonen meist 
netzfbrmig anastomosirende Nerven und ihr Rand ist weit 
haufiger ais bei den Monocotyledonen mit Serraturen oder 
groberen Einschnitten versehen. Ist ein Achsentheil mehr- 
jahrig, so bildet, er meistens nach innen dentlich abgegrenzte 
oder undeutlieh getrennte Holzlageń, welche von den Mark- 
strahlen radia! durchschnitten werden und scheidet eine 
seeundiire Rinde ab, welche ebenfalls meistens Libriform- 
fasern, einzeln oder biindel weise, sogenannten Bast, zur Aus- 
bildung bringt. In der secundaren Rinde verlieren sich die 
Markstrahlen, von innen nach aussen an Breite stets zn- 
nehmend, in das Fiillgewebe der primaren Rinde. Rinde 
und Holzkorper sind durch das Canibium getrennt, wełches 
auł dem Querschnitt ais Grenzlinie in Gestalt eines Kreises 
hervortritt. Die Verastelung ist axillar und meistens weit 
starker und regebniissiger ais bei den Monocotyledonen. In 
der Bliithe herrscht die Funfzahl vor, weniger haufig die 
Zweizahl, seltner die Dreizahl oder andere Zahlen. Cotyle- 
donen sind meistens zwei vorhanden, seltner nur einer oder 
gar keiner.



Fam. 23. Ceratophylleae.
Mit lihizomen am Grunde stehender und langsam 

fliessender Gewiisser angewurzelte krautige Gewiichse mit 
fadenformig diinnon, deutlich gegliederten Stengein und 
sitzenden wirtełstandigen, nebenblattlosen, tadlichen, zwei- 
spaltigen oder mehrspaltigen Blattern. Bllithen monoeciscli, 
achselstiindig, sitzend, perigonlos, von einei- 10 12theiligen 
mit schmalen Abschnitten versehenen Halle umschlossen; 
Stnubblatter in unbestimmter Anzahl, sitzend, ohne Filamente, 
ans zweikammerigen, mit unregelmiissigen Langsspalten aut- 
springenden Antlieren bestehend; Garpe.ll niouocarp, mit deut- 
lichem Staubweg und einfacher Miindung, einfacherig, ein- 
knospig; Samenknospe hangend, atrop; Scliliessfrucht ein- 
sarnig, von der bleibendenden Bulle umschlossen; Same 
hangend, eiweisslos mit geradem aber antitropem Keim1) 
(Gegenkeimer); Plumula sehr entwickelt, von dicken Coty- 
ledonen umschlossen; Radicula sehr kurz.

1) So mich L. C. Richard. Wenn der Same aut’ seiner Basis auf- 
rccht gcdacht wini, so ist die ra d icu la  nach der Spitze gerichtet. 
Aut' die Rruclitwand bezogen ist allerdings das Wurzelchen eino 
ra d icu la  in fera , weil der Same hangend angeheftet ist. Vergl. 
Sclileiden, Grundzugu der wiss. Botanik. Yierte Aiiflage. Leipzig 1861. 
S. 555.



Einzige Gattung:

G attu n g  196. C eratop łiy llu m  >) Ł.

ARTEN:

Blatter dreifach gabelspaltig mit 5— 8 borstlicłien Ab- 
scłmitten; Fruchte am Ende mit einem einzigen kurzeń 
D o r n ...............................SOU. C. sulmersmri1) L.

Blatter gabelspaltig mit 2 4 schmal linealisclieu Ab-
schnitten; Frtichte mit drei Dornen Yersehen, einer 
am Ende und zwei grundstiindig:

SIO. C. demersum'i) L.

1) Hornblatt.
2) Untergetaucht.
3) Auftauehend.



809. Ceratophyllum submersum L.
Untergetauchter Igellock. Glattes Hornblatt.

Syn. C. muticum Chamisso und Schlechtendal.
Bliitter grasgriin, wahrend des Wintera dunkler und 

starrer werdend, mit haarfeinen Abschnitten, dreifach gabel- 
spaltig; Frttchte oval, llugellos, ani Grunde dornenlos, am 
Ende mit kurzeni Dorn versehen.

B esclire ibu n g : Das Geschlecht C eratophyllum  ist 
eins der niedrigsten der Phanerogamen und bat das Eigen- 
thiimliche, dass es mit 4 Cotyledonen,1) 2 breiteren und 
langeren und 2 schmaleren und kurzeren keimt (siehe Fig. 4 
und 5). Es wiichst wie die Oharen unter dem Wasser und 
erhebt sieli nur auf dessen Oberflaclie an sonnigen Tagen, 
wo es Iruetificirt. Unsere Species besitzt glatte, zarte Stengel 
und grasgrune, weniger zerbrechliche Blatter, dereń gabel- 
lormige Theilung 3 — 4 mai vor sieli gelit. Die Blattąuirle 
stehen mich unten zu l 1 /2— 2 Zoll weit von einander ab und 
sind dureh ihre Zertheilung aus 30 und mehr zarten, langen 
Zipfelchen zusammengesetzt. In den obern Blattąuirlen be- 
finden sieli die Bliithen. Die Antheren sitzen, haben 2 Fiicher, 
sind etwas zusammengedruckt und an der Spitze 2stachelig,

lj Strenge genonuncn sind nur zwei Cotyledonen rorkanden, aber 
das folgendc Blattpaar folgt umnittelbar. Vergl. M. J. Schleiden, 
Bcitriige zur Kenntnisś der Cerafcophylleen, Binnaea 1838, Bd. XII, 
S. 844, Taf. IV. Abgcdruckt in „Bcitriige zur Botanik” von J. M. 
Schleiden. Leipzig 1844. Seite 200—228.
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die Fruchtcken haben an der Basis keine Stacheln und auch 
der Endstachel ist nur kurz. Uebrigens stimmt sein Wuehs 
ganz mit anderen Species iiberein; es verastelt sich sehr, 
)>ildet im Wasser umfangreiche Stocke und seine oberen 
Blattwirtel liegen so eng an einander, dass ihre Zipfel zapfen- 
artig bei einander zu liegen kommen. Es besitzt aber eine 
irischgrtine Farbę, ist biegsam und die Blattzipfelchen gehen 
in feine, mit kleinen Zahnchen besetzte Faden aus.

Yorkom m en: In Landseen, Teichen, Ausschaclitungen, 
Wiesengraben etc., ziemlicli durch das ganze Gebiet zerstreut.

B liitliezeit: Juli, August.
Anw endung: Kann in stehenden oder langsam fliessen- 

den Gewassern durch grosse Ueberhandnahme der Schifffahrt 
hinderlich werden.

A bb ild u n gen . T afel 809.
A die Pflanze in natiirl. GrOsse. 1 Blatt bei Lupenvergr8sserung; 

2 Bliithenstand, desgleichen; 3 Prucht, ebenso; 4 Keim in natiirl. 
Grosse; 5 derselbe bei Lupenyergrosserung.



810. Ceratophyllum demersum L.
Emporgetauchter Igellock. Spitzfrttchtiges 

Hornblatt.

Bliitter lauchgrttn, im Winter dunkler und starrer, mit 
2— 4 lineal-fadlichen Abschnitten; Fruchte oval, fliigellos, 
mit zwei grundstiindigen zuriickgebrochenen und einem end- 
standigen in der Mitte eingeknickten Dorn von der Lange 
der Fracht oder langer.

B esch reibung: Dieses Gewachs sieht zwar dem 0. sub- 
mersum iihnlich, indessen unserscheidet es sich sowohl im 
Stengel und in Bliittern, wie in Fruchten. Die zahlreichen 
Stengel steigen wie bei subm ersum  aus der Tiefe der Ge- 
wasser in die Hohe, veriisteln sich unterhalb des Wasser- 
spiegels und bilden grosse, umfangreiche, dunkelgrune Btischel. 
Unten am Stengel sitzen die Blattąuirle in kurzeń Zwischen- 
raumen, oben am Stengel aber sind sie dicht an einander 
und indem sich die Blattzipfel iiber einander legen, formen 
sie einen 5— 10 Cm. langen, gleichdicken Quast. Der Stengel 
und die Bliitter untersclieiden sich schon durch die mehr 
lauchgriine oder trttbgrline Farbę von dem grasgrunen Blatt- 
werke des C. subm ersum , sind aucli weit zerbrechlicher 
und sproder, und die Blattzipfel fallen beim Herausziehen 
aus dem Wasser nicht so leicht zusammen. Die Blatter 
theilen sich nicht 3— 4 mai, wie bei C. subm ersum , sondern 
nur 1— 2mal, man sieht daher bloss 2— 4 Zipfel an einem 
Blatte, welche minder lang sind und an der Spitze des





Stengels etwas rohrenartig erscheinen. Die Bliithen sind 
dem C. submersum iihnlich, aber die Friichte besitzen am 
Grunde 2— 4 abwarts gerichtete Stacheln, welcbe bald langer, 
bald kurzer sind, bald ohne gefliigelte Basis vorkommen, 
bald eine gefltigelte Basis besitzen. Im letzten Falle bilden 
sie einen Uebergang zu C. platyacanthum , welclies in der 
norddeutschen Ebene auftritt and sieli von unserer Species 
nur durch den gezahnelten Rand an beiden Fruchtseiten 
unterscheidet. Der Stachel an der Spitze der Fruclit wird 
durch den stehenbleibenden Griffel gebildet, ist innner minde- 
stens so lang ais die Frucht und steht aufreeht.

Vorkom m en: Landseen, Teiche, Graben, Aussehach- 
tungen, iiberhaupt stehende und langsam fiiessende Gewiisser. 
Durch das ganze Gebiet zerstreut, aber im nordlichen und 
mittlen am haufigsten.

B lilth ezeit: Juli, August.
Form en: /?.platyacanthum Chamisso (ais Art): Friichte 

yerkehrt eiformig, dreidornig, beiderseits zwischen den Domen 
geflugelt, an den Fliigeln etwas gezahnt; gmndstandige 
Domen flach, der endstandige langer ais die Frucht. Be- 
sonders im nordlichen Theil des Gebiets zerstreut, so z. B. 
bei Berlin, um Leipzig, in Itheinhessen etc.

A bbildungen . T a fe l 810.
A Zweig der Pflanze in natiirl. Grosse. 1 mannliche und weib- 

liche Bluthe bei Lupenvergr8sserung; 2 Frucht, ebenso; 8 dieselbe 
in nat. Grosse; 4 Langssclinitt durch dieselbe bei Lupenyergrosserung.



Fam. 24. Santalaceae.
Santelgewach.se.

Die einheiinischen Vertreter dieser hauptsachlich in 
warmeren Gegenden Asiens verbreiteten Familie sind zier- 
liclie Halbstraucher oder krautige Gewiichse, welche mit 
Haustorien auf den Wurzeln von Wald- und Wiesenpflanzen 
ais chlorophyllfuhrende Halbschmarotzer sieli ansiedeln. Sie 
kommen sowohl auf Monocotyledonen, besonders Gr lisem, 
ais aueh auf Dicotyledonen vor; richten aber im Ganzen 
genommen ais Scbmarotzer nur geringen Schaden an. Bliitter 
sehr einfach gebaut, ungetbeilt, ganzrandig, nebenblattlos, 
wendelstandig; Blttthen gynandriscli, diklinisch oder poly- 
gamisch, mit einfachem, mehr oder weniger oberstandigem 
Perigon, welches aus 3— 4 gamophyllen (unten verbundenen) 
Blattern besetzt, die eine Art Scheibe (discus) bilden; Staub- 
bliitter vor den Perigonblattern eingefugt, in gleicber Anzahl 
wie diese, meist zweikammerig und mit Langsspalten auf- 
springend, bisweilen vierkammerig und mit einem grossen 
Loch sieli ofthend; Carpell einblattrig, einfacberig, entweder 
von vornherein unterstandig oder anfangs oberstandig und 
nacbtraglicb mit der Perigonscheibe verwachsend, oder nur 
am Grandę mit derselben verbunden; Staubweg einfacb, meist 
deutlich entwickelt, mit einfacher oder 2— blappiger Miindung; 
Samenknospen 2 — 5, von der Spitze einer grundstiindigen 
centralen freien Mittelsaule (placenta centralis libera) herab-



hangend, ohne Integumente; einsamige Schliessfrucht (Nuss) 
oder Beere, Same von der Placenta und der Fruclitwand 
{endocarpium) fest umschlossen, mit geradem axilem anti- 
tropem Keim im entwickelten Eiweiss (albumen).

Gattungen:

Perigon 4- -bspaltig; Bluthen gynandrisch; Filamente 
mit einem Haarbftschel umgeben:

Gatt. 197. Thesiu.ro. L.
Perigon 3 spaltig; Bluthen polygamisch; Filamente 

ohne Haarbiischeł . . Gatt. 198. O syris L.

ARTEN:
197. Thesium1) L.

Fertile Stengel bis zur Spitze mit Bluthen besetzt; 
Deckblatter unter jeder Bliithe 3zahlig, niimlich 
ein grosseres und zwei kleinere...................................... 1.

Fertile Stengel am Ende durch sterile Deckblatter 
schopfig; Deckblatter unter jeder Bliithe einzeln,
selten 2—3 ............................................................10.

1. Perigon nach dem Yerbluhen bis zur Basis eingerollt, 
einen kurzeń Knoten auf der Frucht bildend, kaum 
ein Dritttheil so lang wie dieselbe................................. 2.

Perigon nach dem Verbliihen rolirig, nur an der 
Spitze eingerollt, von der Liinge der Frucht oder 
langer ais d ie s e lb e ........................................................8.

1) Name der Pflanze boi Plinius, aus dem Grriechischen stammend 
(#Y[aeiov).



2. Rhizom auslaufertreibend............................................3,
Rhizom ohne A u s la u fe r ............................................4.

3. Blatter undeutlich 3nervig:
811. Th. intermedium Schrad.

4. Frucht deutlich gestielt; Stiel etwa halb so lang wie
die Frucht; Stengel oberwarts r is p ig ..................5.

Frucht fast stiellos; Stengel oberwarts traubig oder 
iistig t r a u b i g ........................................................... 6.

5. Frucht fast kugelig, erhaben aderig; Bliitter 3- bis
5nervig; lanzettlich oder lineal-lanzettlich:

812. Th. montanwm Ehrh. 
Frucht Uinglich - cylindrisch; Blatter 1 nervig oder 

schwach 3nervig: 813. Th. dwaricatum Jan.1)
6. Biuthentragende Aestchen kiirzer ais die Frucht;

Aestchen nebst dem Rand der oberen Blatter und 
Deckblatter gezahnelt rauh: 814. Th. humile Yahl. 

Biuthentragende Aestchen so lang oder liinger ais 
die F r u c h t ....................................................................7,

7. Biuthentragende Aestchen so lang oder wenig langer
ais die Frucht, endlich steif absteliend; Bliitter 
lineal, schwach lnervig:

815. Th. humifusum2) DC. 
Biuthentragende Aestchen drei bis vier Mai so lang 

wie die Frucht, aufrecht-abstehend; Blatter lanzett
lich-lineal, schwach 3nervig:

816. Th. ramosum Hayne.

1) Von Georg Jan, weleher 1818 ein Herbarium von Oberitalien 
hcransgab. benannt.

2) Aut cer Erue ausgebreitet; wegen ihres Wuchses.



8. Fruchtiistchen steif abstehend; Bliitter lanzettlich,
schwach 3nervig; mittles Deckblatt kaum lśinger 
ais die beiden seitlielien-

817. Th. pratense Elirli. 
Fruchtastchen oder Fruchtstiele aufrecht-abstehend; 

Bliitter linealiscli, lnervig; mittles Deckblattchen 
weit langer ais die beiden seitliclien.................... 9,

9. Stengel zerstreut stehend, einfach oder schwach ver-
astelt: Biust zuletzt einseitswendig:

818. Th. alpinim L. 
Stengel dicht rasig, gleichhoch, von der Mitte an 

iistig; Biust nicht einseitswendig:
819. Th. tenuifoliim Sauter.

10. Rhizoni kriechend, auslaufertreibend; Frucht lederig,
gestielt . . . .  820. Th. ebracteatum Hayne.

Rhizom abgebissen, vielkopfig; Frucht saftig, stiellos:
821. Th. rostratum M. K.

198. Osyris L.

E inzige Art:
822. O. cdha L.



811. Thesium intermedium Schrader.

Mittles Verneinkraut,l) mittler Bergflachs.

Syn. Thesium linophyllum L. e. p.
Rhizom kriechend, auslaufertreibend, entsendet aufrechte 

oder aufstrebende, oberwarts rispige Stengel mit lineal- 
lanzettlichen, spitzen, dreinervigen Blattern; Iiispe pyramiden- 
formig mit abstehenden Aestchen; Prucht eirund oder lang- 
iich, gestielt; das eingerollte Pruchtperigon ein Dritttheil so 
lang wie die Fracht; Deckblatter 3 zahlig.

B esch reibn n g: Der Stengel wird nicht so hoch ais 
bei Th. m ontannm , gemeinlich nur 8— 10 Zoll, selten tiber 
12 Zoll hoch. Die Bliitter sind unten schmal-linienformig, 
werden nach oben zu linien-Ianzettformig, sind durchgangig 
hellgriiii und stets nur dreinervig. Die Nerven sind undeut- 
licher ais bei den Blattern des Th. montanum. Die Aeste 
der Rispe stehen gerade so wie bei Th. m ontanum  in 
Scheindoldchen, indessen wird die Pyramide der Bliithen hier 
weder so hoch, noch so breit und blutlienreich. Jedes Seiten- 
bltithchen hat ebenfalls 3 kleine hellgriine Deckblattchen 
und das 5 theilige, zuweilen 4theilige Perigon ist innerlich 
weiss, ausserlich gelbgrtin. Nach der Bliithe bildet sich 
eine langliche Nuss aus und das Perigon bleibt stehen. Die 
Perigonallappen sind 3 mai ktirzer ais die 5 riefige ausgebil-

1) Andorę schreiben „Yermeinkraut". Was ist das Kiolitige und 
was bedeutet der Name?





dete Nuss und eingebogen, der Griffel ist so hoch ais die 
Staubfaden, welclie an Zabl gleich den Perigonzipfeln sind.

Yorkom m en: Auf Bergwiesen und in lichten Berg- 
waldungen auf Schlagen und im Gebusch, auf den Wurzeln 
yerschiedener inonokotyledonischer und dikotyledonischer Ge- 
wachse schmarotzend; ziemlich durch das ganze Gebiet zer- 
streut, aber sebr ungleich yertheilt. Fehlt in Kurhessen 
und Westphalen; im nordwestlichen Gebiet sehr selten; 
am haufigsten in Muscłielkalkgegenden, so namentlich in 
Thiiringen.

B ltithezeit: Juni— August.
A nw endung: Alle Arten dieser Gattung schmarotzen 

auf den Wurzeln yerschiedener Pflanzen, thun aber im Ganzen 
nur geringen Schaden.

For men: j). fuhipes Koch: Fruchtstielclien so lang wie 
die Fruclit; Fracht saftig, im unteren Theil wie auch das 
Stielchen fuchsroth gefarbt. Nach Koch ist diese Form keine 
besondere Art, sondern nur eine Abweichung von Th. in ter
medium Schrader, welche gewissermassen eine Mittelform 
zwischen ihr und Th. rostratum  M. K. darstellt. Syn. Th. 
fuhńpes Griesselich.

A bbildu n gen . T a fe l 811.
AB Theile der Pflanze in natiirlieher Grosse; 1 Blatt, ebenso; 

2 Bltitbe von vorn bei Lupenvergrosserung; 3 dieselbe von der Riielr- 
seite, ebenso; 4 Fracht, stiirker yergrOssert.



IG

812. Thesium montanum Ehrh.

Berg-Leinblatt.

Syn. Thesium hiwarmn Schrk. Th. linophyllum L. e. p.
Rhizom hinabsteigencl, listig, zuletzt vielstengelig; Stengel 

aufrecht, oberwarts rispig; Rispe pyramidal mit abstehenden 
Aestchen; Bliitter 3— 5nervig, lanzettlicb oder lineal-lanzett- 
lich, lang zugespitzt; Frucht rundlich-eiformig, gestielt, drei 
Mai so lang wie das eingerollte Fruehtperigon; Ueckbliitter 
dreiziihlig.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist holzig nnd viel- 
kopfig. Die einfachen, oben rispig yerzweigten Stengel sind 
aufrecht, 1 i;i — 2 Fuss hoch, griin, haarlos und gerinnelt. 
Sie sind reichlich mit wechselstandigen, sattgriln gefarbten, 
lang zugespitzten haarlosen Blattern bekleidet, welche von 
3 oder 5 hellgriinen Nerven durchzogen werden. Die Rispen- 
aste tragen an ihrer Spitze eine kleine Scheindolde, sind 
nicht wieder verastelt, diinn und glatt und haben bfters ein 
linien - lanzettformiges 2/3 Zoll langes Deckblatt. An der 
Spitze der Aeste steht ein kurzgestieltes'Bliithchen, welehes 
sieli zuerst entwickelt, und zur Seite kompien 2— 3 lang- 
gestielte, sich spater entwickelnde Bllithen hervor. Das 
kurzgestielte Bllitlichen hat bisweilen ein einziges Deckblatt, 
die langgestielten Bllithen haben 3 Deckblatter. Das Perigon 
ist Stheilig, zuweilen dtheilig. Die Perigonlappen sind ab- 
gerundet, ausserlich griinlich, innen reinweiss. Die Staub- 
gefasse sind in Zahl gleieli den Perigonzipfeln.
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'V orko mm en: Lichte Waldungen in Gebirgsgegenden, 
Waldscklage, Unterholz; am haufigsten in Muschelkalk- 
gegenden des mittlen Gebiets, auch im Siiden verbreitet, im 
Norden fehlend; haufig im Thiiringer Becken.

B luthezeit: Mai— Juli.
A bbildungen. T a fe l 812.

A Bliithenzweig in natiirl. Griisse. 1 Blatt bei Lupenvergro8se- 
nuig; 2 Fruehtzweig, nat. Grosse; 3 Bliithe bei LupenvergrOsserung; 
4 dieselbe von oben, ebenso; 5 dieselbe von der Seite, etwas ge.~ 
iiftnet, ebenso; 6 Frucht, ebenso.



813. Thesium divaricatum Jan.

Sparriges Leinblatt.

Rliizom hinabsteigend, astig, zuletzt vielstengelig mit 
aufrechten oder aufstrebenden, oberwarts rispigen Stengeln; 
Rispe pyramidal mit abstehenden Aestchen; Bliitter lineal, 
spitz, lnervig oder schwach 3nervig; Deckblater drei, am 
Rand etwas rauh, kiirzer ais die Fracht; das eingerollte 
Fruchtperigon ein Dritttheil so lang wie die Fracht.

V orkom m en: An buschigen Bergabhiingen an der Siid- 
grenze des Gebiets. Triest, Fiume, Adelsberg in Krain. 
Verbreitet durch das sudliche Europa, ab er selten auf Inseln.

B lu th ezeit: Mai.
A b b ild u n g en . Tafe l  813.

A Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Blflthe, vergrossert; 2 Frueht, 
ebenso. Nach Reichenbach.



§>-pavrin,eę>- Cńnblaft.
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Niedriges Leinblatt.

Ein niedriges, kaum spannenholies Pflanzchen mit spindel- 
fórmiger, zweijiihriger oder perennirender, einstengeliger oder 
mehrstengeliger Wurzel, mit aufrechten oder aufstrebenden 
einfachen oder etwas astigen Stengeln; Biust traubig; Bliitter 
lineal, lnervig, der Rand der oberen Bliitter und Deckbliitter 
nebst den Aesten und Aestchen geziiłinelt rauh; Bluthen- 
stielchen kurzer ais die Bluthen; Deckbliitter dreiziililig, das 
mittle langer ais die Prucht; Frtichte eiformig, fast sitzend, 
an den Stengel fast angedriickt, dreimal so lang wie das 
eingerollte Perigon.

V orkom m en: Auf Brachackern in Unterosterreich 
zwischen Wienerisch Neustadt und Katzelsdorf, sowie nacli 
Hoehstetter bei Brtinn. Zerstreut durch das siidliche Europa; 
auch in England.

B lu th ezeit: Mai — Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 814.

A Pflanze in naturl. GrOsse. 1 Fruchtzweig, vergr6ssert; 2 Bliithe 
in ihren DeckbUittern, ebenso; 3 Bliithe, abgebluht, ebenso. Nach 
Reiehenbach.



Liegendes Leinblatt.

Rhizom hinabsteigend, iistig, zuletzt vielstengelig mit 
liegenden, gestreckten oder aufstrebenden Stengeln; Biust 
traubig oder traubig veriistelt; Bliithenstielchen so lang wie 
die Bliithen oder liinger ais dieselben, zuletzt steif ab- 
stehend; Blatter schmal linealisch, die oberen am Rande 
sowie die Kanten der Aestchen geziihnelt rauh; Deckbliitter 
Bzahlig, so lang wie die Fracht oder an den unteren Aest
chen das mittle liinger; Fracht eiformig, fast sitzend, drei 
Mai so lang wie das eingerollte Frnchtperigon.

Y orkom m en: An Abhangen und Ackerrandern bei 
Wagram unweit Wien; auch bei Metz. Zerstreut, im west- 
lichen Europa.

B liith eze it: Juni, Juli.
A b b ild u n gen . T a fe l 815. ,

A Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 diesclbe 
abgeblttht, ebenso. Nach Reicbenbach.







Aestiges LeinBtakt.

Rhizom spindelfbrmig, senkrecht im Boden sitzend, zu- 
letzt vielstengelig mit anfrechten oder aufstrebenden astigen 
Stengeln; Aeste traubig und wie die Aestchen aufrecht, 
wenig abstehend; Bliitter lanzettlich-linealisch oder lineałisch, 
schmal, schwach 3 nervig, die oberen am Rande wie die 
Deckblatter und die Kanten der Aeste und Aestchen ge- 
zahnełt rauh; Fruchtstielehen 3—4 Mai so lang wie die 
Fracht; diese eiformig, fast sitzend, dreimal so lang wie das 
eingerollte Fruchtperigon; Deckblatter gedreiet, das mittle 
stets langer ais die Fracht.

B eschreibung: Die Wurzel ist liolzig und astig. Der 
kurze holzige Stock treibt rnehre Stengel, worunter gemein- 
lich der erste ani hochsten wird, schou vom Grandę an aus 
den Blattwinkeln Aeste ausgehen liisst, welche abstehen, in 
der Fruchtzeit sich aufrecht richten und, ebenso wie der 
Stengel, haarlos und riefig sind. Die Bliitter stehen wechsels- 
weise am Stengel, sind an der Basis allmahlig verschmiilert, 
an der Spitze mit einem sehr kleinen Spitzchen auslaufend, 
was die Fortsetzimg des Mittelnerves ist. Dieser tritt ani 
starksten und sehr deutlich hervor, wahrend die Seitenneiwen 
viel schwacher sind. Die ganze Pflanze wird fusshoch und 
hoher, der Stengel geht an der Spitze in eine Bliithentraube 
aus und ebenso ist es mit den Aesten, so dass eine zu- 
sammengesetzte Traube dadurch entsteht. Gemeinlich sind



die Aeste einfach, liin und wieder findet man aber auch 
unten an denselben einen kleinen Seitenast. Die Bliithen- 
stiele sind 1 Cm, lang und an ihrer Spindel befinden sieli 
3 Deekblatter von der Form der Stengelblatter, von welchen 
das untere oft iiber 1;2 Zoll lang, die diclit an demselben 
stehenden oberen mn */2 oder uin noch mehr kleiner sind. 
Die Bliitlie ist kaum gestielt, glockig, mit 5 eingebogenen 
Zipfeln, ausserlich griinlich, innen weiss. Die Staubfaden 
sind kiirzer ais die weissen Staubbeutel, das Fruchtstielchen 
ist 4 Mai kiirzer ais die Frucht. Diesę Species ist dem 
Th. lin op h yllu m  oder interm edium  sehr ahnlich, unter- 
scheidet sieli aber durch die langeren Staubgefasse, langer 
gestielten Friichte und durch die nicht kriechende Wurzel.

Y orkom m en: An rasigen trocknen Abhangen und auf 
Wiesen in TJnterosterreich: auf der Tiirkenschanze, am Rand 
der Haide des Laaer Berges und in der Niihe der benacli- 
barten Ziegelofen, auf dem Schaafberge bei Potzleinsdorf, 
auf Brachen bei Himberg, Achan und Laxenburg, auf dem 
Marchfelde bei Kagrau, Stadtlau, Aspern, Wagram; bei 
Mariazell in Steiermark. Ausserhalb des Gebiets zerstreut 
im siidostlichen Europa.

B liith eze it: Juni— August.
A b b ild u n g en . T a fe l 816.

AB Theile der Pflanze in natiirl. GrBsse. 1 Bliithe bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Frucht, ebenso.
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Wiesen - Leinblatt.

Rhizom spindelformig, senkrecht, nur wenige nufrechte 
traubige oder rispige Stengel treibend; Blatter lanzettlich- 
lineal, spitz, schwach 2nervig; Deckblatter gedroiet; Frucht- 
perigon rolirig, an der Spitze eingerollt, so lang wie die 
Frucht; Fruchtastchen steif abstehend; Steinfrucht fast kugelig.

B esch reibu n g: Gemeinlich kommen mehre Stengel 
zugleich aus dem Stocke, welche jedoch nicht sannntlich 
fruchttragend sind. Sie werden nur spannenhoch bis fuss- 
hocb, heben sieli von der Erde an aufsteigend bis znr 
Bliithezeit empor, strecken sieli aber dann auf die Erde hin. 
Sie haben eine lichtgrune Farbę, sind mit lichtgrtinen, ein- 
nervigen, oben auch undeufclich dreinervigen, zerstreut stelien- 
den, linealen BUittern bekleidet und tragen bald einen traubig, 
bald einen rispig gestellten Bliithenstand, der sieli an der 
Spitze der Stengel befindet und das gute Dritttheil des 
ganzen Stengels einnimmt. Die Rispe ist niebt selten liin- 
und hergebogen, zuweilen auch einseitswendig und die Bllithen- 
zweige stehen von der Spindel nach der Bliitlie fast oder 
ganz wagrecht ab. Die Entwicklungsweise der Blttthen ist 
gleich den vorigen Artem Das Perigon ist etwas dicklich 
und etwas enger ais das des Th. montanum, auch stehen 
die Zipfel nicht so weit ab. Nach der Bliithe rollen sieli 
die Perigonzipfel ein und die Frucht wird fast kugelig. Das 
Th. pratense ist dem Th. alpinum  sehr ahnlich und wird



auch nicht selten, zumal wenn sieli die Rispenzweige nach 
einer Seite hin wendeu, mit diesem verwechselt, kann ab er 
leicht erkannt werden 1) an den nicht aufrecht, sondern 
wagrecht abstehenden Rispenzweigen wiihrend der Fruclit- 
zeit; 2) in der Bliithe an den kurzem Deckblattem. Tli. 
alpinum  ist immer einseitwendig und inmier tranbig.

Y orkom m en: Auf Berg- und Alpenwiesen; zerstrout 
durcli das mittle und siidliche Gebiet, uordlich nur bis zur 
Rheinprovinz, bis zum Harz und bis Sclilesieu hinautgehend. 
Ziemlich verbreitet in Thuringen, aber kier fast auf das 
eigentliche Gebirge bescliriinkt, zo z. B. bei Ilmenau und 
Elgersbui'g, bei Suki, Wallendorf, Kukla u. a. O.; ferner in 
der Rhon; im Frankenwald; in Niederhessen; vereinzelt im 
Erzgebirge bis Altenberg; ani Harz an vielen Stellen; Rliein- 
provinz; sUdostlickes Westpkalen; Schlesien; Bokuien; liiiu- 
(iger im. stidliclien Gebiet, namentlick in den Alpen; auch in 
Baden und in den Yogesen. Ausserkalb des Gebiets be- 
sonders im sudwestliclien Europa.

B lilth ezeit: Juni, Juli.
Ab bil dungen. T afel 817.

AB die Pflanze in natiirl. Grossc (A bliihend, B fruchttragend).
1 Bluthe, vergrossert; 2 Frucht, ebenso; 3 dieselbe im Durchsehnitt, 
ebenso; 4 dieselbe im Quersclmitt, ebenso; 5 Same in natiirl. Grbsse 
und rergrossert.





Alpen -Leinblatt.

Rhizom spindelfórmig, senkrecht, mit einfachen oder 
etwas verastelten aufrechten Stengeln; Bliitter ani Grandę 
des Stengels rosettig, kurz, lanzettlich, am Stengel zerstreut, 
linealisch, liinger, lnervig, Fruchtstielchen schriig abstehend, 
einseitswendig, traubig; Deckblatter dreizahlig; Steinfrucht 
fast kugelig; Fruchtperigon rohrig, an der Spitze eingerollt, 
so lang wie die Fracht oder langer.

B esch re ibu n g: Der holzige Wurzelstock treibtmit dicht 
an einander stehenden, sieli deckenden, langlichen und spitzen 
Bliittem neue Triebe und liat ein und melire aufrechte 
Stengel, welclie kalii, gerieft, ofters gebogen sind, nach 
mehren Richtungen hin wachsen und in der Regel nur 3 bis 
4 Zoll, auch wohl 5 Zoll hoch werden. Die linienfornńgen, 
einnervigen Bliitter stehen zerstreut am Stengel, oft aber 
gehen sie kaum 1 '/2 Zoll am Stengel hinauf, ohne dass sie 
in ihren Winkeln Bliithenstiele ausgehen lassem Zuweilen 
sind sie zolllang, bogig und sammtlich nacli einer Seite 
gewendet. Die Axen der Bliithentraube sind bis zur Spitze 
hinauf frachtbar, es findet sich also kein Schopf hier vor; 
doch sind die Trauben nicht immer einfach, manchmal haben 
sie einen und den anderen Ast und an den untersten Blattern 
fmdet mail hin und wieder auch in den Blattwinkeln sitzende 
Bliithen ohne Deckblatter. In der Traube sind die Bltithen- 
stiele selir kurz, kaum iiber 2 Mm. lang und tragen drei



Deckbliittchen, worunter das unterste dreimal łiinger ais die 
dicht an demselben befindlichen oberen sind. Alle sind in Ge- 
stalt den Stengelbliittern ahnlich, doch lauft der Mittelnerv mit 
einem kleinen Stachelspitzchen ans und das untere und langste 
Deckblatt ist nnr 1 Cm. lang. Die glockigen Bliithen sitzen 
fast an den Deckblattem, sind ausserlich rothlich- und grtin- 
lichweiss, innerlich weiss und haben das Eigenthtimliche, dass 
sie nur 4 Zipfel und 4 Staubgefasse besitzen. Die Kelcli- 
lappen rollen sieli zur Fnichtzeit ein, die Fracht ist kugelig, 
fast glanzend, doch auf den zahlreichen Rippen etwas 
scharflicli.

Y orkom m en: Auf Triften der Alpen, Voralpen und 
Gebirge und seltner auf Haiden der Ebene. Ziemlich ver- 
breitet in den Alpen, im ubrigen Gebiet sehr zerstreut: in 
Baiern und Schwaben stellenweise auf die Hochebene herab- 
steigend; im Elsass in den Hochvogesen und bei Nieder- 
bronn; bei Bitsch in Lothringen; Dresden, zwischen Grimma 
und Bothen in Sachsen; bei Dessau vor dem Akenschen 
Thorhause; Provinz Sachsen; auf dem Brocken; Bohmen; 
Schlesien. Ausserdem zerstreut in den sudeuropaischen Ge- 
birgen.

B lu th eze it: Je nach der Meereserhebung vom Mai bis 
zum August.

A b b ild u n gen . T a fe l 818.
A Pflanzen in natiirL Grosse. 1 u. 2 Bliitlie, vergr8ssert; 3 Frucht, 

ebenso; 4 dieselbe im Querschnitt, ebenso; 5 Same, ebenso.





819. Thesium tenuifolium Sauter.

SchmalbUittriger Leinstrauch.

Stengel zahlreich, fast rasig, iiber fusshoch, aufrecht, 
von der Mitte an verastelt, locker mit sclimal lineal-lanzett- 
lichen iiber zolllangen Blattem besetzt; Biust nicht einseits- 
wendig; die unteren Aeste steril.

Yorkom m en: Rasige Stellen, an Flussufern. Am Ufer 
des Fliisschens Steyer bei Steyer in Oberosterreich; bei Uto 
und Inchel unweit Ziiricli, bei Schwyz.

B liithezeit: Mai — Juli.
A bbildu n gen . T a fe l 819.

A Pflanze in natiirl. Grbsse. 1 Bliithe, vergrOssert; 2 Fracht, 
ebenso. Nach Beiclienbach.



820. Thesium ebracteatum Hayrie. 

Schopfiges Leinblatt.

Syn. Thesium comosum Rotli.
Rhizom kriechend, wenige aufrechte Stengel treibend, 

welclie locker mit schmal lanzettlichen Blattera besetzt sind; 
Traube einfach, am Ende dureli nnfruchtbare Deckblatter 
schopfig; Bliithen von je einem Deckblatt gestiitzt; Stein- 
fruchte eirund, gestielt, lederig; Fruchtperigon rbhrig, an der 
Spitze eingerollt, dreimal so lang wie die Fracht.

B eschreibung: Die diinne Pfahlwurzel geht schief in 
den Boden ein und treibt einen oder mehre aufrechte, ge- 
wohnlich unverastelte, doch auch an kraftigen Exemplaren 
mit ein und dem anderen Astę begabte Stengel, welche in 
der Regel nicht iiber 3/, Fuss Hohe erreiclien, rand, glatt, 
kahl und bis iiber die Mitte hinauf beblattert sind. Die 
Blatter steli en wechselsweise oder zerstreut, sind linealisch, 
1— 1 '/2 Zoll lang und kaum 2 Mm. breit, glatt und kahl. 
Die untersten sind sehr kurz, aber ebenso breit ais die 
oberen, daher fast langlich in Form; nach oben hin werden 
sie immer liinger und erreichen beim Anfange der Bliithen- 
traube die hochste Liinge. Sie sind nach beiden Enden ein





wenig verschmalert und zeigen in der Mitte einen starken 
Nerven, wahrend an dessen beiden Seiten 2 andere Nerven 
nur undeutlich hervortreten. Da, wo die Bliitter am Stengel 
endigen, beginnt die Bliithentraube, dereń Stielchen unten 
zolllang werden, nach oben hin immer kurz sind. Alle 
Stielchen sind unverz\veigt und einbliithig und ii ber ihrer 
Mitte belindet sich ein Deckblatt, das in Form den Blattern 
gleich ist. Indessen wird die Lange desselben, welclie unten 
den obersten Stengelblattern śihnlich ist, nach oben zu immer 
kleiner, bis man endlich an der Spitze der Trauben selir 
kleine, dicht gestellte und blftthenlose Deckbliittchen findet, 
welche einen Schopf bilden und wesshalb aucli diese Pflanze 
Th. com osum  Roth. sch op fig es  L e in b la tt heisst. Der 
Name Th. ebracteatum , d eck b la ttloses  L einbla tt, hat 
insofern seine Bedeutung, ais man annimmt, dass sammtliche 
Bluthenstielchen aus den Winkeln der Blatter entspringen 
und dass die sttitzenden Blatter mit den sich yerlangernden 
Stielchen verbunden blieben, dadurch an den Stielchen hinauf 
gesclioben wurden. Der oft sehr kleine Theil des Bliithen- 
stiels iiber dem Deckblatt hat ein Gełenk und ist weit dicker 
und heller in Farbę ais der Theil unter dem Deckblatte. 
Der Kelch ist innen weiss, seine Lappen sind an der Spitze 
stark eingerollt und finden sich, gleich den Staubgefassen, 
in der Fiinfzahl.

Yorkom m en: Trockne grasige Orte, besonders im nord- 
ostliclien Theil des Gebiets: Preussen; Posen; Pommern; 
Brandenburg; Mecklenburg (Ludwigslust u. a. O.); Nieder- 
lausitz; in Schlesien zwischen Chromstau und Malapane; in 
Hannover bei Hitzacker; bei Erfurt und Allstedt in Thiiringen;



bei Aicha in Bohmen; auf sumpfigen und moorigen Wiesen 
in der Flora von Wien, auf Wiesen zwischen Laxenburg, 
Miinchendorf und Guntramsdorf, bei Moosbrunn.

B lilth eze it: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 820.
A Pflanze in natarł. Grbsse; B Fruchtzweig, ebenso. 1 BJfitbe 

bei Lupenvergr8sserung; 2 dieselbe im Liingsschnitt, ebenso; 3 Frucht, 
ebenso.



SYl]nabt'Lfrurl)tii3i>$ - Cńnblatt.



821. Thesium rostratum M. K.

Schnabelfriichtiges Leinblatt.

Rhizom schriig im Boden liegend, abgebissen, mehr- 
kopfig; Stengel aufrecht, kaum fusshoch, locker mit schmal 
lanzettlichen, spitzen, bis zolllangen Blattern besetzt; Traube 
einfach, am Ende durch spitze stenie Deckblatter schopfig; 
Bluthen von je einem Deckblatt gestiitzt: Steinfrtichte beeren- 
artig, saftig, citronengelb, halb so lang wie das rohrige, an 
der Spitze eingerollte Fruchtperigon.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist dick, liolzig, unten 
abgebissen, oben vielkopfig. Die zahlreichen Stengel werden 
nur 6— 8 Zoll hoch, sind aufsteigend oder aufrecht, unver- 
iistelt, vollig haarlos, riefig und bis zur Bluthentraube liinan 
beblattert. Die Blatter stehen wechselstandig, sind bis 1 Zoll 
lang, aber sehr schmal, einnervig, am Grunde in ein sebr 
kleines Stielchen verschmalert und haarlos. Da wo die 
Blatter aufboren, fangt die Bluthentraube an, dereń Stiele 
unverśistelt, ausgewachsen ',/2 Zoll lang sind und auf der 
Spitze das einzige Deckblatt tragen, dessen Form den Stengel- 
bliittern ahnlich ist. Es ist aber nur ]/2 Zoll lang, also 
ebenso lang ais der Stiel, und der Mittelnerv geht an der 
Spitze in ein kleines, weissliches Stachelspitzchen aus. Am 
Grunde des Deckblattes sitzt die Bliithe, mit dem Frucht- 
knoten reichlich 1 Cm. lang. Aeusserlich ist der Kelch grun, 
innerlich weiss, nur bei voller Bliithe breitet er seine 5 line- 
alen Zipfel aus, meistens stehen sie senkrecht in die Hohe.



Die Staubfaden stehen am Itande des Saums, sind weiss, am 
Grunde verbreitert und an jeder Seite in einen Zahn aus- 
gehend, die Staubbeutel sind weiss. Oben an der Traube 
befinden sich bloss Bllithenstiele und Deekblatter ohne 
Bltithen und da sie in der Jugend nahe bei einander stehen, 
so bilden sie einen Schopf, mit dem die Bliithentraube 
schliesst. Sobald die Fruchtchen z u schwellen beginnen, 
rollt sich der Kelch zusammen, die reife Frucht misst die 
Halfte desselben, ist weich und saftig und eben dadurch 
unterscheidet sich diese Species von Th. ebracteatum . Bei 
dem letzten sind iibrigens die Bliithen auch u ber dem Deck- 
blatte gestielt und kleiner, die Stengel etwas hoher, die 
Bliitter etwas breiter und der Wurzelstock łiat keinen Schopf.

V orkom m en: In den Betten der Giessbache im Alpen- 
gebiet: Schweiz; Tirol; in Baiern bis Miinchen herab auf 
den Isar-Auen; in Bohmen zwisclien Pilsen und Klattau. 
Fehlt im mittlen und nordlichen Gebiet giinzlich.

B liith ezet: Mai — Juli.
A bb ild u n gen . T a fe l 821.

A die Pflanze in naturl. Grosse. 1 Bliithe bei Lupenvergr8H.se- 
rung; 2 das aufgeschlitzte Perigon, ebenso; 8 ein Staubblatt, ebenso ; 
4 Liingsschnitt durch die Frucht, ebenso.





822. Osyris alba L.
Hornstrauch.

Ein Strauch von 3— 9 Dezim. Holie, sparrig verastelt, 
ziemlich dicht mit kurzeń, breit lanzettlichen, stumpfen 
Blattern besetzt; Bliithen in kurzeń lockeren Trauben, mit 
trichterformigem, schmutziggelbem, duftendem Perigon.

York oni men: An sterilen Felsen. Nur an der Siid- 
grenze des Gebiets im osterreichischen Littorałe (Triest, 
Fiume).

B liith eze it: April, Mai.
A bb ildu n gen . T a fe l 822.

A Zweig mit mannlichen Bliithen, nattirl. GrOsse; 13 Zweig mit 
weiblichen Bliithen, ebenso; C Fruchttragender Zweig, ebenso.
1 Zweig mit miinnlichen Bliithen, vergrOssert; 2 Knospe, ebenso ; 
3 mannliche Bliithe, zerschnitten, ebenso; 4 Staubgefass, ebenso ; 
5—8 weibliche Bliithe in verschiedenen Lagen, ebenso; 9— 11 Fracht 
jung und erwachsen, natilrl. Grosse; 12 dieselbe zerschnitten, ebenso; 
13 Keimling, vergrCssert. Nach Reichenbach.

3Flora IX.



Fam. 25. Loranthaceae.
Chlorophyllhaltige, assimilirende, strauchartige, auf ver- 

schiedenen Baumen lebende Halbschmarotzer, welche niit 
Haustorien in Bindę und Holz ilirer Wirthe eindringen, mit 
einfaclieri, ungetłieilten, ganzrandigen, kahlen, lederigen, meist 
opponirten, nebenblattlosen Blattern. Bliithen uniicht dikli- 
niseh oder gynandrisch, mit 3— Bzaliligem Perigon, epigyniscli. 
Bei weiblichen und gynandrischen Bllitben, dem fieischigen 
Discus inserirt, dialyphyll oder gamophyll; Staubblatter in 
der Anzahl der Perigonblatter und ihnen aufgewachsen oder 
nur am Grunde mit ihnen verbunden aber stets vor ihnen 
eingefugt, zweikammerig oder vielfacherig, selten einkannnerig; 
Carpell einblatterig, lfacherig, vom Discus uberragt; Sainen- 
knospe einzeln, grundstiindig, orthotrop, olme Integumente; 
Staubweg endstandig, bisweilen sehr kurz, einfach, mit ver- 
dickter einfaeher Miindung; Frucht eine lsamige aber nieht 
selten mehrkeimige Beere mit geradem aufrechtem Keim und 
grossem Eiweiss.

Eine eigentlich aeąuatoriale Familie, welche nur einzelne 
Yertreter in hbhere Breiten entsendet.



Gattungen:

199. Viscum*) L. Mistel. Staubweg sehr kurz; weibliches 
Perigon 4blatterig.

200. Loranthus-) L. Riemenblume. Staubweg lang; Perigon 
meist 5— (3 blatterig.

ARTEN:

199. Yiscum L.
823. V. album L. Weissbeerige Mistel. Stengel wieder- 

liolt zweizahlig gabelspaltig (unecht dichotomiscli), mit 
opponirten loffelfonnigen fleischigen Bliittern in einem 
einzigen Paar am Ende der Gabeliiste; Beere kugelig, 
weiss.

200. Loranthus L.

824. L. europaeus L. Europaische Riemenblume. Zweige 
mehrknotig, meist dreikantig and mit drei Paaren lang- 
licher kurzgestielter Bliitter besetzt; Beeren lebhaft gelb.

lj Y iscus, eine klebrige Substanz, die ais Vogelleim benutzt 
wurde. Das Beerenfleiscli ist sehr klebrig und dient bei uns ais 
Yogelleim.

2) Von ).mpov, Riemen, und av9o?, wegen des langen riemen- 
formigen, prachtvoll gefiirbten Perigons mancher tropischen Arten.



823. Viscum album L.
Weissbeerige Mistel.

Ein sehr iistiger, einen oder einige Fuss hoher Straucli 
mit zolllangen bis fusslangen, durch die endstandigen Bliithen 
dichotomisch gestellten, nur ein einziges Stengelglied reprasen- 
tirenden Zweigen, welclre stielrund sind, und, wie die Bliitter, 
glatt, kahl und hellgriin in der Jugend; Bliitter ani Ende 
der Zweige einpaarig opponirt, lederig, loffelformig, sehr 
stumpf und fast stiellos, nervenlos; Bliithen an den Zweigen 
endstiindig, sitzend, meist 5zahlig, gekniiuelt, gelblich, zwei- 
hausig; Beeren weiss, durchscheinend, kugelig.

B esch r e ibung: Ein vom Grunde aus selir gabelastiger, 
buschiger Straucli, mit griiner, etwas rauher und theilweise 
gestreifter Bindę. Aeste an den Gliedern sehr zerbrechlich. 
Bliitter gegeniiber stehend, sitzend, immergrun, lederartig, 
glatt, ganzrandig, liinglich, stumpf, ani Grunde sehmaler und 
an der einen Seite breiter, ofters sichelformig gebogen, meist 
lebhaft gelb-griin oder auch etwas dunkler gefarbt. Die 
Bliithen stehen biischelformig entweder unter der Theilung 
der Aeste oder an den Spitzen derselben. Die mannlichen 
Bliithen bestehen aus einem 4spaltigen, lederartigen gelben 
Kelche mit eiformigen Zipfeln. Die 4 langlichen Antheren 
sind an die Kelchabschnitte angewachsen. Der Kelch der 
weiblichen Bliithen ist ganz klein, blassgelb und besteht aus 
4 eiformigen, leicht abfallenden Blattchen. Der zugerundete 
Fruchtl; noten triigt eine sitzende, stumpfe Narbe. Die weisse,
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kugelige, fest durchsichtige Beere ist lsamig und bestelit 
aus einer schmierigen, klebrigen, weisslichen Substanz, in 
welcher der dreieckige Same liegt.

Y orkom m en: Auf den ver,scliieden,sten Nadelholzern 
und Laubholzern, durch das ganze Gebiet verbreitet und bis 
in den hohen Norden kinauf, uberhaupt fest durch ganz 
Europa. Am seltensten kommt sie aut' Eichen vor.

B liithezeit: Marz, April.
A nw endung: Das klebrigeBeerenfleisch wird ais Vogel- 

leim benutzt. Die jungeren Zweige nebst den Blattern waren 
frtiher offizinell ais Mittel gegen Kramplkranklieiten, nament- 
lich gegen Epilepsie: S tip ites  V isci. In der Mythologie der 
nordischen und germanischen Volkerschaften spielt die Mistel 
eine grosse ftolle, diente im Mittelalter ais Zanberruthe und 
wird noch jetzt bei allerlei Yolksgebrauchen angewendet. 
Auf Kernobst wird die Mistel haufig sehr schiidlich, da sie 
krebsartige Anschwellungen der Zweige hervorruft.

A bbildu n gen . T a f e 1 823.
A Zweige in natiirl. Grosse; B jungę Pflanze auf ihrer Nahr- 

pflanze (Tannenzweig), ebenso; 1 mannliche Bliithengruppe, ebenso; 
2 einzelne mannliche Bliithe, ebenso; 3 Staubbeutel, schwach ver- 
grossert; 4 u. 5 Pollenltorner, stiirker yergrossert; 6 weibliche Bliithen- 
gruppe, natiirl. Grbsse; 7 Beere, ebenso; 8 dieselbe geOffnet, um den 
Samenzu zeigen, ebenso; 9u.lOSame, vonverschiedenenSeiten, ebenso.

A nm erkuug: An der Sudgrenze unseres Plorengebiets, 
auf der Insel Cherso und auf anderen benachbarten Inseln, 
findet sich auf Juniperus O xycedrus L. die sonst in Stid- 
europa verbreitete Wachholdennistel: Viscum Oxycedri DC. 
Sie hat gegliederte Zweige, ist blattlos, die Beeren sind lang- 
lich, blaulich. ___ _



824. Loranthus europaeus L.
Europaische Riemenblume.

Ein niedriger, kahler, sehr iistiger Strauch; Aeste stiel- 
rund, 3— 4gliedrig, .mit 3— 4 Paaren gestielter, liinglicłier, 
abgerundeter, diinn lederartiger, in der Mitte von einem 
starken Nerven durchzogener Blatter besetzt; Aehren end- 
standig, locker, einfacłi; Bluthen durcli Feblscblagen zwei- 
biiusig; Perigon 6 bliitterig, gelblichgriin; Beeren kugelig- 
birnformig, hellgelb.

B esch reibu n g: Dieser kleine Strauch ist an der Basis 
ot't so diclc ais ein Daumen nnd schon von da an gabelig 
verastelt. Die Aeste stehen von einander ab, oft fast im 
rechten Winkel, haben eine braune Farbę bis zu den jimgeren 
Aesten hinauf, welche grtin sind. An ihrer Theilung befindet 
sich eine ringformige Gliederung, bei welclier sie sehr leicht 
abfallen, sobald sie trocknen. Die Blatter sind !/2 <̂>11 lang, 
anch etwas liinger oder kiirzer und im frischen Zustande 
sieht mail ilire Nerven kaum, wahrend sie getrocknet deut- 
lich liervortreten. Ihre Spitze iindert in stumpfer oder auch 
ausgerandeter Form ab und sie ver\velken und fallen zu 
Boden, wenn die Frucht vollig gereift ist. Die Bluthen der 
mannlichen Exemplare sind etwas liinger gestielt ais die der 
weibliehen; sie stehen einander gegeniiber und bilden eine 6 -bis 
12bluthige Endtraube; zuweilen fehlt auch die gegenstiindige 
Bllithe und dalier komrnen zwischen den Paaren auch einzeln 
stehende Bluthen vor. Der Kelchrand ist- sehr undentlich,
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die Kronenblatter sind schmal, lanzettlich- liaeal, gelblich- 
griin und spitz. Die Staubgefasse der mannlichen Bliithen 
sind halb so lang ais die Kronenblatter, die ganze Bliithen- 
traube wird nur J/i—  *2 Zoll lang, die Fruchttraube ist 
zolllang.

Vorkom m en: Schmarotzend auf den Aesten der Eichen 
und auch der Lind en, ani haufigsten auf Quercus pub es - 
cens W. und Q. Cerris L.; daher beschrankt auf den stid- 
ostlichen Theil des Gebiets: Bohmen, Mahren, Oesterreich, 
Steiermark, Krain, Istrien. Ausserhalb des Gebiets im siid- 
ostlichen Europa, von Italien bis zum sttdlichen Russland.

B liith ezeit: April, Mai.
A bb ild u n gen . T a fe l 824.

A Zweig der mannlichen Pflanze in naturl. Grossc; B Zweig der 
weiblichen Pflanze, ebenso; C Fruchtzweig, ebenso. 1 mannliche 
Bliithe bei Lupenvergrosserung; 2 weibliehe Bliithe, ebenso; 8 dieselbe 
ohne Perigon, ebenso.



Fam. 26. Polygoneae.
Pflanzen mit 1- bis mehrjiihrigen Wurzeln oder Rliizo- 

men; die oberirdischen Stengel meist mit deutlichen Knoten 
und Grliedem; Bliitlien hypogynisch, gynandrisch, einfach 
symmetrisch, mit einfachem oder mehrwirteligem Perigon, 
bisweilen unaeht diklinisch; Perigon dialyphyll oder gamo- 
phyll; Staubblatter mit den Perigonbliittern wechselnd, in 
einein oder in mehren Wirteln, zweikammerig; Carpell ein- 
bliitterig, einfacherig, ohne Staubweg, mit zwei- bis vier- 
lappiger Mundung, mit einer einzigen grundstandigen geraden 
und anfrechten Samenknospe mit doppeltem Integument; 
Schliessfrucht einsamig, bart; Same mit antitropem meist 
axilem Keim in meist reich entwickeltem Perisperm.

Eine salzliebende Familie, welche besonders in der nord- 
liehen gemassigten Zonę verbreitet ist.

Gattungen:

201. Bumexv) L. Ampfer. Fruchtknoten Skantig, mit 
drei pinseligen Mtindungslappen; Perigon 2 X 3  blatterig; 
Bliitter des Aussenperigons kaknformig, den Fruchtkanten 
anliegend, Bliitter des Innenperigons flach, alle bleibend 
und zum Fruchtperigon auswachsend; Staubblatter 2 x 3 ,

1) Name der Romer fur Ampfer. Dieselbe Bedeutung liat das 
grieeliiscbe Xoiira8w.



202. Oxyria Hiller. Sauerling. Fruclitknoten zweisclmeidig, 
mit zwei pinseligen Mundungslappen; Perigon 2 X 3- 
blatterig.

203. Polygonum L. Knoterich. Fruchtknoten 2— 4kantig; 
Mundungslappen 2— 3, nicht pinselig; Perigon einfach, 
4— 5blatterig, anwełkend, nicht auswachsend; Staub- 
blatter 8, seltner 5— 9.

ARTEN:

201. Rumex L.
Bltithen gynandrisch oder polygamisch; Mundungs

lappen frei; Blatter ani Grunde yerschmalert, ab- 
gerundet oder herzformig, aber weder spiessformig 
noch pfeilfbrmig. (Stamm 1. Lapatlmm Tournef.) 1. 

Bliithen dioecisch oder polygamisch; Mundungslappen 
oberwarts an den Kanten des Fruchtknotens an- 
gewachsen; Blatter spiessformig oder pfeilformig 
(Stamm 2. Acetosa T o u r n e f .) ...............................Ki.

1. Innere Perigonblatter oder wenigstens eins derselben 
zur Fruchtzeit in der Mitte mit einer Schwiele
versehen.........................................................................2.

Alle Perigonblatter schwielenlos, oder die inneren
undeutlich schwielig.........................................................15.

2. Innere Perigonblatter zur Fruchtzeit unten mehr oder
weniger deutlich g eza h n t................................................ 3.

Innere Perigonblatter ganzrandig, sehr selten einzelne 
Z a h n c h e n .......................................................................12.

3. Bliithenwirtel alle oder doch die Mehrzahl mit Blattern
gesttitzt.............................................................................. 4.



Bluthenwirtel alle oder clie meisten blattlos . . .  7.
4. Basalbłatter ani Grunde herzformig; Bltithenwirtel

en tfern t......................................................................... 5.
Basaibliitter oder alle in den Blattstiel verschmalert 6.

5. Innere Abschnitte des Fruclitperigons eiformig-langlich,
grubig-netzig, fast dornig vielzahnig; untere Bliitter 
herzformig langlich oder herzformig geigenforinig, 
stumpf, die mittlen spitz, die obersten lanzettlich; 
Aeste sehr abstehend: Quirle entfernt und die 
meisten mit einem Blatt gestiitzt:

82 ~j, li. pulcher L.
6. Ztihne des inneren Fruclitperigons so lańg wie die

Perigontheile; Wirtel mit einem Blatt gestiitzt, die 
oberen zusammenfliesseud:

826. Ii. maritimus L. 
Ziilme des inneren Fruclitperigons ktirzer ais die 

Perigontheile; Wirtel mit einem Blatt gestiitzt, 
ziemlich entfernt . . 827. li. paluster Smith.

7. Bliitter am Grunde in den Stiel verschmiilert, seltner
die unteren daselbst etwas gestutzt oder aus- 
gebuchtet, alle lanzettlich, spitz; innere Perigon- 
abschnitte am Grunde nur schwach gezahnelt;
Bluthenwirtel genahert............................................... 8.

Alle Bliitter oder wenigstens die unteren ani Grunde 
herzformig oder abgeru n det.....................................9.

8. Abschnitte des inneren Fruclitperigons rundlich, fast
herzformig, ganzrandig oder am Grunde gezahnelt; 
Wirtel der Tranbe genahert; Bliitter lineal-lanzett- 
lich, spitz, wellig, kraus: 828. li. crispus L.



Abschnitte des inneren Fruchtperigons eiformig drei- 
eckig, ganzrandig oder hinten gezahnelt; Traube 
rispig, blattlos; Blatter lanzettlich, zngespitzt, nach 
dem Grunde verschmalert, flach, am Rande nur 
selwach wellig, kleingekerbt:

829. li. Hyilrolapathum Hudson.
9. Blatter langlich, spitz, am Grunde,- wenigstejis die

unteren, schief eiformig oder schief herzformig; 
Blattstiele oberseits flach, beiderseits mit einer vor- 
tretenden Rippe berandet, aber nicht rinnig:

830. Ii. maximus Schreber. 

Blattstiele rinnig oder flach, aber niemals mit vor- 
tretender Rippe berandet; Blatter am Grunde selten 
sch ie f..............................................................................10.

10. Blattstiele rinnig; Blattbasis bisweilen etwas schief;
untere Blatter gross, langlich, am Rand etwas 
wellig; innere Perigontheile rundlich-herzformig, 
stiunpf, kaum gezahnelt, mit vortretendem Adernetz:

831. li. Patientia') L. 
Blattstiele nicht rinnig; Blatter am Grunde herzformig, 

niemals schief; innere Perigontheile eiformig oder 
fast herzformig, am Grunde mit deutlichem pfriem- 
lichem Zahn, oberwarts mit schwachem Adernetz 11.

11. Innere Perigontheile weit langer ais breit, in eine
langliche, stumfe, ganzrandige Spitze vorgezogen, 
eiformig dreieckig, hinten geziilmt; Wirtel ziemlicli 
entfernt..........................  832. R. obtusifolius L.

1) Die Geduld, Name unbekannter Bedeutung.



Innere Perigontheile kaum langer ais breit, eiformig, 
fast herzformig, stumpf; Wirtel genahert:

833. Ii. pratensis M. K.

12. Bluthenwirtel sammtlich oder doch die meisten mit
Blattern gestiltzt; Innenperigontheile lineal-langlicli 13. 

Bliithenwirtel blattlos oder hochstens die untersten 
b e b l i it t e r t ....................................................................14.

13. Alle Theile des Innenperigons schwieletragend; Aeste
weit abstebend, aufstrebend; Stengel vom Grrund 
an astig; Wirtel entfemt, mit einem Blatt gestiltzt, 
nur die obersten nackt:

834. II. conglomeratus Murray.

14. Nur ein Perigontheil schwieletragend; Stengel nur
oberwarts astig; Aeste gerade, aulrecht abstebend; 
Wirtel sammtlich nackt oder nur die untersten mit 
einem Blatt gestiltzt: 83o. U. sanguineus L.

15. Basalbliitter herzeiformig, spitz, am Grunde verbreitert;
Blattstiele zusammengezogen rinnig:

836. Ii. aąuaticus L. 
Basalbliitter rundlich-herzformig, abgerundet stumpf 

oder an der stumpf en Spitze kurz zugespitzt; Blatt
stiele oberseits rinnig. . . 837. Ii. alpinus L.

IG. Innere Abschnitte des Fruchtperigons ohne Scliwiele 
und ohne Schuppe, die ausseren nicht zuriick-
gesch lagen .................................................................... 17.

Innere Abschnitte des Fruchtperigons am Grunde mit 
einer herabgebogenen Schuppe versehen, die ausseren 
zurtickgebogen...............................................................18.



17. Blatter breit spiessfórmig, eifórmig oder fast geigen- 
fórmig; Pflanze ausgebreitet: 838. R. scutatus L. 

Blatter schmal spiessfórmig, lanzettlich oder linealisch; 
Pflanze żart, zusammengezogen:

839. R. Acetosella L.
18. Nebenblatter ganzrandig .............................................1 <)_

Nebenblatter geschlitzt-gezahnt.....................................20.
19. Stengel einfacli oder fast einfach, d. h. nnter der

wirteligen Traube mit wenigen einfachen Aesten; 
Stengelblatter nur 1— 2 oder fehlend; innere Basal- 
błiitter spiessfórmig, eiformig-langlich, aussere rund- 
lich eifórmig, sehr stumpf, etwas herzformig:

840. R. nivalis Hegetschw. 
Stengel oberwiirts astig; Aeste wirtelig tranbig; 

Blatter spiesspfeillormig, am Grunde 5— 7nervig, 
die stengelstiindigen zugespitzt:

841. R. arifolius Allioni.
20. Blatter pfeilformig oder spiessfórmig, aderig:

842. R. Acetosa') L.

202. Oxyria Hiller.
843. O. digyna Campdera. Blatter nierenforrnig, 

ausgerandet.

203. Polygomm L. Knoterich.
Biust eine einzige Aehre an der Spitze des ganz 

einfachen Stengels bildend; Staubweg dreitheilig; 1

1) ~Von acetum , Essig, der eigentliehe Sauerampfer. Davon 
das Diminutivum Acetosella.



Lappen am Ende kanm angeschwollen (Staram 1.
Bistorta T o u rn .) ......................................................... 1.

Stengel a s t ig .................................................................... 2.
1. Blattstiele gefliigelt; Błiitter langlich-eiformig, ara

Grunde schwach herzformig, am Rand wellig:
844. P. Bistorta1) L. 

Blattstiele fliigellos; Blatter eirund oder lanzettlich,
ara Rand umgerollt, dnrch die verdickten Aeder- 
chen des Randes gerieft-kleingekerbt:

845. P. ywiparum L.
2. Bliithen in endstłindigen Aehren, an den Enden der

Aeste (Staram 2. Persicaria Tournefort) . . .  3.
Biust achselstandig..........................................................9.

3. Aehren gedrungen, aulrecht oder etwas nickend . . 4.
Aehren locker, fadlicli, uberhangend, seltner aufreclit G.

4. Blatter langlich-lanzettlich, Bliithen 5 mannig:
846. P. ampliibium L. 

Błiitter eiformig, langlich oder lanzettlich; Bliithen 
6 m annig 5.

5. Tuten kahl oder etwas wollig, kurz und sehr fein
gewirapert; Bliithenstiele und Kelch driisig rauli:

847. P. lapathifolium L. 
Tuten rauhhaarig, lang gewirapert; Bliithenstiele und 

K.elche driisenlos . . . 848. P. Persicaria L.
G. Aehre uberhangend; Bliithen 6m a n n ig .....................7.

Aehren nieist aufreclit; Bliithen 5mannig . . . .  8.
7. Tuten rauhhaarig, lang gewirapert; Bliithen driisenlos:

849. P. mitc Schrank.
1) Doppelt, gedreht, bezieht sieli auf das Rhizom.



Tuten fast kalii, kurzgewimpert; Bliitlien driisig 
punktirt..........................  850. P. Hydropiper L.

8. Tu ton angedriiekt] beliaart, lang gewimpert; Blutlien
drtlsenlos; Bliitter lanzettlicli-lineal:

851. P. minus Huds.
9. Blutlien in den Blattachseln b i is c h e lig .....................10.

Bliitlien in rispig verzweigten achselstandigen Trauben
oder Aehren (Staram 5. Aconógonum Meissn.) . 13.

10. Stengel liegend oder aufrecht, aber niclit windend . 11. 

Stengel windend; Bliitter herz-pfeilformig . . . .1 2 .
11. Bliitlien in den Blattachseln biischelig oder durch

Verkummerung der Bliitter an der Spitze der Aeste 
in unterbrochenen Scheinahren (Staram 3. Avi- 
cularia Meissner). Tuten meist 6nervig, 2spaltig; 
Stengel iistig, kriechend oder aufsteigend; Aeste 
bis zur Spitze beblattert: 852. P. arńculare L.

12. Niisse glanzlos; die 3 ausseren Perigontheile stumpf
g e k ie l t .......................... 853. P. Convolvnlus L.

Niisse goldglanzend; die 3 ausseren Perigontheile 
hautig gefliigelt . . . 854. P. dumetorum L.

13. Trauben kurzgestiełt, in biischelige Trauben geordnet;
Pflanze ja h r ig .................................................... . .1 4 .

Trauben łanggestielt, deutlich rispig geordnet; 
dauerndes R h i z o m ....................................................15.

14. Endstandige Trauben ebenstriiussig, die achselstandigen
einfach oder fast einfach; Kanten der Niisse ganz- 
randig; Bliitlien weiss oder rothlich:

855. P. Fagopynm L.



Bliithen in den unterbrochenen hangenden blattlosen 
Aehren biischelig gehiiuft, Kanten der Niisse aus- 
geschweift-gezahnt; Bliithen grunlich:

856. P. tataricum L.
15. Das Achsenende mit einer reichen Bliithenrispe be-

setzt, ausserdem nur in den obersten Blattachseln 
einzelne traubige oder rispige Bliithenstiinde; Stengel 
aufrecht, meist wenig verastelt; Blatter langlich- 
lanzettlich, lang zugespitzt, etwas wellig, gewimpert, 
unterseits flaumig, in den kurzeń Blattstiel zu- 
sammengezogen; Tuten rauhhaarig:

857. P. alpinum Ali.
Das Ende der bis 3 Meter hohen Achse sowie die

Enden sammtlicher Seitenzweige steril, alle Rispen 
achselstandig und rei cli verzweigt; Stengel steif 
aufrecht, sehr stark veriistelt, stielrund, unten iiber 
fingerdick; Blatter auf dem bis zolllangen Stiel ab- 
wiirts gebogen, aus abgeschnittener Basis eiformig- 
langlich, in die Spitze zugeschweift, fast ganzrandig, 
vollig kahl; Tuten ganzrandig und kahl:

858. P. cuspidatumł) Sieb. Zucc.

1) Von Siebold und Zuccarini in Japan entdeekt und wegen der 
zugespitzten Bliitter mit obigem Namen belegt.
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Schónfruchtiger Ampfer.

Unterste Bliitter herzformig- liinglich oder herzformig- 
geigenformig, stumpf, die mittlen spitz und schmaler, die 
ober,sten lanzettlicli; Aeste stert’ abstehend; Wirtel entfemt 
und nieist mit einem Blatt gestiitzt; innere Absclmitte des 
Fruchtperigons eifonnig-langlich, fast dreieckig, grubig netzig, 
ani Grunde mit dicker Schwiele, ani Rande durch fast domige 
starkę Zahne zierlich gefranst.

B eschreibnng: Diese seltene Ampferspecies steht im 
Baue der R. conglom eratus am nachsten, wird von i/.i bis 
fast zu 3 Fuss lioch, bat einen aufsteigenden, riefigen Stengel, 
welcher hin- und hergebogen ist, an jeder Biegung einen 
sperrigen, tbeils riickwarts gebogenen, theils bogig aufwarts 
gehenden Ast aussendet, und ist, sammt allen Stengelorganen, 
vollig kalii. Im Bezug auf das Astwerk findet man bei ilir 
den Wuchs robuster, die Aeste starker und weniger schlank 
ais bei R. con g lom eratu s. Die Wurzelblatter sind eifórmig, 
der herzformige Ansatz an der Basis ist ungleich, die seit- 
liche Einbiegung, welclie diese Bliitter geigenformig macbt, 
ist nicht immer vorhanden, docb fallt der breiteste Theil 
solcher Bliitter immer uber die Mitte, gegen die Spitze des 
Blattes hin, und der Rand ist wellig. Die Bliithenwirtel 
sind zwar unten, und von da bis in und uber die Mitte des 
Bliithenastes durch Bliitter gestiitzt, aber gegen die Spitze 
hin sind sie gewohnlich ganz blattlos. In der Fruchtreife

Flora IX. 4



siekt dieser Ampfer sekr zierlich aus, denn die zimmet- 
braunen Fruchtkelche, durcli Schwielen in Farbę gehoben, 
und durch stachelartige Franzen an den Seiten verziert, ge- 
wiihren einen sekr kubscken Anblick, zumal die Fruchtkelche 
fast die Grosse der Frucktkelclie des H ydrolapatlium  be- 
sitzen. .Jedes innere Perigonalblatt kat eine Schwiele, aber 
nur bei einem tritt sie stark hervor, bei beiden andern, die 
auch etwas kiirzer sind, ist sie sckwacker. An jeder Seite 
der Frucktperigonalblatter findet man j6 — 8 stackelartige 
Zakne, von welchen die 4— 5 untersten sieli durch Lange 
auszeichnen.

Y orkom m en: An Wegen, Ufern, Ackerrandern, auf 
Composthaufen in Garten, auf Culturland; nur im sudlichen 
und stidwestlicken Theil des Gebiets: Litorale; Tirol; Sckweiz; 
Oberbaden; Oberelsass. Ausserdem in den siideuropaischen 
Gebirgen.

, B liith eze it: Mai, Juni.
F or  men: Yariirt mit Bliittern, welche iiber dem Grunde 

nicht zusammengezogen sind. Syn. Ii. dwaricatus Bertoloni. 
Diese Form ist abgebildet in Sturins Flora, Hett 78, Tafel 8.

A bb ild u n gen . T a fe l 825.
A ein Blatt in natiirlicher Grosse; B bltiliender Zweig, ebenso; 

G Fruchtzweig, ebenso. 1 Fruchtperigon bei LupenyergrOsserung.





Strand - Am pfer.✓
Syn. Rumex Anthoxanthum Murray. R. aureus Withe- 

ring. R. acutus Poll.
Blatter lanzettlich-lineal, in den Blattstiel verschniiilert; 

Stengel ziemlich astig, bis iiber fusshoch; Wirtel mit einem 
Blatt gestlitzt, die oberen zusammenfliessend; innere Ab- 
sclinitte des Fruchtperigons liinglich-rautenformig, beiderseits 
borstlich zweizahnig, an der lanzettlichen, vorgezogenen Spitze 
ganzrandig, alle mit gestreckter Schwiele versehen; Zahne 
so lang wie der Abschnitt selbst.

B esch re ibu n g: iJie schwarzliche spindelformige, oder 
auch gleich oben in mehre spindelformige Aeste getheilte 
Wurzel ist im Innem roth. Der aufrechte Stengel wird 
1— 2 Fuss hoch, ist hellgrim, haarłos, gefurcht, nach unten 
nioht selten rothlich angelanfen und reicli mit abwechselnden, 
ziemlich abstebenden Aesten begabt. Die uutersten Blatter 
sind eirund-lanzettfórmig und gestielt, zuweilen gegen 1 Fuss 
lang und 11/2— 2 Zoll breit; nach obęn zu werden sie immer 
kleiner, scłunaler und kurzstieliger. Alle Blatter haben beider
seits eine hellgriine Farbę, sind haarlos, ganzrandig und 
spitz. Die Aeste und Blatter dieser Pflanze sind einander 
sehr genahert. An der Basis der Blatter stehen die Bliithen- 
quirle, welche anfangs nur den Umfang einer grossen Erbse 
haben und eine hellgriine oder rothliche Farbę besitzen. 
Nach der Bliithe erhiilt dieses Gewachs eine ganz andere
Gestalt: die Bliithenąuirle haben dann einen Zoll Ilurcli-

4*



messer, zeiclinen sich durcli die langen Spitzen der Perigon- 
zahne und durch ihre gelbe, zuletzt sogar goldgelbe Far- 
bung aus.

Vorkom m en: Am Meeresstrand und aucli im Binnen- 
lande auf Moorboden, in der Nadie von Landseen und Teichen. 
Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut aber sehr un- 
gleich vertheilfc; in Thiiringen nicht haufig, der eigentlichen 
Flora von Jena ganz fehlend, dagegen bei Lutschen im 
Altenburger Westkreis, an den Seen bei Paulinzelle, bei 
Erfurt, Heldrungen, Rossleben, Merseburg, Halle; am hau- 
figsten auf der norddeutschen Ebene, namentlich in Kiisten- 
gegenden; auch in suddeutschen Moorgegenden nicht selten.

B lu th eze it : Juli, August.
F orm  en: Ein Bastard wurde gefunden: Rumex mari- 

timus - obtusifolius (Syn. Rumex Steinii Becker) am Main- 
ufer unweit Frankfurt; auch bei Simmering in Oesterreich; 
ferner an verschiedenen Orten ein Bastard: Rumex mari- 
timus-conglomeratus (Syn. R. Knafii Celakowsky, R. War
rena Trimen).

A b b ild u n g en . T a fe l 826.
A eine kleine Pflanze in natflrl. Grbsse. 1 Bliitbe bei Lupen- 

vergri5sserung; 2 dieselbe von oben gesehen, ebenso; 8 junges Frueht- 
perigon, ebenso; 4 alteres Fruchtperigon, ebenso; 5 Frucht, ebenso; 
0 dieselbe im Querschnitt, ebenso; 7 dieselbe mit dem Perigon im 
(Juerschnitt, ebenso.

Anin. Am Weichselufer zwischen Thorn und Danzig 
kommt der ahnliche: R. ucranicus Besser eingebUrgert vor. 
Die Bliitter sind ausgeschweift gezahnt, die inneren Ab- 
schnitte dc.s Fruchtperigon,s beiderseits mit 3 borstlichen 
Zahnen, welche kiirzer sind ais der Abschnitt selbst.





Sumpf-Ampfer.

Syn. Rumex maritimus Hoffm. Ii. limosus Thuill.
Dem Torigen im Ganzen ahnlich. Wirtel ziemlich ent- 

fernt; innere Abschnitte des Fruchtperigons eiformig-langlich, 
die beiden Zahne kurz er ais die Abschnitte.

B esch reibu n g: Die innerlich rothe Wurzel treibt einen 
3 Fuss hohen, viel und sperrig verastelten Stengel, welcher 
sehr gefnrcht und scharf ist. Auch die Bliitter und Bluthen- 
śiste stehen ziemlich oder vollig in einern rechten Winkel ab. 
Die Wurzelblatter sind elliptisch, manchmal am Grunde herz- 
formig, die iibrigen Bliitter lanzettformig, oben inmier schmaler 
und kleiner werdend, bis sie in den Bluthenwirteln linien- 
formig und nur 1— 2 Zoll lang sind, wahrend sie unten am 
Stengel bis 9 Zoll messen. Die Bliithenwirtel sind unten 
1— 2 Zoll von einander abgeruckt, nach oben zu konnnen 
sie immer naher an einander zu stehen, doch so, dass sie 
sieli nicht beriihren; oft gehen die stutzenden Blattchen bis 
zur Spitze der Bltithenaste hinauf, oft aber auch nicht. In 
der Bltithezeit hat die Pflanze ein frisches Grasgrtin, spiiter 
wird sie gelb oder auch roth. Sie ist dem R. maritimus 
sehr ahnlich und kann mit ihrn leicht verwechselt werden, 
wenn man nicht auf fołgende unterscheidende Merkmale 
achtet: 1) ist das Colorit dieser Pflanze ein Grasgriln, das 
des R. m aritim us ein Gelbgriin; 2) wird diese Species viel 
hoher und obwohl auch R. m aritim us an geeigneten Stand-



orten 3 Fuss tlołie erreicht, ist das doch selten, denn er hat 
gemeinlich nur 1 — 1 '/2 Fuss Hohe; 3) sind aucli die Bluthen- 
wirtel des R. m aritim us weit mehr genahert, fliessen nach 
oben an den Bliithenasten bald zusammen und endlich sind 
die Klappen der Fruchtkelche hier ltinglich, bei R. m ari- 
tim us rautenformig, hier nur 2zahnig, bei R. m aritim us 
2— 4zahnig, hier sind die Zahne an der Basis etwas breiter 
und sie sind kiirzer ais die Breite der Klappen, dort sind 
sie schon an der Basis sehr schmal uńd weit langer ais die 
Breite der Klappen.

Y orkom m en: An ahnlichen Orten und in ilhnlicher 
Yerbreitung wie der vorige, aber noch weniger haufig. In 
Thuriugen nur stellenweise, so z. B. bei Lutschen im Alten- 
bnrger Westkreis, bei Teichel unfern Rudolstadt, bei Erfurt, 
im Yoigtland bei Neustadt an der Orla etc.

B ltith eze it: Juli, August.
A b b ild u n gen . T a fe l 827.

A Stengelbasis und Wurzel in naturl. Grosse; B Bliithenstengel, 
ebenso. i Fruchtperigon bei Lupenvergr6sserung; 2 einzelner Perigon- 
theil, ol)enso; 3 Prucht, ebenso; 4 Carpell, ebenso.





Krausblattriger Ampfer.

Stengel aufrecht, bis meterhoch, locker mit breit lanzett- 
liclien, spitzen, am Iiande welligen, krausen Bliittern besetzt; 
innere Tlieile des Fruchtperigons randlich, fast herzformig, 
ganzrandig oder ani Grandę gezahnelt, siimmtlich mit einer 
liinglichen Schwiele besetzt; Traube blattlos.

B eschreibnng: Die Wurzel ist mbhrenartig, innerlieli 
rothlieh. Der Stengel wird gemeinlich 1 1 — 3 Fuss ho eh, 
steht aufrecht, ist kalii, kantig und nicht sełten sind die 
Kanten, wie der untere Theil, roth. Die Wurzelblatter sind 
an kriiftigen Exemplaren inimer langlich-lanzettfórinig, an 
sclrwachern nur lanzettfórmig, am Rande durchgehend wellig- 
kraus und langgestielt. Die Stiele sind gefurclit und rotli- 
punktirt. Die Stengelblatter werden nacli oben zu immer 
schmaler, kleiner und knrzstieliger, bis sie ais Deckbliitter 
an den Bliithenasten sitzend linienformig sind. Selbst an 
diesen letzten ist der Rand noch etwas wellig, an den 
unteren Stengelblattern ebenso wie an den Wurzelblattern 
wellig-kraus. Auf den Nerven der unteren Seite sind alle 
Bliitter etwas scharf. Der bluthentragende Theil des Stengels 
ist gemeinlich verastelt und dann findet sieli beim Ausgange 
jedes Bllithenastes ein Deckblatt. Die Bliitheniiste sind dicht 
mit Bluthencpurlen begabt und die Bliitlichen selbst hangen 
an zarten, gegliederten Stielen herab. Sie sind hermapliro- 
ditisch, ihre drei inneren Perigonalblatter sind nacli der



Bliithe breit-lierzformig, netzformig geadert, tragen Schwielen, 
die bald kirscliroth werden und glanzen. Man findet Exeni- 
plare, wo sieli nur an einem Perigonalblatt eine Schwiele 
entwickelt und solehe sind stellenweise sehr haufig. Vor der 
Fruehtreife messen die schwielentragenden Blattchen fast 
4 Mm. Lange und sind ebenso breit. Die Frttchte sind 
glanzend und glatt.

Vorkom m en: Auf Weiden, Wiesen, Triften, Grasplatzen, 
Schutt, Ackerland, besonders im Wintergetreide, in Giirten, 
auf Brachfeldern etc. durch das ganze Gebiet gemein.

1} 1 u t h e z e i t : .J uni— August.
A nw endung: Das dauernde Ifhizom ist adstringirend 

und reicli an oxalsaurem Kalle; es kann daher zum Gerben 
angewendet werden und fand sich vielfach in der frtther 
offizinellen radix L apatlii acuti von Rum ex ob tu si- 
fo liu s  L.; die Blatter kiinnen, wie bei den meisten Ampfer- 
arten, ais Gemiise benutzt werden; man verwendet sie aucli 
ais Sorrogat fur den Tabak; die Fruclite werden in der 
Tbierlieilkunde gegen Durchfalle angewendet. Das Vieh 
frisst die Pfłanze niclit ungern im Gemenge mit Klee oder 
Gras.

A bb ild u n gen . T a fe l 828.
A unterer Sfengeltlieil in natiirl. Grosse; B bliihender Stengel, 

ebenso; G Frucktstenge), ebenso. 1 Bliithe bei Lupeuvergr5ssemng; 
2 Fruehtperigon, ebenso; 3 Carpell, ebenso; 4 dasselbe im Langs- 
sclmitt, ebenso.





829. Rumex Hydrolapathum Hudson. 

Sumpfampfer.

Syn. Rumex aąuaticus Pollich.
Das kraftige Rhizom treibt bis 2 Meter hohe aufrechte 

Stengei, welche locker mit bis fusslangen, Aachen, breit 
lanzettlichen, zugespitzten, gegen die Basis verschmalerten 
Blattern besetzt sind, dereń Rand schwach wellig-kleingekerbt 
erscheint; Blattstiele oberseits flach; Tranben rispig zusammen- 
gestellt, blattlos; Wirtel ziemlich locker; innere Perigontheile 
znr Fruchtzeit eiformig-dreieckig, ganzrandig oder hinten ge- 
zahnelt, alle schwieletragend.

B eschreibung; Die Pflanze wird 4, 5 und 6 Puss 
hocli, treibt einen bis daumenstarken, anfrecht stehenden, 
gefurchten Stengei, welcher nnten iiber fusslange, doch innner 
lanzettfórmige Bliitter tragt. Alle Blatter sind dufliggriin, 
laufen in den oberseits Aachen Blattstiel spitz zu und stehen 
steif in die Hohe. Schon die dnftiggrune Farbę der Bliitter 
unterscheidet diese Art von dem sehr ahnlichen Rumex 
m axim us, welcher gleiche Hohe erreicht, iihnliche Perigon- 
bliitter hat, doch ein tiefes Grim der Blatter besitzt und an . 
seinen Blattstielen oben 2 seitlich laufende Rippen zeigt. Der 
Bluthenstand ist sehr verastelt, am Ausgange jedes Astes 
sitzt ein linienformiges Deckblatt und die Aeste sind diclit 
mit blattlosen Bluthenąuirlen besetzt. Die Bliithen sind 
Zwitter, ihre zarten Stiele haben ein undeutliches Gelenk,



ilire inneren Perigonalblatter sind an der Basis breit zu- 
germidet, laufen aber dreieckig aus, sind nefczaderig nnd 
haben siimmtlich Scbwielen. Man findet Exemplare mit ge- 
zahnelten und mit ganzrandigen Perigonalklappen, die letzten 
sind am haufigsten.

Yorkom m en: AnUfern von Plus,sen, Landseen, Teichen, 
Griiben, in Sumpfen und an tiberscbwemmten Orten. Darch 
das ganze Gebiet verbreitet, wenn auch niolit uberall haufig.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Frtiher war Wurzel und Kraut dieser 

Pflanze officinell ais radix und herba rum icis aąuatici 
seu H ydrolapath i.

A bb ildu n gen . T a fe l' 829.
A eins der unteren Bliitter in */:! naturl. Grbssc; B bltihender 

Stengel in naturl. Grosse; C Fruchtzweig, ebenso. 1 Bliithe bei 
Lupenvergr5sserang; 2 dieselbe von oben, ebenso; 3 Fruchtperigon, 
ebenso; 4 Fracht, ebenso.



(6r6 jUcr-Arnpfer.



830. Rumex maximus Schreber.

Hoher Ampfer.

Syn. Eimex heterophyllus Schultz. li. acutm Hartmann. 
li. agudticuś a. heterophyllus Meyer, Ohloris Hanno verana.

Stengel sehr kraftig, gerieft, locker mit grossen, lang- 
lichen, ziemlich spitzen, ani Gruncie schief-eiformigen oder 
schief herzformigen, am Rande wellig gekerbten Blattern 
besetzt; Blattstiele oberseits flach und zu beiden Seiten mit 
einer hervortretenden Rippe berandet; innere Theile des 
Fruchtperigons dreieckig-herzfórmig, hinten gezalmelt, alle 
mit einer langlichen Scliwiele besetzt; Traube rispig, blattlos.

B esch reibung: Der 3 — 6 Fuss hohe, glatte Stengel 
bat unten uber einen Fuss lange Blatter, welclie eine gras- 
grtine Farbung haben, ein weiches Parenchym besitzen und 
sieli gewohnlich schief in eine herzformige Basis yerlaufen. 
lhre Stiele sind dick, im Querschnitte fast dreieckig, oben 
flach, indessen an den Kanten etwas erhoht. Der Stengel, 
unten uber daumendick, verastelt sich nach oben und bildet 
eine Rispe vieler aufwarts gerichteten Bliithenaste undZweige, 
dereń Wirtel blattlos und einander genahert sind. Idinsicht- 
lich der Grosse und des Habitus hat er mit Rum ex H y d ro - 
lapathum  und acjuaticus viel Aehnlichkeit und sie alle 
wurden fruher aucli unter dem Namen H ydrolapathum  
aufgefuhrt und gesammelt; aber er unterscheidet sich von 
R um ex aąuatieus clurch die schwielenhaltigen Frucht-



klappen, die bei Rum ex aąuaticus sammtlich schwielenlos 
sind. Indessen komrat er wiederum in Weichheit der Blatter 
und in ihrer Farbung mehr dem Rum ex aąuaticus ais 
dem Rum ex H ydrolapatkum  nahe, denn die Blatter des 
letzten sind etwas beduftet, ihr Parenchym ist etwas leder- 
artig und die Blattstiele sind oberseits ganz flach, docli 
unterseits tief gefurcht, wiikrend die Blattstiele von Bu me x 
m axim us, wie oben beschrieben, seitliche Biicken haben 
und anten gewolbt sind. Die Form der Fruchtklappen ist 
wie bei Rum ex aąuaticus, denn auch bei diesem kommen 
sie gezahnelt vor, dagegen sind Sclrwielen wiederum wie bei 
Ruinex H ydrolapathum  auf jeder Klappe zu sehen und 
es kommt hier aucli nicht selten vor, dass eine der Schwielen 
auf Unkosten der beiden andern sehr gross wird.

Y orkom m en: An Graben, Teichen, Landseen. Ziem- 
lich durcli das ganze Gebiet zerstreut, aber stellenweise 
selten, so z. B. in Thuringen.

B ltithezeit: Juli, August.
A b b ild u n g en . T a fe l 830.

A Fruchtzweig in natiirl. GrSsse; Ii Jilatt in 7o Hatiirl. Gros.se. 
1 Fruchtperigon bei Lupenvergrćisserung; 2 Fracht, cbenso; 3 Blatt- 
stiel, ąuer durchschnitten, ebenso.





831. Rumex Patientia L.

Monchsrhabarber.

Noch hochwiichsiger ais der vorige, bis 3 Meter Hohe 
erreichend; Stengel bis iiber fingerdick, stark gefurcht, roth 
angelaufen, wie audi die Mittelnerven der unteren Bliitter; 
Blattstiele gross, rinnig; Basalblatter nnd untere Stengel- 
blatter iiber fusslang, eifórmig-lśinglich, flach, zugespitzt,, die 
obersten Bliitter breit linfealisch, alle am Rand schwach gross- 
kerbig; Traube rispig, blattlos; Wirtel ziemlich geniihert; 
innere Theile des Fruchtperigons rundlich-herzfórmig, stumpf, 
ganzrandig oder schwach gezahnelt, nur einer mit einer 
langlichen Schwiele besetzt.

B esch reibu n g: Ber Stengel, welcher aus einer senk- 
recht in die Erde dringenden, astigen nnd holzigen Wurzel 
kommt, ist unten an kraftigen Exemplaren, die im Garten 
cultivirt werden, fast so stark ais ein Daumen. Er steigt 
3— 6 Fuss hoch senkrecht empor, ist kahl und, wie alle 
ahnliche Arten, gefurcht und nach oben veriistelt. Die 
Wurzelblatter und unteren Stengelbliitter sind 1/2— 1 Fuss 
lang und 2 f/2— 4 Zoll breit, am Rande etwas wogig, am 
Grunde immer schief angesetzt und mehr oder weniger herz-



formig, vom aber zugespitzt. Das Parenchym ist weich und 
etwas fieischig. Nach oben werden die Bliitter immer kleiner 
und schmaler, nahern sieli immer mehr dem Lanzettlichen, 
bis sie ganz oben das Lanzettliche erreichen. Unten sind 
sie gestielt, oben fast oder ganz sitzend. Die Trauben sind 
in der Bliithe in lockere, blattlose Quirle gestellt, in der 
Fruchtzeit werden die.se, durcli die bedeutendere Grosse der 
Fruchtklappen, sehr dicht. Der Hauptblilthenstiel, ais Fort- 
setzung des Stengels, stellt eine reichverastelte lange Rispe 
dar, an welcher die Bliithen und Frnchtkelche durcli ilire 
zarten Stielchen herabhangen. Die Klappen erreichen aus- 
gewachsen 1/.t Zoll Liinge, sind fast oder ganz ebenso breit, 
ganzrandig, schon netzaderig und gewohnlich rosenroth ge- 
fiirbt. Je nach Standort und Alter ist auch der Stengel 
mehr oder weniger roth angelaufen.

Y orkom m en: An Graben, in der Umgebung von 
Dorfern, an Abhangen etc. in Unter - ()esterreich; ausserdem 
verwildert und vollig eingebiirgert auf dem Felsen von 
Rothenstein (Kuhberg) unweit Jena und von da abwiirts bis 
auf den Bahnkorper der Saalbahn, ebenso auf den Felsen 
des Ehrenbreitensteins und bei Mutzig un Elsass. Ausser- 
halb des Gebiets zerstreut durcli das sudliclie Europa.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Man kann die jungen Blatter ais Sauer- 

ampfer geniessen, muss aber dabei die Yorsicht gebrauchen, 
dieselben starli mit Gartenampfer (Rum ex A cetosa  L.) und 
Spinat oder Melde zu yermischen, weil sie sonst starli ab- 
ftihrend wirken. Die Wurzel war frilher offizinell ais Surrogat 
fur die Rhabarber unter dem Namen Monchsrhabarber:



radix rhei m onacliorum  s. radix P atien tiae  s. lapath i 
hortensis. Man benutzte sie zur Blntreinigung in Friili- 
lingskuren. In Garten cultiyirt.

A bb ild u n gen . T a fe ł 831.
A Stengelstiiok mit einem Blatt und einem Bliithen- und Frucht- 

ast, natiirl. Grosse. 1 Carpell bei LupenvergrOsserung; 2 u. 3 Fruclit- 
perigone von verschiedenen Seiten, ebenso.



832. Rumex obtusifolius L.

Stumpfblattriger Ampfer, Grindwurz.

Syn. R. divaricatus L. nach Priess.
In der Hohe und Tracht dem R. crispus L. ahnlich. 

Untere Blatter herzformig- eirund, stumpf oder spit/.lich, 
mittle herzformig-langlich, spitz, oberste langlich-lanzettlich; 
Traube blattlos mit ziemlich entfernten Wir tein; innere 
Theile des Fruchtperigons eiformig-dreieckig, hinten geziihnt, 
in eine langliche, stumpfe, ganzrandige Spitze vorgezogen, 
siimmtlich eine langliche Schwiele tragend.

B esch reibu n g: Der astige, vielkopfige, spindelformige 
Wurzelstock ist braun, innen gelb und hat einen weissen 
Holzring. Der Stengel stelit aufrecht, wird gewohnlich 
1 Y2—■2 Fnss, zuweilen aucli 3 Fuss hoch, ist fnrchig- 
gerinnelt, haarlos, oben etwas scharf pnd gemeinlich roth 
angelaufen. Er treibt zahbeiche Aeste, welche sammtlich 
aufrecht abstehen. Die Flachen der Wurzelbltitter sind 
6— 10 Zoll lang, sitzen an langen Stielen, sind am Rande 
etwas gekerbt und ein wenig wellig, grtin oder bluthroth 
geadert. Die Stiele sind tiefrinnig und gewohnlich roth 
angelaufen. Die mittlen Blatter sind weit kleiner, diinn-





stielig, mehr in die Lange gestreckt, spitz; die obersten 
Blatter sind lanzettfórmig und spitz. Alle Stengelblatter 
sind am Rande feinwellig und, so wie die Wurzelblatter, 
haarlos, die Bliitlienwirtel stehen sowohl an den Aesten 
ais an dem Stengel in bedeutender Zahl, unten in den 
Winkeln der abwechselnden Blatter, weiter oben nur von 
schmalen kleinen Deckblattchen gestiitzt, zuletzt an der Spitze, 
wo sie einander sehr nąlie liegen, ganz olme Blattorgane. 
IJie Zipfel des inneren Fruchtkelchs liaben gemeinlich an 
jeder Seite 2—-5 dreieckige, pfriemliche spitze Zahne und die 
Spitze desselben ist lang yorgezogen, ganzrandig und sturnpf. 
Bei einer Yarietiit: Rum ex silvestris , sind die Zipfel nur 
wenig- und flachzahnig. Die Schwielen sind gewohnlich an 
einem Zipfel starker ais an den beiden andern. Man hat 
ubrigens auch eine Yarietat mit blutrothen Bliittern, Stengeln 
und Bluthen.

V ork  om men: Um Dorfer und menschliche Wołmungen 
von der Ebene bis zu den Sennhutten hinauf, auf Triften, 
Rasenpliitzen, Wiesen, in Wiildern etc. Durcli das ganze 
Gebiet gemein und bis in den liohen Nor den.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Friiber war die Wurzel offizinell ais 

adstringirendes und blutreinigendes Mittel: radix łapa tli i 
acu ti s. oxylapath i. Auch die Friichte wurden ais Haus- 
mittel bei Durclifallen benutzt.

F orm en : /?. discolor Koch: Stengel, Blattstiele, Blatt- 
adern und Trauben blutroth. Syn. li. purpureus Poiret. So 
haufig in Oberbaiern. Abgebildet in Sturms Flora, Heft 73, 
Tafel 10.

Flora IX.



y. sihester Koch: Perigon halb so gross, sparlicher ge- 
zahnt. Syn. li. sihester Wallroth. B. obtusifolus L. nach 
Fries. B. acutus Tausch. Abgebildet in Sturms Flora, 
Heft 73, Tafel 11.

Abbildungen. Tafel 882.
A das Rhizoni, naturl. Grosse; B Basalbiatt, ebenso; C Frucht- 

stengel, ebenso. 1 Blutlie bei Lupenyergrosserung; 2 u. 3 Fruclit- 
perigon, naturl. Grbsse; 4 u. 5 dasselbe, vergrossert; 6 Frucht im 
(juersohnitt, ebenso.



ftln-senampl er.

Iitl|. Anst v jleit: Stein 8tMuller Sen



833. Rumex pratensis M. K.

Wiesenampfer.

Syn. Bumex acutus Koch, M. B. li. cristatus Wallroth.
Der vorigen ahnlich und vielleicht nur ełn Bastard 

zwischen R. ob tu sifo liu s  L. und R. crispus L.
Basalblatter und untere Stengelblatter herzformig-liing- 

lich, die obersten lanzettlich, wenig wellig; Trauben blattlos; 
Wirtel genahert; innere Theile des Fruchtperigons eifórmig, 
fast herzformig, stumpf, gezahnt, an der Spitze ganzrandig, 
siimmtlich oder nur der vordere mit S cli wiele versehen; 
Zahne dreieckig, zugespitzt oder pfriemlich.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 2— <3 Fuss hoch, hat 
im Ganzen das Ansehen des Rum ęx ob tu sifo lu s , ist aber 
schlanker und seine Aeste sind aufreeht gerichtet. Die 
unteren Wurzelbliitter sind bis fusslang, doch nur so breit, 
nach vorn zugespitzt, ani Rande etwas wellig gekerbt, an 
der Basis melir oder weniger herzfórmig. Die untern Stengel
blatter sind den Wurzelblattem selir ahnlich, nur kleiner 
und im Yerluiltniss schmaler; nach oben jedocli gehen die 
Bliitter immer mehr in die lanzettliche Form und nehmen 
an Liiiige ab, bis mail ganz olien nur lanzettliche Bliitter 
findet, die etwas mehr oder weniger ais einen Zoll Liinge 
besitzen. Die Bliithenaste strecken sich ruthenformig bis 
fusslang in die Hohe; nur die untersten Bllithenąuirle sind 
durch Bliitter gestiitzt und abgeriiekt, die ubrigen einander 
genahert, selir bluthenreich und blattlos. Die Bliithen und 
Fruchtkelche liiingen an zarten Stielen herab, erste sind



Zwitter, bei den letzten verdeckt das aussere der 3 inneren 
Fruchtkelchblatter die iibrigen beiden durch seine Breite und 
Lange wie ein Schild, hinter welchem jene sieli beiinden. 
Die Schwiele desselben markirt sieh, so lange es griin ist. 
durch die gelbrothe Farbę. Yon Ii. ob tu s ifo łiu s  unter- 
scheidet sich diese Species durch die schmaleren und spitzen 
Wnrzel- und unteren Stengelblatter, durch den schlankeren 
und mci sten,s auch hoheren Wuchs seines Stengels, durch 
die aufrecht gerichteten und schlanken Bllithenaste, durch 
die weit langeren und weniger unterbrochenen Bluthen- 
trauben, durch die weit reicheren Halbcjuirle der Bltithen, 
und durch die Fruchtkelchklappen, welche an der Basis 
ebenso breit sind, ais ihre Lange betragt. Auch sind die 
Zahne der letzteren zwar sehr spitz, aber an ihrer Basis 
weit breiter. Mit Ii. crispus kann diese Species nicht 
wobl verwechselt werden. Zwar ist die Hohe und der Wuchs 
sehr ahnlich, aber die Bliitter sind nicht kraus, die Frucht- 
klappen sind nicht ganzrandig und nur eine der inneren be- 
sitzt eine Schwiele.

Vbrkom m en: Fruchtbare Wiesen, hie und da im Ge- 
biet zertreut, so z. B. auf der Rheinflache vom Oberrhein bis 
Westphalen, in der Flora von Halle u. a. O.

B ltith eze it: Juli, August.
A bbildungen. Tafel 833.

A ein kleines Basalblatt in naturl. Gro.sse; B Stengelstiiek mit 
Bliithentrauben, ebenso; C Fruchtwirtel, ebenso. 1 BKithe bei Lupen- 
vergr5sserung; 2 dieselbe von oben, ebenso; 8 Frucht, ebenso; 
4 Fruchtperigon, ein Blatt mit Schwiele, ebenso; 5 dasselbe, ein
Blatt ohne Schwiele zeigend, ebenso.





834. Rumex conglomeratus Mun-ay.

Knaulbltitliiger Ampfer.

Syn. Rumex glomeratus Schreber. R. Nemolapathum 
Ehrhart, nicht Wallroth. R. acutus Smith, nicbt L. Ii. palu- 
dosus Withering. R. undulatus Schrank.

Den beiden vorigen ahnlich und hauptsachlich durch 
die folgenden Merlcmale unterscheidbar:

Untere Blatter herzformig - langlich oder eiformig-lang- 
licli, stumpf oder spitz, die mittlen herzformig-lanzettlich, 
zugespitzt; Aeste weit abstehend, aufstrebend; Wirtel ent- 
fernt, mit einem Blatt gestutzt, nur die obersten nackt; 
innere Theile des Fruchtperigons lineal-langlich, stumpf, 
ganzrandig, sannntlich schwieletragend.

B escbre ibu n g : Die langlichen Wurzelblatter sind nur 
2— 4 Zoll lang, langgestie.lt, bald stumpflich, bald spitz, ani 
Bandę etwas wellig, zuweilen an der Basis geigenformig, 
gemeinlich aber herzformig. Der Stengel ist 1— 2 Fuss 
bocb, seine untern Bliitter sind gestielt, lanzettiormig und 
spitz, die oberen, welclie die Bllithenwirtel sttitzen, an der 
Basis keilig zulaufend, kurz gestielt und ganz oben sitzend. 
Sammtliche Blatter sind beiderseits ziemlich gleichfarbig und 
kalii. Aucli der Stengel ist kalii, riefig, hin- und hergebogen, 
seine Bliithenaste stelien weit ab, bleiben aucli unverzweigt 
und tragen viele Bliithenąuirle. Letzte stehen von einander 
ab, sind reichblutbig, doch die Bluthen sind weit kleiner ais 
bei R. c b tu sifo liu s . Fast jeder Bluthenquirl ist durch ein



Blatt gestiitzt, tlenn nur wenige Quirle an der Spitze der 
Aeste sind blattlos. Das Bluthenperigon ist griin, auch das 
Fruchtperigon bleibt Anfangs griin, doeh triigt jede Klappe 
eine rothliche Schwiele. Bald aber wird der Stengel sammt 
seinen A e,sten braun und dann verfiirbt sich auch das Frucht
perigon in ein rothliches Braun. Am ahnlichsten ist diese 
Ampferart dein R. sanguineus, und namentlich dessen 
griiner Yarietat, von welcher man sie aber in der Bliithe 
daran erkermen kann, dass sie fast bis zur Spitze der Aeste 
beblatterte Bluthenąuirle triigt, wiihrend jene fast blattlose 
Bliitlienaste besitzt. In der Fracht unterscheidet die einzige 
Schwiele des Fruchtperigons jene Species sehr bestimmt von 
dieser.

Yorkom m en: An Ufern von Grab en und Ttimpeln, in 
Sumpfen, Kiesbetten der Giessbiiche und Fliisse. Durch das 
gąnze Gebiet verbreitet und fast uberall hiiufig.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei Ii. ob tu s ifo liu s  L.
F orm en: Bastard siehe bei R. m aritim us L.

A bbildungen. Tafel 834.
A Rhizom in natiirl. Grosse; B Bliithenzweig, ebenso. 1 Frucht

perigon bei LupenvergrQsserung; 2 dasselbe ausgebreitet, ebenso.





835. Rumex sanguineus L.
Blutrother Ampfer.

Syn. Humex nemorosus Meyer. 11. Nemolapathum 
Wallroth.

Untere Bliitter herzfbrmig- langlich, bisweilen schwach 
geigenfórmig, stumpf oder spitz, mitfcle herzformig-Ianzettlich, 
zugespitzt; Aeste gerade, aufrecht-abstehend; Wirtel sammt- 
lich nackt, nur die untersten mit einem Blatt gestlitzt; innere 
Theile des Fruchtperigons lineal-langlich, stiunpf, ganzrandig, 
ein einziger schwieletragend.

B eschreibung: Diese Species hat mit lt. con g lom e - 
ratus grosse Aehnlichkeit, nur ist sie hbher (2— 3 Fuss 
hoch) und schlanker. In diesem Verhaltnisse werden auch 
die Wurzelbiatter derselben grosser, ziehen sich an der Basis 
der Blattfliiche znweilen zusammen und biłden ein geigen- 
fórmiges Blatt, sind bald mehr bald weniger am Rande 
wellig und an der Spitze spitz zulaufend. Doch hat die 
starkverastelte Bltithenrispe durch die Kleinheit und gi'osse 
Zali] ilirer Bliithchen und durch die von einander entfernt 
stehendenBltithenąuirle mit R. con g lom eratu s viel Gleiches, 
zumal die erste Yarietat des R. sanguineus, wo die Stengel 
und Bluthenaste ebenso wie bei R. conglom eratus griin 
sind. Deshalb sind beide Species mit einander oft verwechselt 
worden, obgleich recht sichere Kennzeichen zu ihrer Unter- 
scheidung da sind. In der Bliithezeit erkennt man R. san
guineus an den fast blattlosen, gewohnlich gerad-empor-



stehenden, langen Błiithenasten, welche, wenn sie Bliitter 
besitzen, nur an wenigen der untersten Bluthenquirlen Bliitter 
tragen, wahrend R. conglom eratus, mit seinen kurzem, 
sperrigern und an der Spitze nach oben zu gebogenen Bliithen- 
asten, bis gegen die Spitze hinauf an jedem Bluthenąuirl ein 
Blatt bat. In der Pruchtzeit aber ist ausser diesem Merk- 
male noch die einzige Scliwiele des Pruchtperigons zu be- 
achten, welche niclit einmal so ausgebildet ais bei R. co n 
g lom eratu s ist. Das Glied ani Bluthenstielchen befindet 
sieli hier nahe der Basis, bei Ii. con g lom eratu s unter der 
Mitte.

Y orkom m en: Feuclite Haine und Gebusche. Ziemlich. 
durch das ganze Gebiet verbreitet und an den meisten Orten 
nicht selten.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei R ob tu sifo liu s  L.
F or  men: a. viridis Koch: Stengel und Blattadern niclit 

farbig. Syn. K. sanguineus fi. viridis Smith, Ii. nemorosus 
Sehrader. Ii. Nemolapathum u. exsanguis Wallroth. {i. ge- 
nuinus Koch: Stengel und Blattadern blutroth.

Abbildungen. Tafel 835.
A Stengelbasis in naturlicher Grosse; B Bliithoir/.weig, ebenso; 

C Fruchttraube, ebenso. 1 Bliithe bei Lupenvergrosserang; 2, 3, 4 
Fruchtperigon, ebenso; 5 dasselbe geoffnet, ebenso; 6 Fracht, ebenso.
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Wasser - Ampfer.

Basalblatter herz - eiformig oder herzlor mig - langlich, 
spitz, am Gtrunde verbreitert, am Rande grot) und ungleich 
doppelt kerbzahnig oder fast ganzrandig; Blattstiele zu- 
sammengezogen-rinnig; Trauben rispig, blattlos; innere Theile 
des Fruchtperigons eiformig oder seicht hęrzformig, hautig, 
ganzrandig oder schwacli gezahnelt, schwielenlos.

B eseh reibung: Der Wurzelstock ist 3— 4 Zoll dick, 
astig, mehrkopfig, innerlich gelb, ausserlich sehwarzlich und 
treibt aufrechte, 3 — 5 Fuss hohe Stengel. Diese stelien 
ziemlich steif und sind kantig. Die Wurzelblatter sind 
1— 172 f'us>s und 72 — 3ii Fuss breit, sitzen auf 'l2 bis 
1 Fuss langen Stielen, sind an der Basis selir erweitert, ver- 
schmalern sieli dann plotzlich und laufen spitz zu, so dass 
die Erweiterung der Basis an beiden Blattseiten 2 selir 
stumpfe Zipfel bildet. Die Stengelblatter sind kleiner und 
kurzsfcieliger, aueli schmaler und weiter am Stengel liinauf 
yerlieren sie immer mehr an Lange und Breite, werden end- 
lich langlich und stiellos, zuletzt an der Rispe sogar lanzett- 
formig. Alle Blatter haben aber eine frischgrune Farbung, 
sind unterseits etwas heller und besitzen ein dttnnes, keines- 
wegs lederartiges Parałobym. Die Bliithenrispe wird Uber 
fusshocli, ihre Aeste sind in die Holie gerichtet und gelien 
gerade aus, die kleinen Bluthchen sind grttnroth, hangen an 
yielbltithigen Wirtelehen und letzte stelien ziemlich dicht



sowo 1)1 au dem Hauptstengel, ais auch an den Aesten der 
Blttthenrispe. Die ausseren Perigonalblatfcer sind langlich- 
lanzettfbrmig, die inneren ziemlich dreieckig, mit durcli- 
scheinenden Randem begabt. Ais Fruchtperigon gestalten 
sich letzte herzformig, bleiben schwielenlos, sind hśiutig, 
netzaderig und entweder ganzrandig, oder sie haben am 
Rande sehr kleine, stumpfe Ziihne.

Yorkom m en: An stehenden Gewassern mit tiefschlam- 
migem Grunde, an Teichen, langsam fliessenden Bachen, in 
Slimpfen etc. Durch da.s ganze Gebiet zerstreut; im siid- 
lichen und mittlen Theil, schon in Thtiringen, liiiufiger im 
Gebirge ais auf der Ebene.

B liitłiezeit: Juli, August.
A nw endung: Das adstringirende und bittere Rhizoin 

wurde friiher ais radix B ritannica s. Lapathi aąuatici 
gegen Scorbut, Geschwiire, Iiautkrankheiten etc. angewendet, 
el)enso auch das Kraut, welches in der Jugend ais Gemtise 
verspeist werden kann.

Abbildungen. Tafel 836.
A Basalblatt in natiirl. Grosse; B Bliithenstengel in natiirl. 

Grosse; C Fruchtstengel, ebenso. 1 Bliitlie bei Lupenvergr6sserung; 
2 u. 3 Fruchtperigon, natiirl. Grosse; 4 u. 5 dasselbe, yergrossert.



y f  ■ C ^ P

A m  yfpr.



Alpenampfer.

Der kraftige bis 2 Mefcer kohe Stengel ist ani Grunde 
mit rundlich-herzformigen, abgerundet-stumpfen oder ani 
stumpfen Ende kurz zugespitzten Blattern besetzt; die oberen 
Blatter liinglich; Blattstiele rinnig; innere Theile des Frucht- 
perigons herz-eiformig, hautig, ganzrandig oder schwach ge- 
zahnelt, schwielenlos; Trauben gedrungen rispig, blattlos.

B esch re ibu n g: Die dicke, astige und spater mehr- 
kopfige, aussen braune, innen gelblichweiss gefleekte Wurzel 
treibt aufrechte, bis daumendicke, 8— 5 Fuss liohe Stengel, 
welche braun, tiefgefurcht, im Alter vbllig kahl, in der 
Jugend etwas scharflich sind und weissgelbliche, mit weissem 
Rande versehene Tuten haben. Sie sind selir veriistelt, die 
Aeste sind aber aufrecht gerichtet und an ihrer Spitze bilden 
sie, gleich den Aesten, dichte und bis fusslange Blttthen- 
rispen. Die Wurzelblatter werden 10— 18 Zoll lang, sind 
langgestielt, fast oder ebenso breit ais lang, oben stumpf 
abgerundet, an der Basis halbmondformig ausgeschnitten und 
dadurch herzformig, am Rande ziemlich ganz, aber wellig. 
Die untern Stengelblatter sind den Wurzelblattern sehr iihn- 
lich, jedoch weniger lang, nieht so breit ais sie lang sind, 
und kttrzer gestielt. Die Stiele beider Arten von Blattern 
sind oberseits breitrinnig. Die oberen Stengelblatter messen 
immer noch 8 — 5 Zoll, haben aber kurze Stiele, sind 
eiłiinglich, vorn ebenfalls abgerundet, an der Basis aber 
ungleich in den Stiel verlaufend. Am Rande sind sie



gaii'/, und etwas wellig. Oft fiudet man ganz oben aucli 
fast lanzettformige, sitzende Bliitter. Die Bliitlienrispen sind 
vollig blattlos, stark verzweigt, mit dicht stehenden, bliithen- 
reichen Wirteln begabt. Jeder Bltithenzweig stellt eine lange 
und dichte Traube dar, und sammtliche Bliithenzweige bilden 
eine dichte Itispe. Die Bliithen sind griin, doch die kleinen 
Tuten am Ausgange der Wirtel weiss. Die unteren Bliithen 
sind meistentheils weiblich und fruchtbar, die oberen in der 
Regel Zwitter, doch mit unvollkomnienen Narben begabt. 
Daher verschlagen die letzten, oder tragen Frlichte mit Frucht- 
perigonen olme Samen. Alle Bliithenstiele sind schwach 
gegliedert.

Y orkom inen: Aut den Alpen in einer Erhelmng von 
1000— 2000 Motor, am haufigsten in der Nahe der Senn- 
liiitten, auch durch die Gewasser in die Alpenthaler liinali- 
gefulirt, vorzugsweise gern auf gedtingtem Boden; ausserdem 
in Schwarzwald, in den schlesischen und mahrischen Gebirgen, 
in den Yogesen.

B ltlth eze it: Juli, August.
Abbildungen. Tafel 837.

A Basalblatt in natiirl. Grosse; B Theil der Pflanze, ebenso; 
C Bliithenzweig, ebenso. 1 Bliitlie boi Lupenvergri5sserung; 2 gedftnete 
gynandriscbe Blflthe, ebenso; 3 Pruchtperigon, natiirl. Ordsse; 4 u. 5 
dasselbe, vergrossert; (i Frucht, ebenso.

Anm. Iiumex domesticus Hartmaim, in Schleswig, in 
der Hamburger Flora, in Ostfriesland und bei Ohemnitz vor- 
kommend, diirfte wohl ein Bastard sein. Die Form ist 
weiterer Beobachtung und Cultur zu empfehlen.



Jl o m t ir c h e r  -A  in y  fit x .



838. Rumex scutatus L.

Eómischer Spinat.

Von der stark verastelten Wurzel entspringen zahlreiche 
diinne liegende oder aufsteigende Aeste mit spiessformigen, 
eiformigen oder geigenformigen blaugrunen Blattern; Bllithen 
in armbliithigen, entfernten, blattlosen Halbwirteln; innere 
Tlieile des Fruclitperigons rimdlich-herzfórmig, ganzrandig, 
liautig, schwielenlos, die iiusseren am unteren Rande der 
irmeren anliegend; Bliithen polygamisch.

B escbreibung: Die holzige Wurzel streckt sich weit- 
hin in der Oberkrtime des Bodens, dringt an Mauera in die 
Lucken zwischen das Gestein und treibt niehre Stengel, 
welche sieli an der Basis an das Erdreich oder an das Ge
stein legen, dann aber sich aufreclit, und gewohnlich bis 
fusshoch emporheben. Die Stengelglieder sind hin und her 
gebogen, rund und ziemlich glatt. Die untern Blśitter sind 
l /2— 2 Zoll lang und ebenso breit; ihre Stiele meśsen 1, 2 
oder audi mehre Zoile. Nacli oben oder in den Neben- 
trieben werden die BlUther kleiner, haben aber stets ansehn- 
liche Stiele. Die Form derselben wechselt nicht allein nacli 
unten und oben, sondern auch nacli verschiedenen Yarietaten 
sehr. Yiele haben beiderseits eine fast halbkreisformige 
Bucht, andere nur eine schwachę Buchtung; mehre besitzen 
lange, andere nur kurze Basallappen, selten aber sind fast



gar keine Basallappen vorhanden. Anf diese Weise sind 
ais o die Blatter hałd geigenfórmig, bald nur spiessformig 
und selten dreieckig. Alle Blatter haben jedoch ein etwas 
fleischiges Parenchym und sind gleicli dem Stengel hecht- 
oder seegriin, besonders stark auf der untern Flachę. Aut' 
sonnigen und durren Standortem bekommt jedoch der Stengel 
einen rothen Anflug. Die Tuten sind kurz, ganz und ab- 
gestutzt. Die Bliithen stehen an den sich verastelnden, auf- 
recht gerichteten Blattstielen, welche, ais Fortsetzung des 
Stengels, den Gipfel der Pflanze bilden. Sie befinden sich 
in 3— Sbliitliigen Halbąuirlen, die entfernt von einander 
stehen, aber bis in die Spitze der Bliithenaste laufen. Beim 
Ausgange der Bluthenstiele befindet sich an den Bliithen- 
asten eine kleine Tutę. Die Bluthenstiele sind żart, unter 
der Mitte gegliedert und die Bliithen hangen herab. Die 
Fruchtklappen haben einen rosenrothen Rand und an durren 
Standortem audi eine purpurrothe, netzformige Aderung. 
Die Schwielen der Klappen fehlen. Die 3 ausseren Fruclit- 
lappen schlagen sich mehr oder weniger zurtick. Die Bliithen 
sind eigentlich Zwitter, docli schlagen melire fehl, besonders 
auf durftigem Boden, so dass bei einigen der Stempel, bei 
andern die Staubgefasse nicht vorhanden sind.

V orkom m en: Verbreitet an Felsen und felsigen Ab- 
hangen in den Alpen und Voralpen und im ganzen Rhein- 
gebiet; sonst auch ais Gemiise angebaut. Ausserhalb des 
Gebiets fast in allen Gebirgen des siidlichen Europa.

B liith eze it: Mai, Juni.
A n w endung: Unter dem Namen rom isch er Spinat 

yielfach ais Gemiise angebaut;' saftiger und wohlschmeckender



ais der Sauerampfer oder franzosische Spinat. Frtiher war 
das Kraut offizinell: H erb a A cetosae rom anae.

Form en: a. hastaefolius Koch. Bliitter beiderseits mit 
einer tiefen und schmalen Bucht, der Endlappen eifbrmig, 
eher breiter ais lang. Syn. ii. hastaefolius M. B. Abgebildet 
in Sturms Flora, Heft 74, Tafel 3.

[■j. hastilis Koch. Bliitter dreieckig, spitz, durch den 
beiderseits verlangerten Zahn der Basis spiessfórmig. Die 
untersten Bliitter oft wie bei der vorigen Form. Abgebildet 
in Sturms Flora, Heft 74, Tafel 4.

y. triangularis Kocli. Bliitter dreieckig eifórmig, der 
Basalzahn oft fehlend oder selir kurz. Syn. Ii. glaucus 
Jacąuin. Abgebildet in Sturms Flora, Heft 74, Tafel 5.

Abbi ldungen.  Tatel  838.
A. Stengelstiick mit Bliittern in natiirl. Griisse; ii Zweig mit 

Bliithen und Frttchten, ełienso; C Zweig, fruchttragend, ebenso. 
1 Bltithe bei LupenvergrSsserung; 2 Fruehtperigon, ebenso.



Kleiner Sauerampfer.

Niichst dem Schneeampfer die kleinste und zierlichste 
Art. Blatter spiessformig, łanzettlich oder linealisch; innere 
Theile des Fruchtperigons rund-herzformig, hautig, netz- 
aderig, ganzrandig, ohne Schuppe, so lang wie die Fracht; 
aussere Theile des Fruchtperigons aufrecht, angedriickt. 
Bltithen dioecisch.

B esch reibu n g: Die Wurzel kriecht, ist innerlich weiss- 
lich, treibt viele, je nach der Giite des Bodens, 4— 6 Zoll, 
oder 2/3 — 1 Fuss hohe Stengel, welche schlank in die Hohe 
wachsen, hin- und hergebogen, furehig, kahl und meisten- 
theils rothlich sind. Audi die Blatter sind zuweilen rothlich, 
welken wenigstens immer in rother Farbę. Wie schon oben 
erwahnt, ist die Form der Blatter nach dem Standorte ver~ 
schieden, ihre Tuten sind geschlitzt, die Wurzelblatter sind 
aber immer langgestielt und weit grosser ais die des Stengels. 
Der Blttthenstand bildet eine znsammengesetzte Traube, dereń 
Traubchen mit balbąuirlformig-stehenden, herabhangenden 
Bluthchen besetzt sind. Die Kelchblatter steben in der 
Bliitbe bei beiden Gescblecbtern ab, die weiblicben Bltithen 
verlangem ihre 8 inrieren Kelchblatter, welche die Fracht 
einschliessen und eine sogenannte falsclie Nuss bilden.

Y orkom m en: An Abhangen von Sandfelsen und allen 
kalkarmen Felsarten, auf sandigen Ebenen und Hligeln, auch





audi auf sandigen Foldera; durch das ganze Gebiet verbreitet 
tmd fast iiberall gemein.

B 1 ii t h e z e i t : Mai— J uli.
A nw endung: Es liefert iur Schafe ein gutes Futter, 

der Milch aber soli es nicht zutraglich sein. Bei Mergelung 
der Aeeker verscbwindet es fast ganz und kommt auch nicht 
friiher in Massen wieder zum Vorschein, ais bis die Wirkung 
des Mergels vortiber ist. Gleich dem grossen Sauerampfer 
haben seine Bliitter Sauerkleesalz, schmecken sauerlich und 
dieser Eigenschaft verdankt dieses Pflanzchen seinen Namen. 
Es gilt ais ein kiihlendes Mittel und kann auch in der Kuchę, 
gleich dem grossen. Sauerampfer, angewendet werden.

P or men: u. mdgaris Koch. Bliitter lanzettiich, pfeil- 
fbrmig; [1. angustifolius Koch. Bliitter lineal oder schmał 
lineal, oft nur mit einem Oehrchen, selten ganz ohne 
Gohrchen; y. mulłifidus Koch. Grbsser, Oehrchen der Bliitter 
2 -3spaltig. Syn. U. Acetosella ó. L. und B. multifulus L. 
Eine Ahbildung dieser Form iindet sich in Sturins Flora, 
Heft 74, Tafel 10.

A bbildungen. Tafel 839.
A mannliches Pflanzchen der Var. (i angustifolius Koch. in 

natiirl. GrSsse; li weiblicher Bliithenzweig, ebenso. 1 mtlnnliche 
JiUithe boi Lupenvergrbsserung von anten;, 2 dieselbo von oben, 
ebenso; 3 weibliche Bliithe, ebenso; 4 Fracht, ebenso; 5 dieselbe im 
Ouersebnitt, ebenso.

Flora IX. 6



840, Rumex niva!is 1-Ieg. 

Schneeampfer.

Blat ter biischelig, arn Grandę der zarten bis handhohen 
Halnie stehend, dicklich, fast aderlos, randlich-eiformig, selir 
stumpf, schwach herzformig, die inneren eiformig oder lang- 
licli, ani Gruud spiessformig, die stengelstandigen z u 1— 2 
oder ganz fehlend; Stengel einfach, wirtelig-traubig oder 
miter der Traube mit wenigen einfachen Aesten: Neben- 
blatter ganzrandig; iiinere Theile -des Frachtperigons rund- 
licii-iierzlbnuig, hautig, ganzrandig, ani Grunde mit einer 
lierabgebogemui Schuppe verselien, die ansseren Theile des 
Fruchtperig<nis zur lickgeschIagen.

B esch re ibu n g : *) Die Pflaiize bildet dichte Ra,sen, aus 
denen sieli 3 0 Zoll liohe, einfaclie Stengel erheben. Die
Wurzol ist vielkbpfig, die Wurzelkopfe yerlangern sieli bei 
altem Pfianzen and sind diclit mit braunen Scliuppen, den 
ITeberbieibselii friiherer Blattstiele bedeckt. Die Bliitter sind 
dicldicb von Substanz, und scheinen, den getrockneten 
Exemplaren nach, wenigstens auf der untern Seite, ins 
Lauchgriine zu spielen, die aussem sind eiformig, abgerundet- 
stumpf, an der Basia ein wenig herzformig, die weiter nach 
innen im Basen belindliclien sind ebenfalls selir stumpf, 
spiessformig, mit kurzeń auswarts gerichteten Oehrchen; nur 
die innersten sind zuweilon spitzliclier. Der Stengel ist

1) Nach Koch iii Sturm’s Flora.





3 — G Zoll hoch, mit einem oder selten mit 2 oder 3 Blattern 
versehen und endigt in eine einfache blattlose Traube, die 
aus Quirlen zusammengesetzt ist, von wełchen die untem 
etwas entfemter stehen. Selten sind an grossen Exemplaren 
unter der Traube und davon entfernt 1— 4 kurze, mit 
Bluthen besetzte Aestchen bemerklich. Die Bltithen und 
Friichte sind wie Ii. arifo liu s und R. A cetosa , von welchen 
sieli die Pflanze, welche ebenfalls zweihausig ist, durcli die 
einfache den Stengel endigende Traube auffallend unter- 
scheidet.

Vorkom m en: Auf den hoclisten Alpen in der Niilie 
der Siidgrenze: Krain, Baiern, Schweiz.

B ltithezeit: Juli, August.
Abbildungen. Tafel 840.

A die Pflanze in natiirl. Grosse; B Frachttraube, ebenso. 1 weib- 
liche Bluthe bei Lupenvergr5sserung; 2 u. :> Fruclitperigon von ver- 
schiedenen Seiten, ebenso. Nacb Stunn’s Flora.



mid besteht aus vielen verastelten odef unverastelten Blilthen- 
iisten, welche abwechselnd aus der Spindel entspringen und 
an welchen die langgestielten Błiithchen in kleinen Wirteln 
stelien. Miinnliche Exemplare sehen in ihren Bliithen dem 
B. A cetosa  sehr ahnlich, weibliche Exemplare zeichnen sich 
durcli die herzformige Basis ihrer Fruchtperigone aus. Im 
Ganzen hat diese Pflanze mit 11. A cetosa  die meiste Aehn- 
lichkeit, nur sind die Blatter breiter, die Nebenbliitter bleiben 
auch im Alter ganzrandig und die Fruchtperigone, welche 
bei II. A cetosa  mehr eiformige Gestalt besitzen, haben hier 
eine herzformige oder wenigstens eine fast abgeschnittene 
Basis.

Yorkom m en: Auf den Alpen, Yoralpen, hiiheren Ge- 
birgen auf Wiesen und Triften; Riesengebirge; mahrisches 
Gesenke; Yogesen; Schwarzwald; im Thiiringer Wald bei 
Suhl, auf dem Gebriick,1) d. h. der Verbindung zwischen 
Beerberg und Schneekopf; auf dem Brocken.

B lU thezeit: Juli, August.

1) Eine Schlucht ist liier gar niclit vorhanden, sondern nur eine 
sanfte Einsenkung.

Abbildungen. Tafel 841.
A unterer Theil des Stengels in natilrl. Grosse; II bliihonder 

oberer Theil, ebenso; C derselbe zur Fruchtzeit, ebenso. 1 milnn- 
liche Bliithe bei Lupenvergrbsserung; 2 weibliche Bliithe, ebenso; 
3 Fruchtperigon, ebenso.



842, Rumex Acetosa L.
Sauerampfer.

Syn. Acetosa pratensis Miller.
Stengel bis meterhoch, unten clicht, oben locker mit 

pfeilformigen oder spiessformigen, aderigen, spitzen Blattern 
besetzt; Nebenblatter geschlitzt-gezahnt; innere Theile des 
Fruchtperigons rundlich-herzformig, hautig, ganzrandig, am 
Grand mit einer herabgebogenen Schuppe versehen, die 
ausseren Theile zuriickgeschlagen; Bluthen zweihausig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel ist ziemlich lang, spindel- 
formig, braun und im Innem gelbweiss; ihre Fasern sind 
rothlichgelb und braun. Der aufrechte, einfache, 1— 3 Fuss 
hohe Stengel ist glatt, gefurcht, nach unten zu bebliittert, 
me.hr oder weniger beduftet und an der Basis roth an- 
gelaufen. Die Wurzelblatter sind gestielt, pfeil- oder spiess- 
formig und glatt (cultivirt zuweilen auch kraus), die Stengel- 
blatter etwas kilrzer gestielt, ebenfalls pfeilfórmig und glatt, 
meistentheils blauduftig und sie umfassen den Stengel mit 
ihren pfeiligen Lappen. Nach oben zu werden sie imrner 
kleiner und kurzstieliger. Zuletzt theilt sich der Stengel in 
inehre Bliithentrauben, die zusammen eine Art Bliithenrispe 
bilden. Die unterste Bllitlientraube hat am Grund ein fast 
stielloses Blattchen, die tibrigen Bliithentrauben entspringen 
aus einer kleinen Scheide. .Jede Bluthentraube ist mit einer 
Menge kleiner Bliithenbuschelchen besetzt. Die Bliithen- 
stielchen sind purpurroth, die Kelchblatter je nach dem 
Standorte mehr grttn oder mehr purpurroth, wenigstens aber





roth gesaumt. Die Kelehbliitter der mannlichen Blumen 
breiteri sich sammtlich aus und zeigen die (i gelben Staub- 
gefasse; die 3 iiussern Kelehbliitter der weiblichen BtUtłien 
schlagen sich znrttck, ihre 3 innem Kelehbliitter werden 
doppelt grosser ais die iiussern, fast eben so breit ais lany;, 
sind netzadrig und am Rande rosaroth; ihr Grundschttppchen 
ist gelbłichgriin. Die Narben sind rosenroth, die Friichte 
purpurbraun.

Vorkoraxnen: Auf Wiesen, Triften, Rasenplatzen, in 
lich ten Waldungen, auf Culturland; durch das ganze Gebiet 
gemein.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endnng: Ein bekanntes Gerause (Sanerampfer oder 

iranzbsischer Spinał.), welches in Giirten in verschiedenen 
Spielarten angebaut wird.

F orm  en: a. vulgaris Koch: Blatter pfeilfbrmig, die 
unteren eiformig, stumpf, die oberen spitz.

fi. cmriculatus Koch: Blatter spiess - pfeilfbrmig, die 
untersten langlich, die oberen verlangert lanzettlich, wellig, 
die obersten sehr schmal.

/ .  multifidus Koch: genau wie die vorige Form, aber 
die Oebrchen 2 — Sspaltig. Synonynt: li. intermedius DC. 
11. Acetosa L.

A bbildungen. Tafel 842.
A unterer Stongeltheil in natiirl. Griisse; B weiblicher Bluthen- 

zweig, ebenso; C mannliches liluthentraubchen, ebenso; I) weiblicber 
Halbwirtel, ebenso; E Basalblatt, ebenso. 1 miinnliche Bliitlie bei 
ŁupenvergrOsserung; 2 Staubblatt, ebenso; 3 weiblieheBlut.he, ebenso; 
4 dieselbe im Quersclinitt, ebenso.



843. Oxyria digyna Campdera.
Sauerling.

Syn. Oxyria reniformis Hooker. Rumex digynus L. 
Rhemn digynum W alilenb.

Ein zartes Pflanzchen mit diiiinem perennirendein Rhizom 
und aufrechtem, kaum handhoheni, blattlosem Stengel. Basal- 
blatter lang und durni gestielt mit breit nierenformiger, fast 
ganzrandiger Spreite; Stengel mit wenigen Trauben besetzt, 
welche ans den Achseln kleiner nierenformiger Deckbliittchen 
hervorkommen, die den Stengel tutenformig umfas.sen; Trauben 
locker; Bluthen gynandrisch.

B esch re ibu n g: Der wagrechte Wurzelsfcock* ist melir- 
kopfig, an der Spitze schuppig und treibt an der Basia mehre, 
zuweilen zahlreiche Wurzelbliitter, dereń diinne Stiele anfangs 
nur zolllang sind, spater sieli aber bis zum Dreifachen ver- 
langern. Die Blattflachen sind nierenfonuig oder herznieren- 
fórmig, 11— 20 Min. lang und 13— 27 Mm. breit, an der 
Basis seicht ausgerandet oder aucli vollig ganzrandig, an der 
Spitze stumpf oder ausgerandet, zuweilen kurz zugespitzt. Die 
Oberflaclie ist hellgriin, die Unterflache kohlduftig und das 
ganze Blatt ist vollig haarlos. Der Stengel stebt aufreclit, 
ist anfangs nur 1 3  Zoll lioch, verlangert sieli spater aber 
um das Doppelte. Er ist liaarlos, gestreift und besitzt zu
weilen nahe an seinem Grunde ein kurz gestieltes, in eine 
braime Sclieide einlaufendes Stengelblatt. Oben lśisst er 
1—2 A.este ausgehen, die durcli ein braunes, umfassendes





Deckblatt gesttitzt werden. Die Bliithen stehen in Halb- 
fjuirlen traubig an allen Aesten bis zur Spitze hinauf, die 
Halbquirle sind ebenfalls durch trockenhiiutige Deckblattclien 
gesttitzt, die Bliithen hangen iiber, ihr Kelch ist ausserlich 
rothlich oder auch gelbgrtin, innerlich gelbgrun. Die Friichte 
haben anfangs lichtgrtine oder' hpllrothe Fliigel, die sich 
zuletzt ganz blutroth malen.

Yorkom m en: Aut Felsen, nur im Alpengebiet und in 
alpiner Meereserhebung: Steiermark, Kiirnthen, Salzburg, 
Tirol.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Sehr geeignet, ais Gemiise angebaut zu 

werden und von angenehmerem Gesclimack ais der Sauer- 
ampfer.

A bbildungen . T a fe l  843.
A eine Pflanze in natiirl. Grbase; B ein Fruclitzweig, ebenso. 

1 Bliithe bei Lupenvergrosserung; 2 dieselbe von der Seite, ebenso; 
3 Frucht, ebenso; 4 dieselbe im Querschnitt, starker yergrossert.



844. Polygonum Bistorta L.

S chi an genwur zel.

Das Rhizom wird bis iiber fingerdick, ist dicht mit 
schuppigen Blattresten besetzt und kriecht schlangenartig 
ixn Boden aufwarts und abwarts. I)a.s Ende des Rhizoms 
und seiner Aeste entsendet bis 2 Fuss hohe einfache, am 
Ende eine langgestielte, cylindrische, bis fingerdicke Aebre 
tragende Stengel; Blatter am Grandę schwach herzfórmig, 
die unteren in den Stiel herablaufend, mit lang gezogener, 
unten breiterer Spreite.

B esch re ibu n g : Die Wurzel wird fast fingerdick, liaufig 
1 — 2  mai kurz umgebogen, cylindrisch, aussen braun, innen 
weiss mit rothlicher Farbung, mit vielen starken schwarz- 
lichen Wurzelfasern, an dem einen Ende einen Busch von 
Blattern und gewobnlich nur einen Bltithenstiel treibend. 
Die Wurzel- und untern Stengelbłatter mehr oder weniger 
lang gestielt, der Stiel unten scheidig erweitert, durch herab- 
laufende Blattsubstanz am obern Theile geflugelt, die Platte 
aus eiformiger, zuweilen etwas herzformiger Basis, langlich, 
allmahlig sieli verschmiilernd zugespitzt, mit stumpferm oder 
spitzem Ende, am Bandę bald starker, bald fast gar nicht 
wellig-gekraust, oben griin und kahl, unten blangrun, mit 
kurzeń steiflichen, nlefst auf dem Adernetze und am Bandę 
stehenden Harchen besetzt oder auch fast kahl. Die Grosse





der Wurzelblatter ist sehr verschieden, bald ist die Platte 
nur einige Centimeter, bald 1 Fuss lang. Der Stengel 
11j2 — 3 Fuss hoch, ganz einfacb, gerade aufrecht, rundlicli, 
scbwach zusammengedrttckt, unter den Blattern etwas an- 
geschwollen, glatt und kahl. Die Stengelblatter unten noch 
den Wurzelblattern ahnlich und ge>tielt, bald aber auf ihrer 
stengelumfassenden Scheide aufsitzend,' anfangs mit herz- 
fbrmiger, dann mit schmalerer Basis, iiberhaupt schmal, 
lang- und spitz - zugespitzt, nach oben sieli sehr verkiirzend, 
zuweilen ani obersten Blatt die Platte ganz fehłend, oder 
nur ein fadenformiger Theil. Oberhalb der Blattplatte setzt 
sieli, die Scheide noch kurz fort, sie ist aber hier braun, 
diinnhautig und gerade oder scliief abgestutzt, auch ein- 
gerissen und selbst zerrissen. Die endstandige ahrenformige 
dichtbltithige Traube, welclie 1— 2  Zoll lang wird, ist walzig. 
Die Blumen gestielt, gewohnlich je/ 3 ans der Achsel eines 
lang und sehr spitz zugespitzten, dunnhautigen braunlichen, 
am Rande hellern Deckblattchens; das diinne, kahle, unter 
dem Perigon eingelenkte Blumenstielchen wird unten von 
einem ahnlichen, aber scheidenartigen locker anschliessenden 
hautigen Deckbliittchen mngeben. Das Perigon ist blass, 
rosenroth, mit aufrechten elhptischen stumpflichen Theilen. 
Die Staubgefasse demnachst ans dem Perigon vorragend, die 
innern mit dunkelrothen Drtisen am Grunde; drei Griffel. 
Die Frucht dreikantig, eiformig-zugespitzt, glanzend-braun, 
einen Samen mit mehligem Eiweiss enthaltend.

Vorkom m en: Auf nassen Wiesen der Ebene und der 
niedrigeren Gebirge; durch das ganze Gebiet verbreitet.

BH ithezeit: Juni, Juli.



A nw endung: Dus Rłiizom war friiher offizinell ais 
Adstringens: radix B istorta e , Sch langenw urzel. In 
einigen Gegenden benutzt man die jungen Blatter ais Gemiise. 

A bbildungen. Tafel 844.
A das Rhizoni mit dem unteren Stengeltheil in naturl. Grosse; 

B bliihendes Stengelende, ebenso. 1 Bliithe in naturl. Grosse; 2 die- 
selbe von unten; 8 dieselbe vergri5ssert; 4 Carpell in naturl. GrUsse; 
5 Staubblatter, vergrossert; 6 Prucht, naturl. GrSsse; 7 dieselbe ver- 
grossert; 8 ebenso im Querschnitt; 9 ein Declcblatt, etwas yergrbssert.





Sprossender Knóterich.

Da.s kurze tiber federkieldicke Rhizom sitzt senkrecht 
im Boden und ist dicht mit kleinen Blattschuppen besetzt; 
am Ende treibt es einen diinnen, handhohen, vollig einfachen, 
am Grunde von einigen łanggestielten Basalblattern lun- 
gebenen Stengel, welcher am Ende eine einfache, etwas 
lockere und diinne Aehre tragt; Basaibliitter breit lanzettlich 
oder fast eiformig, am Bandę umger.ollt und tein kerbzahnig 
gerieft durch die verdicktenRandaderchen; Blattstiele fltigellos.

B esclire ibu n g : Eine Pflanze von 4— 6 Zoll Hohe, im 
Ganzen vom Geprtige des P olygon u m  B istorta , obschon 
sie diesem nicbt bloss in Grosse, sondern aucli durch andere 
Eigenschaften uniihnlich ist. Zuerst ist der Wurzelstock 
nicht gewunden, hat auch, wie unten bemerkt wird, andere 
Eigenschaften. Die Wurzelblatter sind z war lang gestielt, 
doch ihre Stiele sind nicht gefiiigelt und die Blattflachen 
lau.fen nach beiden Enden spitz zu, oder sind wenigstens an 
der Basis niemals herzformig. Die hellbraunen Tuten sind 
ungewimpert, die Stengelblatter sitzend. Die Aehre hat das 
Sonderbare, dass sie an der Basis nur dunkelpurpurne, von 
membranosen Deckblattern umgebene Zwiebeln tragt; oftmals 
fehlen die Zwiebeln und es sind nur Deckblatter zu sehen. 
Weiter hinauf stehen die Bltithen dicht an der Spindel, doch 
die obersten sind unfruchtbar. Die Farbę der Bltithen ist 
weiss mit rosenrothem Anfluge, die Staubbeutel sind purpur-



roth und befinden sieli auf' weissen Faden, die uiiten auf 
einer Driise sitzen. Gewohnlich ziihlt man G Staubgefasse. 
Die Aelire erreicht gewohnlich 1 ’/2 Zoll Lange, die Unter- 
flaehe der Blatter ist griin.

Yorkom m en: Auf Triften der Ałpen bis zur Vege- 
tationsgrenze, mit den Fltissen herabkommend bis auf die 
Isarauen bei Miinchen, in der schwabischen Alb, bei Lindau 
am Bodensee etc. Die Angaben fur Norddeutschland sind 
zweifelhaft (Osterode am Harz und Thorn in Preussen).

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Das Bhizom ist kaum adstringirend; es 

kann, wie auch das Kraut, ais Genitise verwendet werden.
A bbildungen. Tafel 845.

A eine Pflanze in naturl. Grosse. 1 eine Bliithe boi Lupen- 
vergrć5sserung; 2 das Carpell, ebenso; 3 Fracht im Langsschnitt, 
ebenso.





W asserknóterich.

lilii/.om lauggliedrig, verastelt, weithin kriechend, 
schwimmende oder aufsteigende, bisweilen aufrechte lang- 
gliedrige Stengel treibend, welclie mit langlichen, oft fast 
eiformigen oder auf trocknem Boden mit lanzettlicben spitzen 
Blattern besetzt sind; Aehren an den Zweigen einzeln end- 
standig, gedrungen, kurz cylindrisch; Staubbliitter 5; Bliithen 
gynandrisch.

Y orkom  men: In Landseen, Teichen, Graben, an 
sumpfigen Orten, auf nas,sen Peldern, Trifben etc. Durchs 
ganze Gebiet verbreitet.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Das Kraut wurde frtiher gegen Stein- 

bescbwerden ais offizinell angeselien: H erb a P ersicariae 
ucidae. Audi die Wurzel wurde gegen Hautkrankheiten 
angewendet. Das Kraut soli deinWein, wahrend der Giilirung 
zugesetzt, einen himbeerartigen Geruch ertheilen. Vom Vieb 
wird es gem gefressen.

P orm en: a. Polygonum natans, W asserknoterich , 
T eichkn bterich . Der Stengel befindet sich im Wasser, 
geht bis !) Puss tief hinab, ist stielrund, am Grund wurzelnd, 
oben rdtblieh and haarlos. Seine Blatter sind besonders 
unten langgestielt, mit dem baarlosen Stiele 7— 15 Cm. 
lang und 2 1/2 Cm. breit, lanzettformig, spitz oder stumpflich,



am Gramie schief abgerundet oder herzformig, lederartig, 
haarlos, am Rancie durch selir feine Schwielenzahne scharf, 
auf der Oberfliiclie glanzend. Die hautigen Tuleń sincl haar
los, die Aehren ragen iiber das Wasser heraus, sind zuweilen 
fast kugelig, gewohnlich aber cylindrisch und eiformig oder 
liinglich. Die Staubgefasse sind so lang ais die Perigon- 
blatter, die beiden Narben sehen aus dem Perigone heryor.

[L Polygonum terrestre, w ilde  W eiden, S u m pfkn ote- 
ricli. Sobald das Wasser austrocknet, oder an Stellen, wo 
das Wasser ausgetrocknefc ist, erhebt sich der Stengel, ist 
also an ganzlich trockenen Stellen aufrecht, an Stellen, wo 
der untere Theil noeh im Wasser liegt, aufsteigend. Er 
wird bis 2  Puss hocli, ist haarlos und hohl. Die Blatter 
sind aber kurzergestielt, doeh mit steifen, anliegenden Rorsten- 
haaren besetzt, auch am Rande schwielig-borstenhaarig. Selb.st 
der kurze Blattstiel und die Tutę ist mit dergleichen Borsten- 
haaren besetzt. Die Staubgefasse sincl kiirzer ais die Perigon- 
zipfel, der Bliithenstiel ist gleichfalls mit Borsten besetzt und 
auf diese Weise hat die ganze Pflanze ein matteres Grim, 
ist auch im Blattwerk nicht lederartig, sondern Icrautartig 
und weich, kann, wenn sie nicht bliiht, sogar mit P o ly 
gonum  la p ath ifo liu m  verwechselt werden.

Die Hauptfonn ist jedenfalls P olygon u m  natans; die 
zweite Varietat, P olygon u m  terrestre , kann man mehr ais 
yine Yerktimmerung ansehen, die der ungiinstige Standpunkt 
erzeugt. Uncl dieses giebt sich schon dadurch kund, dass 
sie viel seltener und viel spiiter bliiht. Es ist auch natiir- 
licli, dass zwischen beiden, nach Massgabe der Yerhaltnisse 
des Standortes, mancherlei Uebergangsformen in Richtung



des Stengels, Starkę der Behaarung und Form des Blattes vor- 
kommen miissen. P olygon u m  co en o sum, der m orastige 
Knoterich, ist daher nictit ais wirkliche Yarietiit, sondern 
nur ais TJebergangsform des P olygon u m  natans in P o ly 
gonum  terrestre zu betracliten.

7 . Polygonum maritimum. Stengel gestreckt; Blatter 
schmal, wellig. Am Meeresstrand.

Abbildungen. Tafel 846.
A Stengelende der Wasserfonn in natiirl. Grosse; B ein soiclies 

von der Landform, ebenso. 1 Blattstttckchen boi Lupenvergrosserung; 
2 Bliłthe der Wasserfonn, ebenso; 3 dieselbo von der Seite; 4 Bliitlie 
der Landform, ebenso.

Flora IX. 7



Ampferblattriger Knóterich.

Stengel jiihrig, ab er ziemlich kraftig, aufreclit, bis feder- 
ldeldick, selir langgliedrig und knotig; Blatter breit lanzett- 
lich, die unteren in den kurzeń Stiel zusammengezogen; 
Aehren langlieh - cylindriscli, gedrungen,. aufrecht oder etwas 
nickend; Bliithenstiele und Perigon drtisig rauh; Bliithen 
0  miinnig. Tuten der Blatter kalii oder etwas wellig, kurz 
und sehr fein gewimpert.

B esch reibu n g: Die Wurzel ist faserig, treibt einen 
aufsteigenden, oder aufrechten, 1 — 3 Fuss hohen Stengel, der 
sieli, jenaclideni der Boden mehr oder weniger fett ist, nach 
oben mehr oder weniger verastelt, ja in armer Sanderde 
ganz unverastelt bleilit und manchmal nur lingerhoch wird. 
Seine Gelenke sind angeschwollen, roth angelaufen, die Stengel, 
Aeste und Tuten haben einzelne Haare oder sind auch ganz 
haarlos. Die untersten Blatter verlaufen in einen Blattstiel, 
die obersten Blatter sitzen; sie sind haarlos oder mit weiss- 
lichen Haaren bedeckt, namentlich besitzt die Unterflache 
oft weissliche Filzhaare, die ihr eine grauweisse Farbę ver- 
leilien; haben sie aber keine Haare, so bemerkt man durch 
Yergrosserung viele kleine Erhohungen, welches Drlisen sind. 
A Ile Blatter sind wechselstandig und ganzrandig. Die Stiele 
der Bluthenahren und die Kelche haben eine Menge kleiner, 
hellgelber Drtischen, die aber ebenfalls nur in der Ver-
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grosserung bemerkt werden kiinnen. Die Kelche sind blass- 
gelb, an der Basis griin, an der Spitze .5 theilig. Die Kelch- 
einsclmitte laufen bis in die Mitte des Kelclies binein, die 
Kelckzipfel sind stumpf. Die 6 Staubgefasse sind dem 
Grunde des Kelches eingefiigt, haben dort kleine Driisen. 
Der Fruchtknoten ist eiformig, sein Griffel ist 2spaltig, die 
Samen sind herzfonnig, spitz, dunkel-rothbraun imd glanzend. 
Alle BUithenahrchen sind sehr diclit und walzenformig, stumpf 
und selten liinger ais 2 ]/2 Cm.

Y orkom m en: An humusreichen Stellen, z. B. auf Com- 
posthaufen, Schuttliaufen, diingerreiehen Graben, meistentlieils 
in der Niihe der Ortschaften, aber auch ferner auf den Aeckern 
der Brachlander, namentlieh auf friseh gediingten Feldern, 
el)enso auch in etwas magern Feldern, wo dann die arm- 
verz\veigte, nicht selten ganz unverzweigte Yarietiit incanum 
auftritt. Durch das ganze Gebiet verbreitet und fast uberall 
gemein.

B 1 iit li e z ei t : Juli — Herbst.
A nw endung: Der Saft der Pflanze giebt, mit Alaun 

versetzt, eine gelbe Farbę; das Kraut wird von Rindern ge- 
fressen, ist den Schafen aber nachtheilig. Auf feuchten 
Kartoffelackern und Krautlandereien wird die Pflanze oft ein 
lastiges Unkraut, dem Landmann unter dem Namen „w ilde 
W eiden “ bekannt.

Form  en: a. nodosum. Knoten stark verdickt. Syn. 
P. nodosum Pers. [i. incanum Koch: Bliitter unterseits wollig- 
filzig. Syn. P. incanum Schmidt, y. genninuni. Gewohn- 
liche Form. Bliitter riickseit.s kalii, Knoten nur wenig an- 
geschwollen.



Abbildungen. Tafel 847.
847 A. Gewohnliche Form der Pflanze. A Stengel in nat. Grosse; 

B unteres Blatt, ebenso. 1 Bliithe bei Lupenvergrosserung; 2 dieselbe 
geoffnet, ebenso; 3 Carpell, ebenso; 4 Frucht, ebenso; 5 dieselbe im 
Querschnitt, ebenso.

847 B. Form cc. nodosum. A unterer Stengeltheil in natiirl. 
Grosse; B rothlieh bliihender Stengeltheil, ebenso; C gelblich bliih- 
ender Stengeltheil, ebenso. 1 Blattstiickchen von der Riickseite bei 
Lupenvergr8sserung; 2 Bliithe, ebenso; 3 Carpell, ebenso; 4 Frucht 
in natiirl. Grosse; 5 dieselbe bei Lupenvergrosserung.
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Flohknóterich.

Der vorigen sehr ahnlieh. Aehren langlich-cylindrisch, 
gedrungen, aufrecht oder etwas nielcend; Tuten der Bliitter 
rauhhaarig, lang gewimpert; Bliithenstiele und Kelch drttsenlos.

B esch re ibu n g: Die Wurzel ist astig und sehr faserig, 
der Stengel aufsteigend oder (bei kleineren Exemplaren) auf
recht, wird 1 — 3 Fuss hoch, ist stielrund, kahl und glatt, 
astig (nur bei kleineren Exemplaren einfach) und roth ge- 
farbt. Die Bliitter sind 2— 4 Zoll lang, 1I2-— l x/2 Zoll hreit, an 
beiden Enden zugespitzt, kurzgestielt, in der Regel in der 
Mitte der dunkel-grasgriinen Oberflache mit einem tief- 
schwarzbraunen Mondflecken gezeichnet, welcher sich be- 
sonders an jlingeren Blattern sehr grell vom Grtin abgrenzt. 
Die Blattrander sind scharf, die Tuten klein und schlaff, 
aber behaart und gewimpert. Die Aehren sind kurz, pfirsich- 
blutroth, ihre Stiele driisenlos. Die Staubgefiisse sind von 
den Perigonblattem eingeschlossen, der Gritfel ist nieht 
3 spaltig. Ob P o lygon u m  laxum  Reichb. eine wirkliche 
Species oder nur eine Yarietiit sei, ist noch nicht gewiss. 
Es zeichnet sich allerdings von P o lyg . P ersicaria  durch 
den driisigen Bliithenstiel, durch diumere und schlankere 
Aehren, welche zuweilen auch nicken, und zusammengedruckte 
Frttchte aus; indessen sind bei P o lygon u m  Uebergiinge 
durch Bastardbildungen mcht selten.



Y orkom m en: An denselben Orten wie die vorige und 
in derselben Yerbreitung.

A nw endung: Gemm wie bei der vorigen.
Form en: Es findet sieli fast genau derselbe Formen- 

kreis wie bei der yorigen Art.
Abbildungen. Tafel 848.

A unterer, B oberer Theil der Pflanze in nat. GrSsse. 1 Bliithen- 
knospe bei Lupenyergrosserung; 2 geoffnete Bliithe, ebenso; 3 Stanb- 
blatt, ebenso; 4 Carpell, ebenso; 5 Fruclit, natiirl. Grosse; 6 dieselbe 
bei Lupenyergrosserung; 7 ebenso im Querschnitt.
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Lockerbluthiger Waśserpfeffer.

Syn. Polygonum laxiflorum Weihe. P. dubium Stein. 
P. Braunii Fingerhut.

Ist von P o lyg on u m  Per sic ar i a lediglich untersckieden 
durcli die fadlichen, lockeren, iiberhangenden, kurz gestielten 
Aehren.

B e sch re ib u n g :1) Diese Species ist erst neuerlich unter- 
schieden worden und bat im Wuchse mit dem Bastard von 
P. minus, namlich mit P. m in ori-P ersica ria , viel Aehn- 
lichkeit, unterscheidet sieli von dem ahnlichen P. H ydro- 
p ip er  durcli die behaarten, starlr gewimperten Tuten und 
durch die rothen (nicht rothlich gesaumten), wie durcli die 
driisigen Bliithen. Die ausseren drei Staubgefasse sind nam
lich drusenlos, aber die inneren haben an ihrer Basis ein 
kleines Driischen. Yon P. minus unterscheidet sie sieli durch 
den aufrechten, hohen Stengel mit lanzettfórmigen Blattem, 
welche einen dicken, gelblichen Mittelnerv und zahlreiche 
Seitennerven haben, durch die Gmannigen, nicht 5mannigen 
und immer driisigen Bliithen; von P. m in ori-P ersicaria  
dadurch, dass sie nicht sterile, sondern fruchtbare und 
3 drttsige Bliithen hat und einen weit schlankeren Bau, wie 
auch weit langere Bliithenahren besitzt.

1) Fast wortlich aus der friiheren Ausgabe abgedruckt.



Vor konam en: Sparlich und ungleich durch das Gebiet 
zerstreut; in Graben und nassen, sumpfigen Orten. 

B lu thezeit: Juli— October.

Abbildungen. Tafel 849.
A mittler, B oberer Halmtheil in natiirl. Grosse. 1 geoffnete 

Bliithe bei LupenvergrQsserung; 2 Spitze einer Bliithentraube mit den 
gowimperten Doekblattern, obenso; 8 Fracht, ebenso.





Wasserpfeffer.

Blatter schmaler oder breiter lanzettlich; Aeliren unten 
unterbrochen; Tuten fast kalii, kurz gewimpert, die bliithen- 
standigen fast wimperlos; Bliithen driisig punktirt; sonst wie 
die vorige.

B eschreibung: Die einjahrige Wurzel besteht aus 
einem Blischel hellbraunlicher Wurzelfasem. Der aufreclite 
Stengel ist 1 — 2  Fuss hoch, stielrund oder etwas eckig, fein 
gestreift, iistig, unter den Gelenken angeschwollen, blassgrihi 
oder oft dunkelroth gefarbt. Aeste aufrecht, aus dem Grandę 
der gewimpert borstigen, gelblichrothlichen, am Grunde 
dunkelroth gefarbten Tuten entspringend. Blatter kurz ge- 
stielt, aussen an der Mitte der Tuten (Nebenbliitter) ent
springend, 3— 4 Zoll lang, lanzettformig, am Grunde ver- 
schmalert, an der Spitze meist lang zugespitzt, am Bandę 
etwas wellig und im trocknen Zustande scharf, unbehaart, 
oberseits lebhaft griin, zuweilen rbthlich angelaufen, unter- 
seits blasser. Die Bliithenahren stehen einzeln an der Spitze 
des Stengels und der Aeste, an letzten sind sie mehr unter- 
brochen nnd wenigerbluthig. Die einzelnen Bliithen sind 
ganz kurz gestielt und kornmen meist paarweise aus ganz 
fein gewimperten, rothliclien, sehr krn-zen Tuten hervor. Der 
4 — 5 spaltige Kelch ist unten griin, oben lila gefarbt und 
aussen mit ganz feinen, driisigen Punkten besetzt. Melire



Bliithen sind unfruchtbar. Die fruchtbaren enthalten 6 , zu- 
weilen 8  Staubgefasse mit aufliegenden Antheren. Der 
Seckige Frucbtknoten entlialt 2 — 3 gestielte, kopfformige 
Narben. Der Sseitige, etwas zusammengepresste Same wird 
bis zur Reife von dem bleibenden Kelche eingescblossen, er 
ist glanzend kastanienbraun gefarbt.

V orkom m en: An feuchten Orten, in Graben und ahn- 
lichen Orten, besonders auf himiusreicliem Boden, daher hiiufig 
in der Umgebung von Stadten und Dorfern; durch das ganze 
Gebiet verbreitet und meist gemein.

B liith ezeit: Juli — Herbst.
A nw endung: Die ganze Pflanze ist brennend scharf 

und war friiher offizinell unter dem Nanien: H erba H yd ro - 
p iperis s. P ersicariae  urentis.

A bbildungen. Tafel 850.
A oberer Theil, B unterer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 

1 Gelenksoheide, vergrossert; 2 Bliithe, ebenso; 3 Staubblatt, ebenso; 
4 Carpell, ebenso; 5 fruchttragende Geschleehtsliulle, ebenso ; GSehliess- 
frucht, durchschnitten, ebenso; 7 Frucht, ebenso; 8 dieselbe im Quer- 
schnitt, ebenso; 9 Friichte, naturl. Grosse.
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Kleiner Wasserpfeffer.

Syn. Polygonum angustifolium Roth. P. pusillum Lam. 
P. strictum Ali. P. Persicaria p. angustifolium L.

Rhizom kriechend, schwach, deutlicli gegliedert, treibt 
mehre etwas tistige aufrechte handhohe Stengel; Bliitter lineal- 
lanzettlich, aus schmaler abgerundeter Basis fast gleich breit, 
vorn allmahlig verschmalert, spitz; Tuten angedrnckt be- 
haart, lang gewimpert; Aehren fadlicli, locker, meist auf- 
recht; Bltithen Smannig, driisenlos.

B esclire ibu n g : Uer Stengel kriecht mit seiner Basis 
und schliigt an den Kanten zahlreiche Wurzeln, riclitet sich 
dann finger- bis handhoch empor, ver;istelt sich sehr, ist an 
den Gelenken verdickt und gemeinlich rothlich angelaufen. 
Die Bliitter sind fast nervenlos, sehr kurgestielt, flach, kahl, 
hellgriin und nur selten mit Mondflecken begabt, haben auch 
nicht den scharfen Geschmack des iilmlichen P. H ydropiper. 
Die unterbrochenen Aehren stehen sowohl an der Spitze, ais 
an der Seite des Stengels, haben rothe Bliithchen und ihre 
glatten Bliithenstiele kommen entweder aus den behaarten 
und lang bewimperten Tuten unmittelbar, oder sie stehen 
an der Spitze der Aeste, welche aus Tuten entspringen. 
Gemeinlich bricht aus einer Tutę ein Aestchen und ein 
Bluthenstielchen zugleich hervor. Die Bliithchen haben 5, 
zuweilen auch 6  Staubgefasse, welche noch einmal so kurz



ais die Perigonzipfel sind. Der Griffel ist nur wenig ge- 
spalten, der Same o eckig. Sobald sich dieses Gewiichs in 
nocli steliendem Wasser befindet, kriecht der Stengel nicht, 
sondern hebt sich gleicli Anfangs empor.

Y orkom  men: An ahnlichen Orten wie die vorigen, 
durch das Gebiet zerstreut aber niclit uberall liaufig. 

B liith ezet: Juli — Herbst.
A nw endung: Wie bei P. lapath ifo liu m  L. 

A bb ildu n gen . T a fe l  851.
A eine Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Bliitbenknospe in natiirl. 

Grosse; 2 dieselbe bei Lupenvergrosserung; Sgeofthete Bliitlie, ebenso; 
4 Staubblatter, ebenso; 5 Carpell, ebenso; 6 Fracht in natiirl. Grosse; 
7 dieselbe bei Lupenvergrosserung; 8 dieselbe im Quersclinitt, ebenso.
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Y ogel -Knóterich.

Pflanze ans zarter jahriger Wnrzel meisfc niedrig mul 
kriechend, bisweilen aufsteigend oder aufrecht, immer stark 
veriistelt; Aeste bis in die Spitze mit kleinen langlichen, 
beiderseits zugespitzten Blattern besetzt; Bltithen in kleinen 
Gruppen achselstandig; Tuten meist 6 nervig, zweispaltig mit 
lanzettliehen zugespitzten Abschnitten, zuletzt vielspaltig.

B esch reibu n g: Die Pflanze einjiihrig, kahl. Die Wnrzel 
tief herabsteigend, cylindrisch, allmahlig sich verdtinnend, 
mit wenigen Seitenasten und vielen Zasern, hellbraunlich. 
Stengel einer oder sclieinbar mehre und sehr viele, indem 
schon voin Grunde ans lange, dem Stengel an Lange gleicli 
kommende Zweige ansgehen, welche sicb strahlenformig 
lagern, ganz niederlegen, oder mit ihrem jungsten Ende sich 
aufrichten, oder aucli wohl ganz aufrecht steli en, ein Paar 
Zoll oder iiber ein en Fuss lang, gegliedert, iistig, zuweilen auch 
hin- und hergebogen, rund und mit erhabenen Streifen ver- 
sehen sind. Die Glieder sind von sehr verschiedener Lange, 
bald so lang ais die Bliitter, bald viel ktirzer ais diese. Die 
Blatter mehr oder weniger deutlich gestielt, meist schmal- 
lanzettlich oder elliptisch-lanzettlich, am Ende spitzlich oder 
stumpf, am Grunde in den Blattstiel zugespitzt, von sehr 
verschiedener Lange, ganzrandig, am Rande etwas scharf, 
dicklich; Nerven und Adern selbst im trocknen Zustande 
wenig auf der Unterseite vortretend, blaulich-grfin, zuweilen



auch, wie mehre Tlieile der Pflanze, purpurrotli angelaufen. 
Die Scheide oder Tutę den Stengel umfassend, mit einem 
Theil des Blattstiels verbunden, dann innerhalb des Blattes 
frei, in 2  lang und spitz ausgezogene, weisshautige Spitzen 
auslaufend, spater aber noch mehr zerschlitzt, unten nervig 
und braunlich. Aus diesen Tuten treten in den Blattachseln 
2—4 gestielte Blunien hervor, dereń Stiel unter der Blnmen- 
hiille durch eine kleine Anschweliung eingesenkt ist. Die 
Blumenhulłe ist tief Sspaltig, die Zipfel langlich-elliptisch 
stumpf, nur in der Mitte und am Grandę gran, oben und 
ani Rande weiss oder mehr oder weniger roth gefarbt. Die 
8  Staubgefiisse sind unten im Perigon eingefiigt und viel 
kttrzer ais dasselbe, mit unten breitern Staubfaden. Der 
dreikantige Fruchtknoten geht oben in 8  kleine Griffel aus. 
Die einsamige, braune, dreikantig-eiformige, zugespitze Frueht 
ist mit sehr feinen Langsrunzeln oder vertieften Strichen ver- 
sehen und schwach gliinzend.

V orkom m en: An Wegen, auf Culturland aller Art, 
aut' Wiesen, Weiden und Rasenplatzen, in Waldungen etc.; 
durch das ganze Gebiet gemein.

B 1 ii t h e z e i t : Juli— Herbst.
A nw endung: Gielit den komerfressenden heimischen 

Yogehi im Herbst reichliches Futter. Friiher war die Pflanze 
ais Adstringens, sowohl iiusserlich ais innerlich angewendet, 
offizinell.

F or men: a. genuinum: Stengel gestreckt, an die Erde 
angedriickt; [i. erectum Koch: Stengel aufrecht; y. litorale 
Koch: Bliitter ziemlich diek. Syn. P. litorale Lk. So am 
Meeresufer.



A bbildu n gen . T a fe l 852.
AB eine Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Bliithe von der Seite bei 

Lupenvergrosserung; 2 dieselbe von oben, ebenso; 3 Staubblatter. 
ebenso; 4 Carpell, ebenso; 5 Fruoht mit dem Perigon, ebenso; 6 die
selbe olme das Perigon, ebenso; 7 dieselbe im (Juerselmitt, ebenso.

A nm erkung: Aus demselbenStamm der Gattung finden 
sieli an der Siidgrenze des Florengebiets noch zwei andere 
Arten, namlich 1) P. maritimmi L. am Ufer der Adria bei 
Monfalcone, auf der Insel Sansego. Sie soli auch am Strande 
der Ostsee in der Niilie von Greifswald verwildert vorkommen. 
Sie hat am Rande umgerollte Bliitter, 12nervigeTuten, glatte, 
glanzende Friichte. 2) P. Bellarcli Ali. im Litorale, bei 
Triest, auf der Insel Yeglia. Sie besitzt aufrechte Stengel 
mit ruthenformigen, unterbroebenahrigen Zweigen, oberwarts 
blattlose Aełiren, sehr fein runzelig gestrichelte Friichte.



W indenknóterich.

Aus dtinner jahriger Wurzel entspringt ein fadenformiger, 
winćlender, kantiger, astiger, schwaeh rauhhaariger, lang ge- 
gliederter Stengel mit lang gestielten, herz-pfeilformigen, 
zugespitzten, ganzrandigen Blattem, in dereń Achseln die 
Bliithen in kleinen Gruppen sitzen; die 3 ausseren Perigon- 
theile stumpf gekielt; Friichte glanzlos.

B eschreibung: Der Stengel ist dtinn, 1—4 Puss laiig, 
rechts gewunden, oben verastelt, eckig nnd gefnrcht, bis- 
weilen von Grunde aus verastelt, immer durch sehr feine 
riickwarts stehende Ilaare ranh anzufuhlen. Die gestielten 
wechselstandigen Blatter kommen aus kurzeń, ganzrandigen 
Scheiden, sind ganzrandig, an der Basis fast pfeilformig, bis 
1 Zoll breit und bis 2 Zoll lang, spitz zulaufend, am Rande 
durch feine Haare scharf, auf beiden Pliichen durch kleine 
Erhohungen triibgriin. Die Blattstiele sind ebenso wie die 
Stengel behaart. Aus den Blattscheiden kommen anch die 
kleinen Bliitkchen, die zu 2— 6  in Buscheln bei einander 
stehen, gestielt sind, aber in ihrer Lange das Yiertel des 
ausgewachsenen Blattstiels erreiciien. Die Bllithenstiele sind 
kahl, die Perigonblatter ausserlich griui und warzig, inner- 
lich hellrosenroth. Die Staubgefasse haben violette Staub- 
kolben, der Fruchtknoten ist 3 eckig, sein einziger Griffel 
sehr kurz, die Narbe hellgriin und dreilappig. Das Perigon





umschliesst nacli der Bliithe die reinschwarze dreischneidige 
Nuss sehr fest und erhalt eine mattgriine, zuletzt gelbe 
Farbę.

Y orkom m en: Auf Culturland, besonders auf Aeckern, 
sandliebend, durch’s ganze Gebiet gemein.

B 1 tt t h e z e i t : Juli— Herb st.
Anw endung: Auf Feldern ein meist nicht selir lastiges 

Unkraut. Gutes Futter fur Kinder, weniger fur Schafe.
A b b ild u n gen . T a fe l 858.

A bliihender Stengel in naturl. Grosse. 1 Bliithe bei Lupen- 
yergrosserung; 2 dieselbe geoffnet, ebenso; 3 Staubblatt, ebenso; 
4 Fracht, naturl. Grosse; 5 dieselbe bei Lupenvergrosserung; 6 ebenso 
im Querschnitt und 7 im Langssehnitt; 8 ebenso, vom Perigon um- 
htillt.

Flora  IX . 8



Heckenkn oterich.

Syn. Fagopyrum dumetorum Bonn.
Ganz und gar in der Tracht dem yorigen ahnlich, aber 

die iiusseren Perigontheile hautig geflugelt, die Friichte gold- 
glanzend.

B esch reibu n g: Bie ganze Pflanze ist glatt, in der 
Jugend unscheinbar und in den Ilecken yersteckt. Ihr Stengel 
windet sieli aber immer hoher empor, bis seine Spitze wohl 
fusshocli iiber die Busche hinausragt. Er ist nur feingestreift, 
oft an einer Seite rothlich genialt, tragt kurzgestielte, ganz- 
randige, glatte, zugespitzte Blatfcer, welche aus kurzeń, braun- 
liclien, ganzrandigen Scheiden kommen. Aus den letzten 
entspringen aueh die kleinen unscheinliaren Bluthchen, die 
ausserlich griin mit weissem Rande, innerlich hell-rosenroth 
sind, 5 Perigonzipfel haben und weisse Staubbeutel besitzen. 
So lange die Bllithenzeit dauert, stehen die Bluthen auf- 
recht. Bald nacli der Bluthe wachst da.s Perigon, die drei 
Iiusseren Zipfcl bekommen breite hautige, bis zum Blutlien- 
stielchen herablaufende, feingeaderte Zipfel, die geschlossene 
Bliithe biegt sieli durch die schwerere Frucht lierab und er- 
lia.lt, breitgedrlickt, eine verkehrt-herzformige Gestalt. Solcher 
vom Perigon umgebenen Frilchtchen sieht man besonders an 
der Spitze der Rankę und der Aeste recht viele und da sie 
iiber die Gebusche hinausragen und ziemlich gross sind, so



if e c k e n k n o t e r i rl)



geben sie dem Strauchwerke kurz vor seiner Entlaubung 
nocli eine niedliohe Zierde. Die Friiclite sind wie die von 
P. C on volvu lus, doch glanzen sie.

Yorkom m en: In Zaunen, Hecken und Gebiischen, be- 
sonders auf Sandboden; durch das ganze Gebiet verbreitet, 
aber haufiger auf Ebenen und Niederungen ais im Gebirge, 
am haufigsten in den Thalern grosserer Fliisse.

B lU thezeit: Juli, August.
A nw endung: Bei dieser und der voi-igen Art konnten 

die Fruchte, wenn sie weniger miihsam zu sammeln waren, 
wie Buchweizen benutzt werden. Das Blattwerk liefert ein 
gutes Futter fur Ktilie und die Stengel liefern einen Farb- 
stotf.

A bbildu n gen . T a fe l 854.
A Stengel mit Bltithen mul Friichten in nat. Grosse. 1 Bliitlie 

bei Lupenvergr5sserung; 2 Fruchtperigon, ebenso; 3 dasselbe im 
(Juersehnitt, ebenso; 4 Fruclit in naturl. Grosse; 5 dieselbe bei Lupen- 
yergrosserung; 6 ebenso im Querschnitt.



Buchweizen, Haidekorn.

Syn. Fagopyrum vulgare Gaertner. Fagopyrum esculen- 
tum Moench.

Der aus jahriger Wurzel entspringende Stengel ist 
1— 2 Fuss hoch, steif anfrecht, unten einfach, oben astig, 
lang gegliedert, ani Ende ebenstraussig angeordnete Trauben 
tragend, in den Blattachseln einfache oder schwach veriistelte 
Trauben; Bliitter herz-pfeilformig, lang zugespitzt, die nnteren 
gestielt; Frilchte zugespitzt, dreikantig, mit ganzrandigen 
Kanten.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 1— 1 1/2 Fuss hoch, 
ist stielrund und schwach gerieft, rohrig, kahl, nach oben 
astig, purpurroth, an den Gelenken etwas behaart und komnit 
aus einer pfahligen Wnrzel. Die abwechselnden Bliitter sind 
gestielt, lebhaft griin, 1 1 .,— 2  F, Zoll lang, ebenso lireit, ani 
Bandę schiirflich, sonst ganz kahl und die obersten Bliitter 
sitzen beinahe giinzlich. Die Tuten sind sehr kurz. Die 
Trauben komnien aus den Blattachselp und ani Ende der 
Aeste hervor, werden besonders nach der Spitze zu zahlreich 
und fonnen dort eine Doldentraube, welche wegen der schon- 
weissen oder rothlichen Bluthen sehr zierlich aussieht. Die 
Deckbliitter sind eifonnig, die Bllithenstielchen vor und nach 
der Blllthe zuruckgesclilagen, die Perigonzipfel fast so lang 
ais die Staubgefasse, aber kiirzer ais der Zipfel; die Honig-
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driisen ziemlich dic-k und gelb, die Nusschen sdiwarzlich- 
braun.

Yorkom m en: Auf sandigen Aeckern ais „Buchweizen* 
angebaut. Stamrnt aus Asien.

B liithezeit: Juli, August.
Anw endung: Nur auf sandigen Feldern giebt diese 

Pflanze eine reiclie Ausbeute von Nusschen, auf thonigern 
und besseren wird sie zu blattreich. Man benutzt die Niiss- 
clien, um aus dem Samen Grriitze und Melil zu gewinnen, 
welches sełir schmackhaft, wiewolil etwas s cli w er verdaulicli 
ist. Audi wirkt es erweichend und zertheilend und wird 
zuweilen ais Farina F a g op y ri zu Umschlagen benutzt.

A b b ild u n gen . T a fe l 855.
AB die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Bliithe bei Lupenvergrosse- 

rung; 2 dieselbe, der Lange nacli durclischnitten, ebenso; 2» Carpell; 
3 Fruclit mit Perigon in natiirl. Grosse; 4 dieselbe olme Perigon, 
ebenso; 5 dieselbe bei Lupenvergrosserung; 6 dieselbe im Querschnitt, 
ebenso.

A nm er kling: Hie und da baut man zur Grundungung 
den chinesischen Buchweizen: Polygonmn emarginatum Kunth. 
Er ist dem gewohnlidien Buchweizen ziemlich ahnlich, meist 
hoher und iippiger, mit breit herzfórmigen, breit geflugelten 
Frticliten mit abgerundeten Fltigeln.



Tatarisclier Buchweizen.

Syn. Fagopyrum tataricum Boenninghausen, Gaertner. 
Fagopyrum dentatwn Moench.

Dem vorigen ahnlich ab er wegen der griinlichen Bliithen 
von unscheinbarem Ansełin. Bliithen in achselstandigen 
Biischeln und kleinen gestielten Aehren, ausserdem in einer 
endstandigen, unterbrochenen, blattlosen Aehre, welche zu- 
letzt herabhangt; Fruchte spitz, dreikantig mit ausgeschweift 
gezahnten Kanten.

B esch re ibu n g: Der tatarische Buchweizen hat in 
Blattern viel Aehnlichkeit mit dem gemeinen Buchweizen. 
Der hin und her gebogene Stengel ist rund, seine Tuten sind 
kurz und ohne Wimperhaare. Die Blatter werden bis 2 Zoll 
lang und dariiber, sind halb so breit, und, gleieh dem Stengel, 
vć3llig haarlos. Ihre Oberflache hat ein frisches Grlin, die 
UnterHache ist blasser, der Blattstiel rosenroth. Aus den 
oberen Blattwinkeln kommen 1— 2 Zoll lange Bliithenstiele, 
an dereń Enden sich melire armbliithige Cymen an kurzeń 
Stielen befinden. Dergleichen Cymen stehen aber auch an 
den Spitzen der Stengel, wo sie zahlreicher auftreten und in 
Gestalt einer unterbrochenen Aehre erscheinen. Die Bliithen 
sind nur 2  */2 Mm. lang und grlin, wodurch sich diese Species 
sogleich vom gemeinen Buchweizen unterscheiden liisst. Die 
drei langen Staubgefasse sind so lang ais der Kelch, ver- 
decken die etwas klirzeren Griffel, welche in der Bluthezeit
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niełit langer ais ihre kopfigen Narben sind. Ebenso, wie 
beim gemeinen Buchweizen, stehen diese drei langen Staub- 
gefasse zwischen Honigdriisen, nur sind solche kleiner ais 
bei P olygon u m  Fagopyrum . Die Staubbeutel sind in 
der Jugend griin, spater jedoch rotb. Die Nuss ist matt- 
braun, ' /4 Zoll lang und an der Basis fast ebenso hreit; ihr 
Rand ist gekerbt und in der Mitte durch einen grosseren 
Kerbzahn ausgerandet.

Y ork o mm en: Ans Asi en mit dem Buchweizen ein- 
geschleppt und daher auf sandigen Aeckern yerwildert, am 
hiiufigsten auf Buclrweizenfeldern.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Der latarische Buchweizen wurde, wegen 

seines sicheren Gedeihens, zum Anbaue empfohlen, liefert 
jedoch geringere Speisefrucht, besamt sich auch von selbst, 
verunkrautet dadurch die Aecker und wird deshalb wenig 
und selten angebaut. Ais Bienenfrucht ist er ebenfalls 
weniger gut wie der gemeine Buchweizen.

A bb ild u n gen . T a fe l 856.
A Zweig mit Bliithen und Friichten in natiirl. Grosse. 1 Bliithe 

bei Lupenvergrosserung; 2 dieselbe, nocb geschlossen, ebenso; 3 ab- 
gebliihte Bliithe, ebenso; 4 Fruchtperigon mit junger Frucht, ebenso; 
5 reife Frucht, vom Grunde aus gesehen, ebenso; 6 dieselbe, von der 
Seite gesehen, ebenso.



857. Polygonum alpinum Allioni. 

Alpenknóterich.
t

Aus dem kraftigen dauernden Rhizom entspringt ein 
bis federkieldicker, stark veriistelter, langgliedriger Stengel, 
welcher nut breit lanzettlichen, lang zugespitzten, im unteren 
Theil breiteren welligen, gewimperten, flaumigen, in den 
kurzeń Blattstiel verschmalerten Blattem besetzt ist; Tuten 
rauhhaarig; jeder Ast endet mit einer reichen Rispe gelblich- 
weisser oder blassrother Bliithen und ausserdem tragen bis- 
weilen noch die Achseln der obersten Blatter kleinere Rispen; 
Bltithen Smannig.

Yorkom m en: Aid: fruchtbaren Wiesen der Alpenthaler 
der Schweiz; besonders in Uri, im Walii,s, Tessin; ausserdem 
in den hoheren Gebirgen von Sttdfrankreich, Etrurien, Pie
mont, Ungarn, der Tiirkei.

B liith eze it: Juli, August.
A bb ildu n gen . T a fe l 857.

Ein Zweig der Pflansse in naturl. Grosse naeh Exemplaren aus 
den Alpen.
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858. Polygonum cuspidatum Sieb. Zucc. 

Japanesischer Knoterich.

Syn. Polygonum Sieboldi Hort.

Das sehr kriiftige tiber fingerdicke, stark verastelte 
Rhizom treibt zahlreiche Auslaufer, welche sich weitbin im 
Boden verbreiten und tiberall steif aufrechte tiber fingerdicke, 
langgliedrige, bis 3 Meter hohe Stengel treiben, die sich 
von unten auf uberaus stark verasteln; Blatter an kurzeń 
gekriinunten Stielen zweizeilig gerichtet, ani Grunde breit 
abgeschnitten, eiformig, kurz zugespitzt, oberseits vertieft, 
unterseits erhaben netzaderig, mit kraftigem Mittelnerven; 
Stengelglieder mit kleinen rothen Driisen besetzt, ubrigens 
die Pflanze kahl; Tuten ganz, in eine dornige Spitze aus- 
laufend; Rispen nur achselstandig, reich traubig verzweigt; 
Bliithen gestielt, mit lang triehterfbrmigem weissem Perigon, 
8 mannig; Rispenaste kurz borstig.

Y orkom m en: Die Pflanze stammt aus Japan und ist 
in Jena ani Bahnkorper der Saaleisenbahn, wohin sie beim 
Bahnbau aus expropriirten Garten verschleppt wurde, ein- 
gebiirgert. Sie ist ihrer starken und zahlreichen Auslaufer 
wegen sehr wertbvoll zur Befestigung sandiger Abhiinge, 
Diinen, Eisenbahndamme etc. und ist an den deutschen



Kiisten, so z. B. auf der Helgolander DUne, auf den Sylter 
Dttnen, auch an der Ostseekuste znr Befestigung angepflanzt 
worden.

B liithezeit: September.

A b b ik lu n g . T a fe l 858.
Kin Zweig der Pflanze mit Bluthen nach lebenden Exemplaren 

in naturlieher Grosse.
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Fam. 27. Oleraceae.
Die einheimischen Vertreter dieser Familie haben stets 

1 — 2 jalirige Wurzeln und meist deutlich gegliederte Stengel 
mit wendelstandigen nebenblattlosen Blattern; Bliithe liypo- 
gynisch oder etwas perigyniscli mit einfachem, 2 — Sblattrigem, 
bisweilen schwacli gamophyllem, einfach symmetriscliem, meist 
bleibendem oder auswachsendem Perigon, gynandrisch oder 
diklinisch; Staubblatter vor den Perigonblattern eingefiigt, 
meist in der Zahl der Perigonblatter, 5 oder weniger, in der 
Knospe nacli innen gerollt, zweikannnerig, nach inneii auf- 
springend; Garpell einblatterig, einfacherig, fast ohne Staub- 
weg, am Ende mit 2 — 4 Miindungslappen; Samenknospe 
einzeln, selten melire, mehr oder weniger gekrummt (campy- 
lotrop), grundstandig oder etwas seitlich angeheftet, bisweilen 
von einem grundstandigen Knospentrager herabhangend, mit 
zwei Integumenten versehen; Schliessfrucht, Beere oder Deckel- 
frucht, meist longitudinal oder transversal abgeplattet, meist 
einsamig; Same mit mehr oder weniger gebogenem (campy- 
lotropem), oft hufeisenformig gekrummtem oder aufgerolltem 
Keim im reichlichen Perisperm.

Die Familie, welche ans meist salzliebenden Pflanzen 
besteht, ist hauptsachlich ausgebreitet in gemassigten Klimaten 
der nordlichen Halbkngel.



Tribus un<l Gattuugeu :

Tribus 1. R ingkeim er. Cyclolobeae.
Keim hufeisenformig oder ringlormig gekrUmmt.1)

Subtrib. 1. Amarantaceae.
Keim das Perisperm ringlormig umschliessend; Deckeł- 

frucht, seltner Schliessfrucht oder schlaucliartig aufgeblasen; 
Same hart, glanzend, schwach seitlich abgeplattet.

G-att. 204 . A m a ra n tu s L.

Bltithen inonoecisch; pStaubweg dreilappig; Deckelfruclit; 
Stengel nicht eingesclmiirt, deutlich beblattert.

Subtrib. 2. Salicornieae.
Bluthen gynandrisch; Staubweg undeutlich gelappt; 

Schliessfrucht; Stengel aus zerbrechlichen Gliedern zusammen- 
gesetzt, scheinbar blattlos.

G att. 205. S a licorn ia  L.

Perigon ungetheilt, oben spalteuformig, in die Spindel 
eingesenkt; Staubblatter 2— 3.

1) Mail brauuht bei der Untersuchung meistens nicht den Keim 
auszulosen, weil seine Gestalt sclion an der Form der einsamigen 
Frucht ersichtlich ist. Sicherer ist allerdings das Oełtnen der reifen 
Frucht.



Subtrib. 3. Chenopodeae.
Bliithen gynandrisch; Keim das Perisperm ringformig 

umschliessend; Stengel olane Einschnurupgen, niclit zerbrech- 
licla, deutlich bebliittert; Schliessfrucht nussartig oder beeren- 
artig, seltner Deckelfrucht.

Gatt. 206 . C orisperm um  L.

Das Perigon fehlt oder besteht aus 1— -2  durclisclaeinenden 
Schnppen; Schliessfrucht aufrecht, gefliigelt.

Gatt. 207. P o ly cn em u m  L.

Perigon 5bliitterig mit 2  Deckblattem; Staubblatter B; 
Deckelfrucht lsamig, aufrecht.

Gatt. 208. K och ia  Kotli.

Perigon 5 spaltig, zuletzt auf dem Kiicken mit An- 
hangseln verselien; Schliessfrucht nussartig, flach, liegend.

Gatt. 209. C henopod ium  L.

Perigon 5 spaltig, ohne Anliiingsel; Staubblatter 5; sonst 
wie Kochia.

Gatt. 210. B litu m  L.

Fruchtperigone saftig zu einer Scheinbeere zusammen- 
wachsend; Pruchte aufrecht, oder die obersten liegend, oder 
aufrechte und liegende gemischt; Staubblatter 1— 5; sonst 
wie Chenopodium.

Gatt. 211. Beta L.
Perigon 5spaltig; Staubblatter 5; Prucht liegend, von 

oben her plattgedriickt, mit dem Perigon verwachsen; nieist 
2— 3 Friichte zu einer Scheinfrucht verbunden.



Gatt. 212. C am phorosm a L.

Perigon 4spaltig, bleibend; Staubblatter 4; Nuss auf
recht, flach, einzeln.

Subtrib. 4. Atriplicineae.
Bliithen dildinisch, monoecisch, dioecisch oder poly- 

gamisch; Keim ringformig; Stengel nicht zerbrechlich, oline 
Einschnurungen, mit deutlichen Blattem besetzt; Schliess- 
Irucht nussartig.

Gatt. 213. Sp inacia  L.

Mannliches Perigon meist 4tbeilig; das weibliclie 2- bis 
3spaltig; Pruchtknoten rundlich, aufrecht, von den Seiten 
flachgedriickt, mit 4 Miindungslappen verselien; Schliessfruclit 
mit dem Perigon verwaclisen.

Gatt. 214. E u rotia  Ad.

Mannliches Perigon 4spaltig; weibliclies Perigon rohrig, 
2zahnig; Staubweg 2  theilig; Schliessfrncht aufrecht, frei.

Gatt. 215. O bione Gaertner.

Mannliches Perigon 4— 5theilig; Staubblatter 4— 5; 
weibliclies Perigon flachgedriickt, 21appig mit 2zahnigen 
Lappen; Schliessfrncht aufrecht, von den Seiten flachgedriickt, 
hautig.

Gatt. 216. A tr ip le x  L.

Mannliche und gynandrische Perigone 3— 5theilig; Staub
blatter 3— 5; weibliclies Perigon 21appig oder 2 theilig, 
ganzrandig oder gezahnt, von den Seiten flachgedriickt; 
Schliessfruclit aufrecht, flach, hartschalig.



Gatt. 217. T h e lig on u m  L.

Staubblatter 12 bis viele; mannliches Perigon 2spaltig; 
weibliches Perigon 2 spaltig; Fracht lederig, gefliigelt.

Trib. 2. Schneckenkeim er. Spirolobeae. 
Perisperm unbedeutend entwickelt; Keim schneckenformig 

gerollt.
Subtrib. 5. Salsoleae.

Schliessfrocht mit schraubigem Keim; Stengel nicht in 
Glieder zerfallend; Bltithen gynandrisch.

G att. 218. S ch oberia  C. A. Meyer.

Perigon btheilig, ohne Anhangsel; Fruchtscliale bart.

Gatt. 219. Salsola  L.

Perigon 5blatterig, auf dem Riicken mit ąuergezogenem 
Anhangsel; Fruchtscliale hautig.

ARTEN:

204. Amarantus1) L. Fuchsschw anz.

Bliithenknauelchen sammtlich achselstandig, eine end- 
standige Aehre nicht vorhanden............................... 1.

Ausser den achselstandigen Blusten ist eine ehd- 
standige Aehre yorhanden......................................... 2.

1. Deckblatter ohngefahr von der Lange der Bliithen; 
Blatter kleili, rauten-eiformig, am Rand wellig, an 
der Spitze ganz . . . 859. A. silvestris Desf.

1) Eine Blume bei den Griechen, nicht unsere Gattnng.



2 . Stengel vollig kalii; Bliitter sehr stumpf oćler aus-
gerandet......................................................................... 3.

Stengel, wenigstens im oberen Theil, behaart; Bliitter 
in eine abgermidete oder scharfe Spitze zugespitzt 4.

3. Deckblatter ktirzer ais die Bluthen; endstandige Aelire
n a c k t ..................................... 860. A. Blitum L.

4. Bluthen Smannig; endstandige Aelire nackt; Stengel
gestreekt, oberwiirts behaart; Deckblatter etwa so 
lang wie das Perigon: 861. A. prostratus Balb. 

Bliithen Smannig; endstandige Aelire zusammen- 
gesetzt; Stengel aufrecht, behaart; Deekbliitter 
doppelt so lang wie das Perigon, dornig-stachel- 
s p it z ig ..........................  862. A. retroflexusi) L.

205. Salicornia2) L.
Stengel krautig, astig; Bluthen in dreieckige Grup pen 

geordnet................................ 863. 8. herhacea L.

206. Corispermum3) L.
Perigon fehlgeschlagen.....................................................1 .
Perigon 2 b la t te r ig ..................................... 2.

1. Oberste Deckblatter ei-lanzettformig, verschmalert- 
spitz; Fliigel der Prucht gezahnelt, an der Spitze 
ausgeschnitten, in der Mitte des Ausschnittes mit 
zwei Stachelspitzchen: 864. O. Marschalli Steven.

1) Weil die Aehrcn zuletzt iibgerhangen.
2) Salicor wird die Pflanze selion in der altfranzosischen Sprache 

genannt.
3) Von Kopię, die Wanze, Wanzensamen, wegen der Form des 

Samens von Limie gewahlter Name.



Oberste Deckblatter eifórmig, zugespitzt, mit einem 
hautigen Rande von der halben Breite des krau- 
tigen Theils umzogen; Flligel der Frucht breit, 
durcbscheinend, an der Spitze ganz und mit zwei 
Stacbelspitzchen besetzt:

865. C. intermedium Sehweigg.
2. Hautrand der Deckblatter so breit wie der krautige 

Theil derselben; Fruchtflugel an der Spitze ganz 
und mit zwei Stachelspitzehen:

866. C. nitidum Kitaibel.

207. Polycnemimł) L.
Deckblattchen kaum so lang wie das Perigon:

867. P. arvense L.

208. Kochia1) Kotli.
Krautig; Bliitter plriemlich-fadlich, imterseits mit 

einer Furche durchzogen; Anhangsel des Frucht- 
perigons fast rauteniormig, ungleich:

868. IŁ arenaria Roth.
Halbstrauchig; Bliitter lineal, flach; Anhangsel des 

Fruchtperigons rundlich, etwas liinger ais der Durch- 
messer der Bliithe: 869. K. prostrata Schrader.

209. Ghenopodium L.
StengeF') und Bliitter kurzhaarig oder drUsenhaarig;

Pflanze hellgriin, wohlriechend, nicht mehlig be

li <to/.u-x.v7)|j.ov, bei den Griechen ein uns unbekanntes Kraut, 
vielleieht eine Art Knoterieh.

2) Dem beriihmten Yerfasser der Synopsis zu Ehren benannt.
8) Naeli li. W oh lfarth . Die Pflanzen des Deutsehen Reichs, 

Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Berlin 1881.
ł ’Iora IX.



stiiubt; Fracht von oben ber fiachgedriickt; Stengel 
aufrecht; Perigon mit kiellosen Abschnitten . . 1.

Stengel und Blatter nicht behaart und niclit driisig, 
mehlig bestaubt oder u n bestau b t.......................... 2.

1. Pflanze zerstreut kurzhaarig; Blatter langlich, ent-
fernt gezahnt, die oberen lanzettlich, ganzrandig, 
alle riiekseits driisig punktirt; obere Blattknauel 
mehrfach kiirzer ais die Deckblatter; Perigon zur 
Fruchtzeit geschlossen, zitronenduftend:

870. Ch. ambrosioides’) L. 
Pflanze driisig kurzhaarig, klebrig; Blatter langlich, 

buclitig-fiederspaltig, stumpf gezahnt, die obersten 
ganzrandig; Trugdolden in verlangerter Traube; 
obere Bltithenknaule wenigstens so lang wie die 
Deckblatter..........................871. Ch. Botrys2) L.

2. Blatter ganzrandig........................................3.
Blatter g e z a h n t ............................................. 8.

3. Pflanze mehlig bestaubt; Perigon zur Fruchtzeit ge
schlossen ..............................................................................4.

Pflanze, wenigstens zuletzt, unbestaubt; Abschnitte 
des Perigons kiellos...................................6.

4. Pflanze iibelriechend; Blatter rauten-eiłormig, grau-
mehlig: Pruchte von oben flachgedrilckt; Sanie 
gliinzend, fein punktirt; Perigonabschnitte kiellos; 
Stengel meist liegend: 872. Ch. Vulvaria3) L.

1) Von ahnliehem Geruch wie die siideuropiiische Ambrosia
maritima L.

2) So heisst die Pflanze schon bei Dioscorides wegen des trau- 
liigen Illiithenstandes.

8) Wegen frflherer Anwendung bei Frauenkranklieiten.



Pflanze nichfc iibelriechend; Stengel aufrecht . . .  5.

5. Blatter langlich-rautenformig oder rauten-eiformig, 
die oberen langlich, die unteren ausgebissen ge- 
zahnt, die oberen ganzrasidig, alle weisslich be- 
stiiubt; Perigonalschnitte gekielt:

873. Ch. album L. 
Blatter dreieckig-spiessfórmig, ganzrandig, drtisig- 

melilig, aber nieht weissbestaubt; Perigon nicht 
gekielt . . . 874. Ch. Bonus Henricus’) L.

G. Untere Blatter eiformig, ganzrandig, stachelspitzig, 
vollig kalii; Fruchtperigon geoffnet:

875. Ch. polyspermum1 2) L. 

Untere Blatter dreieckig oder fast spiessfórmig drei- 
lappig; Fruchtperigon geschlossen.......................... 7.

7. Fracht aufrecht, von der Seite zusammengedruckt,
nur die Endbliithe jedes Knauelchens mit liegendem 
Samen; Blatter buchtig gelappt:

876. Ch. rubrum L.

Fracht liegend; Bliitter glanzend, dreieckig, ani Grand 
in den Stiel vorgezogen, buchtig oder ausgeschweift 
geziihnt; Aehren diinn, steif aufrecht, anliegend:

877. Ch. urbicum3) L.

8. Blatter gross, am Grand herzfórmig, tief buchtig mit
spitzen Lappen und langgezogener Spitze, glatt,

1) Ableitung des Naniens unsiolier.
2) Yielsamig.
B) Weil sie gern in der Niihe menschlicher Wohnungen sich

ansiedelt.



etwas glanzend; Bliithenschweife rispig zusammen-
gestellt..........................  878. Cli. hybridum ) L.

Blatter am Grunde keilformig oder gestutzt . . .  9.
9. Perigon und Blustachse mehlig....................................... 10.

Perigon und Blustachse nicht m e h l i g ........................12.
10. Same glanzlos, amRand scharf gekielt; Blatter rauten-

eiformig, eng spitzzahnig, schmutziggrun:
879. Cli. mumie L.

Same glanzend, stu m p fra n d ig .......................................11.
11. Untere und mittle Blatter rundlich oder ei-rauten-

formig, so lang wie breit, oft dreilappig, sehr 
stumpf, die oberen schmiiler:

880. Cli. opulifolium2) Schrader. 
Untere und mittle Blatter spiessformig dreilappig mit 

verlangertem Endlappen, weit langer ala breit:
881. Cli. ficifolium3) Smith.

12. Blatter riickseits meergriin, liinglich oder eilormig-
langlich, stumpf, entfemt gezahnt:

882. Cli. glaucum L.

210. Blitum*) L.
Aehren nackt; Blatter dreieckig, fast spiessformig,

w enigzahnig..................... 883. B. capitatum L.
Knauelchen achselstandig; Blatter langlich dreieckig, 

fast spiessformig, tief gezahnt:
884. B. yirgatum'’) L.

1) Weil sie friiher fur einen Bastard gelialten wurde.
2) Sehneeballblattrig, wie bei Y iburnum  Opulus L.
3) Feigenblattrig.
4) pXkov, ein Kiichengewachs bei don Grieohen.
5) Ruthenformig, der Bliithenstand.



211. Beta L.

Wurzel einstengelig, jahrig; Stengel aufrecht; Basal- 
blatter eifórmig-langlich, ani Grunde schwach lierz- 
formig . . ..................... 885. B. vulgavis L.

212. Camphorosma1) L.

Rauhhaarig; Bliitter und Deckbliitter pfriemlich; 
Bliithen achselstandig in lmaueligen Aelirclien:

C. monspeliaca L.

213. Spinacia2) L.
Perigon der weiblichen Bluthen 2 —  3spaltig, der 

mannlichen 4 theilig:
886. 8. oleracea L. Spinat.

214. Eurotia Adans.

Bliitter lanzettlich, graufilzig; weiblicbe Bluthen wollig: 
887. E. ceratoides C. A. Meyer.

215. Obione Gaertner.

Stengel halbstrauchig, aufstrebend; Fruchtperigon 
sitzend, dreilappig, auf dem ltueken weichstachelig: 

888. O. portulacoides Mocpiin Tandon. 
Stengel krautig, iistig, schlangelig; Fruchtperigon ge- 

stielt, ansgerandet-zweilappig, mit einem dazwischen 
liegenden Zahnchen:

889. O. pedunculata Moquin Tandon.

1) Die Kamplerduftende.
2) Dornkraut, wegen der dornigeii Frtiehte.



216. Atriplexl) L,

Pflanze2) monoecisch, mit mannlichen, weiblichen und 
gynandrischen Bliitlien; gynandrische Bliithen mit 
3— 5theiligem Perigon und von* oben her flach 
gedriickter Fracht, weibliche Bliithen mit zwei- 
klappigem bis zum Grandę getheiltem Perigon, 
welches zur Reifezeit krantig ist und eine aufrechte, 
von den Seiten zusammengedriickte Fracht ein- 
schliesst......................................................................... 1.

Pflanze monoecisch, nur mit mannlichen und weib
lichen Bliitlien; weibliches Perigon zweispaltig, 
unten mit den Randem yerwaęhsen; Friichte alle 
aufreclit, von den Seiten zusammengedriickt . . 2.

1. Ausgewachsene Blatter gleichfarbig, glanzlos, ofthand-
gross, herzformig-dreieckig, gezahnt, die oberen lang- 
licli, fast spiessformig: 890. A. hortense3 4) L.

Ausgewachsene Blatter oberseits glanzend, unterseits 
silberweiss schiilferig: 891. A. nitensJ) Schkuhr.

2. Die zwei Blatter des weiblichen Perigons nur ani
Grandę verwachsen, krautig oder hochstens am 
Grandę knorpelig......................................................... 3.

Die zwei Blatter des weiblichen Perigons bis zur 
Mitte oder bis iiber die Mitte verwachsen, zuletzt 
bis zur Mitte knorpelig und weisslich . . . .  7.

3. Blatter lineal-lanzettlich, am Grandę lang keilformig,

1) Der Name kommt bei Plinius vor.
2) Anordnung nach Wolilfarth a. a. O.
3) Garten-Melde.
4) Wegen der oberseits glanzenden Blatter.



ganzrandig oder gezahnt; weibliches Perigon zu- 
letzt rauteneifórmig, gezahnt; Aehren steif:

892. A. litorale L. 
Entweder die untersten Bliltter oder das weibliehe 

Perigon anders gestaltet ais an voriger . . . .  4.

4. Obere und oberste Bliltter mit spiessfbrmigem Grunde;
Eruchtperigon herzfórmig dreieckig, tiefbucbtig ge- 
żiihnt, mit pfriemlichen, in eine lange feine Spitze 
auslaufenden Zahnen:

893. A. calotheca1 2) Rafn. u. Fr. 
Oberste Blatter lanzettlicli oder lineal; Frucbtperigon 

rautenformig oder dreieckig, ganzrandig oder nur 
kleili g e z a h n e lt .........................................................5.

5. Untere Blatter dreieckig-spiessformig, mittle spiess-
lanzettformig, oberste lanzettlicli, ganzrandig; untere 

Aeste spreizend . . . 894. A. hastatum'1) L.
Untere Blatter eiformig oder lanzettlicli, der unterste 

Zalin beiderseits oft spiessformig hervortretend; 
Frucbtperigon eiformig oder rautenformig, oft mit 
spiessformig vorspringenden Seitenecken . . . .  6.

6. Alle Aeste aufrecht-abstehend; Fruchtaliren locker,
an der Spitze tlberhangend; Frucbtperigon ganz- 
randig, kalii . . 895. A. oblongifolium W. K.

Untere Aeste spreizend; Fruchtaliren steif aufrecht; 
untere Blatter langlich-lanzettlicli, oft geziiknt, bis- 
weilen fast spiessformig, obere lanzettlicli oder

1) SchSnbiichse; bezieht sioh auf das Frucbtperigon.
2) Wegen der spiessfórmigen Blatter.



lineal; Fruchtperigon mindestens so gross wie die
F r u c h fc ...............................  896. A. patulum L.

7. Aehre fast bis zur Spitze beblattert; Fruchtperigon
w a r z i g ......................................................................... 8

Aehre hochstens am Grunde b eb la ttert.....................9
8. Obere Blatter spiesslanzettformig, untere dreieckig-

spiessformig oder fast dreilappig-spiessformig, selten
ganzrandig .....................A. Babingtonii Woods.

Obere Blatter eiformig, untere rautenformig; Pflanze 
weissm ehlig..........................  897. A. roseum L.

9. Untere Blatter dreieckig-rautenformig, obere spiess-
fórmig-langlich; Fruchtperigon rautenformig oder 
fast dreilappig, ofl fast ganzrandig:

A. tataricum L.
Untere Blatter eispiessformig, stumpf-buchtig gezahnt, 

bisweilen fast dreilappig; obere łanzettlich-spiess- 
formig; Fruchtperigon rautenspiessformig, gezahnt:

898. A. laciniatum L.

217. Tlieligonum L.
Th. Cynocrambe L. H undskohl.

218. Schoberia C. A. Meyer.
Krautig, kahl; Stengel ausgebreitet, astig; Blatter 

halbcylindrisch, spitz; Bluthen meist Szahlig:
899. Sch. maritima C. A. Meyer.

219. Salsola1) L.
Blatter pfriemlich, an der Spitze dornig, abstehend; 

Fruchtperigon knorpelig . . . 900. 8. Kali L.

1) Salzkraut.
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859. Amarantus silvestris Desf.
V

Wilder Fuchsschwana*.

Syn. A. mridis Ali.
Wurzel jahrig, einen aufrechten, astigen, mit kleinen 

rauten-eiformigen, am Rande welligen, an der Spitze ganzen 
Bliittern besetzten Stengel treibend; die untersten Blatter 
seicht ausgerandet; Deckbliitter ohngefahr so lang wie die 
Bli.ithen; Bltithen dreimannig, in achselstandige Knauelchen 
geordnet; keine endstiindige Aebre vorhanden; Seitenzweige 
aufstrebend.

B eschreibung: Obschon diese Species in der Richtung 
des Stengels und in der Art der Oeffnung ibrer Schlauch- 
fruchte mit A. retro flexu s tibereinstimmt, so bat sie docli 
mit dieser wenig Aehnlichkeit. Die ganze Pflanze wird 
nicht liber fusshoch, ist ofters kaum handhocli und der 
gerade in die Holie gerichtete Stengel bat nur unten einige 
kurze, bogig aufrecht gebende Aeste. Die BlattfUichen messen 
ofters nur '/2 oder 2/3 Zoll, hochstens l 1 Zoll und die Blatt- 
stiele sind nur halb so lang ais die Flachen. Diese sind, 
ebenso wie die Blatter und Stengel, fast oder ganz liaarlos. 
Die Blatter laufen an der Basis keilformig zu, an der Spitze 
sind sie tbeils abgerundet, tbeils stumpf und theils auch ein 
wenig ausgerandet, fast immer mit einem sebr kleinen Stacbel- 
spitzchen begabt. Die Bliithenknauel sind linsen- oder
hochstens bis erbsengross, die Kelch- und Deckbliitter lan-

9*



zettlich, scharf zugespitzt. Die Fracht offnet sieli in der 
Mitte deckelartig, nicht wie bei A. I!litom  imd prostratus, 
wo die Frucłithaut unregelmassig zerreisst.

Yorkom m en: An Wegen, auf Culturland. Selten und 
nur an wenigen Orten im Gebiet: am Mittelrhein; bei Prag, 
Wien; in der Schweiz; bei Fiume. Ausserdem im westlichen 
und sUdlichen Europa.

A .bbildungen, T a fe l 859.
A B die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 mannliche Bliithe bei Łupem 

vergr5sserung, vor dem Aufbluhen; 2 dieselbe, vollig aufgebliihfc und 
etwas stiirker vergrossert; 3 weibliebe Bliithe zur Zeit der Frucht- 
reife, wie 1 vergrOssert; 4 dieselbe nach Ablosung des Fruchtdeckels, 
wic 2 vergrossert.
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860. Amarantus Blitum L.

Gemeiner Fuchsschwanz.

Syn. Amarantus adscendens Lois. Euxolus viridis 
Mocjuin Tandon. Albersia Blitum Kunth.

Stengel ausgebreitet, anfstrebend, kalii, locker mit lang- 
gestielten eiformigen oder loffelfbrmigen, oft fast rauten- 
formigen, am Ende sehr stumpfen oder ausgerandeten Blattern 
besetzt; Bllithen dreimiinnig; Knauelchen in den Blattachseln 
rundlich, oft zu kleinen Aehren vereinigt, endstandiger Biust 
eine liingere nackte Aelire; Deckbliitter kiirzer ais die Bluthen; 
Kapsel rundlich- eiformig.

B esch re ibu n g: Die Pflanze treibt eine Pfahlwurzel 
und breitet ihre gleich vom Grund an entspringenden Aeste 
nach allen Seiten am Boden aus, oder der Stengel liegt nur 
am Grunde und strebt dann senkrecht empor. Er ist dick, 
lleischig, rund, haarlos und gliinzend, griin oder rotli an- 
gelaufen, im Innem liohl, erreicht eine Hołie von 1 V2 Fuss 
und ist bis fast an die Spitze verastelt. Audi seine Aeste 
sind verhaltnissmassig dick, fleischig, glatt und glanzend. 
Die Blatter sind langgestielt, die Blattstiele 1— 1 1/2 Zoll lang, 
weisslich, oben gerinnelt, die Blattflachen */2 — 11/2 Zoll lang, 
in den Stiel sieli verlaufend, haarlos, an der Spitze entweder 
sehr stumpf oder ausgerandet, auf der Oberfiache theils un- 
gefleckt, theils gefleckt. Sie haben einen Mittelnery, welclier



parallellaufende Seitennerven entliisst. Die winkelstiindigen 
Knauel sind rundlich, die endstandigen bilden zolllange, spitze 
Aehren. Die Perigonblattchen sind lanzettfbrmig, stumpf, 
grasgriin mit breiten weissen Randem; die Deckblattchen 
sind weit kleiner ais die Perigonblattchen und nnter einander 
wieder in Grosse verschieden. Die Staubgefasse sind den 
Perigonblattern entgegengesetzt, die rundlich - eifórmigen 
Fruchtknoten variiren mit 2 und 8 Griffeln.

V orkom m en: Auf Oulturland, auf Composthaufen, Schutt, 
an Wegen etc. Durch das ganze Gebiet zerstreut, aber sehr 
ungleich ratheilt. In Thttringen sehr haufig, besonders im 
Uferkies der Saale und ihrer Zuflusse.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Kann, wie audi die ubrigen Arten der 

Gattung, ais Gemiise verwendet werden. Frtiher war sie ais 
H erb a B lit i offizinell.

F orm  en: Man unterscheidet hier zwei Yarietaten: die 
erste, Amarantus Blitum (von PXt)t<5;, niedergeworfen, hin- 
gestreckt) streckt sich auf der Erde hin, findet sieli in Garten- 
wegen, z. B. in Wenigenjena. Bei dieser Varietat bleiben 
die Bliitter kleili und bekommen haufig zwei schwarze, weiss- 
umsaumte Flecken; die zweite Varietat, Amarantus adcendens, 
wachst in besserer Erde, wird grosser, bleibt fleckenlos und 
richtet sich aufrecht empor.

Abbildungen. Tafel 800.
A bliihender Stengeltlieil in natiirl. Grosse; B Stiick vom unteren 

Btengeltbeil, ebenso ; 1 Bliithe, ebenso; 2 niilnnliche Bliithe bei Lupen- 
vergrosserung; 3 weibliche Bliithe, ebenso; 4 Frucht, ebenso,



A nm erkung: Der Name muss von *(AapavTtvo4, unver- 
welklich, abgeleitet werden, man darf ihn also nicht Am a- 
ranthus schreiben. Am aranthus hiess eine Bitterstoff 
fuhrende Blurne, docli hat das ganze Geschlecht A m ar ant u s 
keinen BitterstofJ'.



861. Amarantus prostratus Balb.

Gęstreckter Fuchsschwanz.

Stengel gestreckt, oberwiirts behaarfc, locker mit lang- 
gestielten rauten-eifórmigen, nach vorn zugespitzt-verschmaler- 
ten, an der Spitze selbst stumpfen oder ausgerandeten, im 
unteren Theil breiteren, am Rande welligen Blattem besetzt; 
Bliithen dreimannig; achselstandige Kniiuelchen kugelig, die 
endstandigen in eine naekte Aehre zusammengereihet; Deck- 
blatter etwa so lang wie die Bliithen; Kapsel langlich- 
eiformig.

B esch reibu n g: Uiese osterreichische Art des Fuchs- 
schwanzes ist dem gemeinen Am arantus B litum  im Ganzen 
selir almlich. Der Stengel wird bis fusslang und langer, die 
Bliitter sind in ihren Flachen 1i/2— 1 Zoll lang, aber die 
Blattstiele sind łiier kiirzer ais die Blattflaclie und behaart. 
Dadurch und durch die oben zwar fein, aber dicht behaarten 
Stengel und Aeste unterscheidet man diese Species sehr 
leicht von der gemeinen Art. Die Bliitłienknaulchen sind 
anfangs sehr kleili, in der Fruchtzeit erreichen sie die Grosse 
gequollener Erbsen, haben spitzere Kelchblatter ais A. B litum  
und schmalere, langere Deckbliitter. Im Uebrigen stimmt 
er mit A. B litu m  ganz tiberein, zumal mit den mehr ge- 
streckten Exemplaren desselben, welche durch das Nieder- 
treten gezwungen werden, ihre Aeste mehr nahe dem Boden 
auszustrecken.
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Y orkom m en: An Mauem, Wegrandern, aut Culturland, 
Im Gebiet nur in den siidlichen deutsch - osterreichischen 
Landem, insbesondere im Litorale; in der Schweiz. Ausser- 
dem im westlichen nnd siidlichen Europa.

Bliithezeifc: Juli, August.
A bbildungen . T afel 861.

A oberer Stengoltlieil in natiirl. Grosse. 1 mUnnliche Bluthe bei 
Lupenyergrosserung; 2 weiblicbe Bluthe, desgleichen.



862. Amarantus retroflexus Fj.
R auhstengeliger Fuchsschwanz.

Stengel aufrecht, beliaart, anten locker, oben ziemlich 
dicht mit langlich-eiformigen, vorn zugespitzten, an der Spitze 
selbst stumpfen, anten abgerundeten oder plotzlich aus breitem 
Grunde in den langen Stiel zusammengezogenen Bliittern 
besetzt; Bliithen 5mannig; Knauelchen zu kleinen acłisel- 
stiindigen Aehren vereinigt; die endstandige Aelire gross, 
zusammengesetzt; Deckblatter doppelt so lang wie das 
Perigon; Abschnitte des Perigons lineal-langlich, stumpf oder 
gestutzt und mit einem Stachelspitzchen verselien.

B esch re ib u n g : Diese Fuchsschwanzart ist die ansehn- 
lichste aller heimischen Species, obwohl ebenso, wie die 
iibrigen, nicht mit rothen, sondern nur mit griinen Bliithen 
begabt. Der Stengel hebt sieli 1— 11'2 Fuss und hoher noch 
empor; hat nur wenige kurze Aeste, oder ist vollig einfach, 
doch alles Stengelwerk besitzt dicht stehende riickwarts ge- 
richtete, feine Haare, wodurch das Griin des Stengels getrtibt 
wird und wodurch er sich scharf anfiihlt. Er hat die Starkę 
einer Giinsefeder, ist tief gerieft, triigt Blatter, dereń Flachen 
1— 2 V2 Zoll Liinge und 2/3—- l 1̂  Zoll Breite erreichen. Be- 
sonders kraftig wachsen die Pflanzen auf Composthaufen 
empor. Die Blatter sind eiformig, spitzig oder leiclit zu-
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gespitzt; ihr Mittelnery liiuft ais ein kleines Stachelspitzchen 
aus, beide Flachenseiten sind kalii, aber durcli sehr kleine 
Knotchen etwas rauh, die Blattstiełe aber, welclie die halbe, 
oder die ganze Lange der Blattflache erreiehen, liaben, nebst 
dem Mittelnerven des Blattes, feine, rtickwarts gerichtete, 
dichtstehende Haare. Aus allen Blattwinkeln und am Gipfel 
des Stengels, wie an den Gipfeln der kurzeń Aeste brechen 
die zusaminengesetzten Bliithenahrchen liervor, die aus vielen 
Knaulchen gebildet und blattlos sind. Die obersten blatt- 
winkelstiindigen Aehrchen bilden mit der Endiihre bfters 
eine 3 — 4 Zoll lange, ununterbrochene, sehr zusammen- 
gesetzte, zolldicke und spitz zulaufende Aehre. Die 3 Deck- 
bliitter sind etwas uber 2 */2 Mm. lang, grunriickig, weissrandig 
und endigen mit weisser Stachelspitze. Die 5 Kelchblatter 
sind doppelt kurzer, weiss mit griinem Itucken.

Yorkom m en: Auf Culturland, Composthaufen, Schutt 
und an Wegen in S i id- und Westdeutschland, doch audi an 
vielen Orten anderwarts, wiewohl wahrscheinlich nicht ur- 
spriinglidi einheimisch, sondern im Samen mit andern Stoffen 
eingebracht; in Jena z. B. dureh fremde W olle, dereń Ab- 
gang die Samen enthiilt. In ganz Thiiringen hiiufig mit 
A. BI i tum L.

B lttthezeit: Juli— September.

A b b ild u n gen . T a fe l 862.
A oberer Stengeltheil in natur!. Grosse. 1 Bliithe, mit den Deck- 

blattern bei LupenvergrOsserung; 2 diesel be ohne die Deckbliltter, 
ebenso; ■{ desgleichen die Frucht.

Flora IX. 10



Anm erkung: Hie mul da kommen die farbig bliiliendon 
ostindischen Arten der Gattung, welche man ais Zierpflanzen 
cultivirt, ais Gartenfluchtlinge auf Scliutt, auf Culturland, 
Compostliaufen etc. vor. Sie btirgem sieli aber nicht ein 
und gehoren daker der Flora nicht an. So finden sieli im 
Flussgescliiebe der Saale bei Jena, Rudolstadt u. a. O. 
Amarantus candatus L. und A. sangmneus L.
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863. Salicornia herbacea L.
Glasschmalz.

Syn. Salicornia annua et procumbens Engl. Botany. 
S. acetaria Pallas.

Die jiihrige Wurzel treibt einen bis handliohen, glasigen, 
langgliedrigen und an den Knoten eingeschniirten und zer- 
brechlichen, wiederholt zweizeilig verastelten Stengel, dessen 
Bliitter zu kleinen fleischigen Schuppen verkiimmert sind; 
Glieder der Zweige kiirzer; die der Endzweige anf jeder 
Seite drei in ein Dreieck geordnete Bliithen tragend.

B esch re ibu n g : Die Wurzel fast holzig, gerade oder 
schief hinabsteigend, oft gcdreht, gewolmlich mehr oder 
weniger astig und vielfaserig; oft auch treten nocli Wurzel- 
iasern einzeln oder mehre beisammen aus den Gliedern des 
niederliegenden Stengels, selbst seiner Zweige. Der Stengel 
bis spannenlang, gegliedert, meist von unten an iistig, die 
Aeste gegenstandig, wieder mit Seitenastchen, blattlos, 
fleischig, kalii; die Glieder in einander gelenkt, jedes unten 
diinner, oben dicker, etwas zusammengedruckt, oben ans- 
gerandet, eine kleine Scheide bildend; ani untern Tlieile 
werden Stengel und Aeste trockner, wie holzig, zugleich 
diinner und liinger, nach den Spitzen hin kiirzer, gedriingter, 
dicker. Die Blumen befinden sieli an den letzten Endigungen 
des Stengels und der Aeste, und bilden hier ahren- oder 
zapfenfdrmige Bluthenstiinde; auf den gegenliberstehenden 
beiden Seiten eines jeden Gliedes befinden sich niimlich hinter



oder yielmehr iiber der kurzeń Ecke, in welcher die schmale 
Scheide jedes Gdiedes sieli an 2 Seiten erhebt, 3 Schuppen, 
von denen 2 tieier ais die dritte zwisclien ihnen und bober 
gelegene stehn, diese Schuppen sind fast rhombiscb, mit 
einer kleinen Narbe auf dem Riicken, wo sie sieli bei der 
Eeife bffnen, jede von ihnen begt eine Blume, bestehend ans 
einem oder 2 Staubgefiissen nebst Stempel. Die Staub- 
gefasse sind anfangs yerborgen, treten ab er spiiter aus der 
Scbuppe hervor; ihr Staubfaden ist weiss, unten etwas ver- 
breitert und triigt den Staubbeutel, dessen ovale Facher 
unten etwas von einander stehn, oben aber zusainmenstossen 
und blassgelb sind. Der Fruclitknoten ist rundlich-eifórmig, 
mit ganz kurzeni breitem Griffel, der in eine zerscblitzte 
Narbe ubergebt, leiig, iminer unter der Scbuppe yerborgen. 
Die Frucht, welche in einer Hohlung des Stengels liinter 
der Scbuppe liegt, verwacbst mit beiden etivas, und entleert 
sieli ilires Samens dureh eine unregelmassige punktformige 
Oeffnung in der Mitte der Scbuppe. Der Same liegt wage- 
recht, ist fast umgekehrt-eiformig, zusammengedriickt, selir 
tein bebaart, schwarzlich; mail siebt darin selion ausserlieb 
den starli gekruuimten Keim, welcher mit beiden Enden 
nacli dem Nabelende des Samens gekehrt ist.

Y orkom m en: Auf festem, aber feuchtem Tbon- und 
Lehmsclilamm an salzbaltigen Orten gewohnlicb gesellscbaft- 
licli wachsend und oft allein ganze Strecken uberziebend, 
an den Ufern salziger Gewasser, Quellen, Bache, Seen. Be- 
sonders auf den Watten der Meeresufer, Nordsee, Ostsee, 
Adria.

B lu th eze it: August, September.



A nw endung: Man kann das krautige Glasschmalz, 
welches einen bitterliclien salzigen Geschmack hat, auf ver- 
schiedene Weise ais Nahmugsmittel benutzen, namlich frisch 
zu Krautersalat, o der gekoclit, nach Absonderung der holzigen 
Tlieile, mit Oel, Essig und Pfeffer, oder in Essig eingeinacht.

Form en: Sehr variabel bezliglieli der Holie, audi be- 
ziiglich der Farbung und der Stellung der Zweige. Eine 
Form mit dickeren Aeliren ist: 8. radicans Smith.

A bb ildu n gen . Ta le i 863.
A eine Pflanze in natiirl. GrOsse; B das bliihende Ende eines 

Zweiges, ebenso. 1 u. 2 bluhende Aelirenstilcke bei Lupenvergrosse- 
rung; 3 Stuckehen einer Bluthenahre, starker vergrossert; 4 Quer- 
sehnitt durch den Stengel, ebenso; 5 Blutlie, ebenso; 6 Staubbliitter 
von beiden Seiten, ebenso; 7 Bliithenschuppen, ebenso; 8 Frucht- 
knoten mit und ohne Schuppen, ebenso; 9 Frucbt in natiirl. Grosse ; 
10 dieselbe bei Lupenvergrosserung.

Anin er kung: An der Siidgrenze des Gebiets an der 
Adria (Insel Osero und Cassion bei Yeglia) findet sieli der 
in Siideuropa verbreitete strauchige Glasschmalz: Salicornia 
fruticosa L. Derselbe ist strauchartig, iistig, gegliedert; die 
Bliithen sind an den Aehrengliedern zu drei neben einander 
gestellt.



864. Corispermum Marschalli Steven. 

Marschairs Wanzensame.

Aus der zarten jahrigen Wurzel entspringt ein diinner, 
stark verastelter, aufrechter Stengel, dessen untere Aeste 
spreizen und bogig aufsteigen; Blatter ziemlich gedrangt, 
fast nadelformig, lnervig, spitz; oberste Deckblatter ei- 
lanzettformig, verschmalert spitz, stachelspitzig; Perigon fehl- 
geschlagen; Nuss kalii, fast kreisrnnd, getliigelt; Fliigel ge- 
zahnelt, am Ende ausgeschnitten, in der Mitte des Aus- 
schnitts mit zwei Stachelspitzcłien.

B esch re ib u n g 1): Die Wurzel ist diinn, spindelig, 
sehlangelig gebogen, iistig, aber weuig faserig. Der Stengel 
autrecht, etwas hin- und hergebogen, stielrund, griin mit 
weisslichen Strichen oder roth ubertuncbt, nach obenliin 
schwach gerillt, unterwarts kahl, oder mit einigen weichen 
gebuschelten Harchen bewachsen, nach obenliin aber davon 
fast filzig. Uebrigens ist der Ueberzug wechselnd, und bald 
starker bald schwacher vorhanden. Die Aeste steigen in 
einem Bogen in die Hohe und sind sehr verlangert; die 
untersten gleich iiber der Wurzel stehen gegeniiber, die 
folgenden abwechselnd; sie gehen sammtlich in lange unter
warts lockere, am Ende aber gedrungene Aehren iiber. Die 
Blatter sind wechselstandig (nur die an den untern gegen- 
standigen Aesten stehen gegeniiber), stiellos, linealisch, spitz,

1) Nach Koch in Sturm’s Flora.
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865. Corispermum intermedium Schweigg. 
Mittler Wanzensame.

Der yorigen ahnlich. Obere Deckblatter eiformig, zu- 
gespitzt, mit einem hautigen Rand von der halben Breite 
des krautigen Theils umzogen; Fruchtflttgel breit, durch- 
scheinend, am Ende ganz und mit zwei Stachelspitzchen.

B esch re ib u n g 1): Die Pflanze ist dem C. M arschalli 
sehr ahnlich, nnterscheidet sich jedoch deutlich durch die 
Niisschen, welche einen ganzrandigen oder kanni gezahnten 
Fliigel haben, der an der Bpitze der Frucht so breit ist, wie 
am iibrigen Rande dersełben und die beiden Spitzchen auf 
seinem Rande selbst nicht in einem Ausschnitte tragt. Ein 
Perigon ist in der Regel nicht vorhanden. Es findet sich 
nur selten ein kleines Schuppchen und stets nur ein Staub- 
faden. Die Niisschen sind so gross wie bei 0. M arschalli. 
In den Niisschen gleicht das C. interm edium  dem C. h ys- 
sop ifo liu m  L., aber an diesem sind sie nur halb so gross. 
Auch hat dieses ein dentliches Perigon und schmalere liing- 
liche Deckblatter und ist diinner und schlanker.

Y orkom m en: Im Sande an der Ostseekiiste von Neu- 
fahr bei Danzig bis Memel.

B liith eze it : Juli, August.

1) Nach Koch in SturnFs Flora.
A b b ild u n gen . T a fe l 865.

A eine Pflanze in natiirl. Grosse; B Bluthenzweig bei Lupen- 
vergrosserung. 1 Bliithe bei Lupenvergr8sserung; 2 Frucht, ebenso, 
von beiden Seiten; 3 dieselbe in natiirl. Grosse.  ̂ Nach Sturm’s Flora.





- v  '  ■ ✓  S

(  ̂I dn ? ni i> cv - W anj ens am e .



'



866. Corispermum nitidum Kitaibel.

Grlanzender Wanzensame.

Zierlicher and schlanker ais die yorigen, sparlicher ver- 
astelt, die Blatter dicker, sehr schmal lineal; obere Deck- 
bliitter eiformig, zugespitzt, mit einem hautigen Rand von 
der Breite des krautigen Theils umzogen; Perigon zwei- 
blatterig; Frttchte kalii, rundlich- eiformig, geflugelt; Fliigel 
an der Spitze ganz und mit zwei Stacbelspitzchen besetzt.

B esclire ibu n g : Der Stengel wird bis 1 Fnss hoch, ist 
von der Wurzel an sehr verastelt und die unteren Aeste 
geben bogig senkrecht empor, wahrend die oberen kurzem 
abstehen. Unten sind die Stengel kalii und glanzend, bei 
der Yar. mit rotliriickigen Deckblattern roth angelaufen; 
olien aber sind sie, nebst den Aesten, mit feinen weissen 
Haaren besetzt. Die Blatter sind so schmal wie Nadeln, 
2/3 Zoll lang und dariiber. Yon den lieiden Deckblattern 
fiillt das obere, 3 '/2 Mm. lange sehr in die Augen, denn es 
verdeckt das Bliithclien, hat einen griiiien oder rothen Rucken, 
welcher 1/3 der Flachę einnimmt, wahrend die weissen Iiiinder 
die beiden andern Drittel enthalten. Das obere Deckblatt 
hat einen gezahnten Rand. Die Bliithclien stelien abwech- 
selnd und bilden an den Spitzen der zahlreichen Aeste 
lockere Aehren. Die Fruclit ist braun und glanzend.

Y ork o mm en: An kiesigen und sandigen Orten. Im
Gebiet nur auf den Donauinseln und ani Donauufer liei Wien

10*



und yon Niederosterreich bis nacli Ungarn hinein, so z. B. 
im Flugsand des Stadtwaldchens beiPest neben C. canescens 
Kitaibel.

Anm erkung. Diese Arfc ist wohl kaum mehr ais eine 
Yarietat von 0. h y ssop ifo liu m  L., welclie ebenfalls am 
Donauufer in der Gegend von Wien, besonders bei Lobau 
yorkommt und auch bei Darmstadt, Schoneb.erg tind Friedenau 
bei Berlin eingeschleppt ist. Diese Stammart unterscheidet 
sieli von der Kitaibelschen Form eigentlieb nur durch 
schmalere Fliigel der Deekblatter.

B lu th eze it: Juli, August.
A b b ild u n g en . T a fe l 866.

A eine Pflanze in natiirl. Grosse; B Bliitbenzweig bei Lupen- 
vergrosserung. 1 Bliithe bei Łupenvergr6sserung; 2 dieselbe naeh 
Bntfernung des einen Perigonblattes, ebenso; 3 Deokblatt von beiden 
Seiten, ebenso; 4 Fracht, ebenso. Nacli SturnFs Flora.
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867. Polycnemum arvense L.

Knorpelkraut.

Syn. Polycnemum pumilum Hoppe und P. inundatwn 
Schr. sind Formen obiger Art.

Pflanze jahrig, vom Habitus eines Gorispermum; Stengel 
stark ausgebreitet verastelt mit diclit gedrangten, ziemlich 
steifen, dreikantig pfriemlichen, stachelspitzigen, nadelfbnnigen 
Blattern; Bliithen achselstandig, sitzend, die Deckbliittcben 
kaum so tang wie das Perigon.

B esch reibu n g: Die Wurzel geht pfahlartig in den 
Boden und treibt einen sehr venistelten Stengel. Die Aeste 
stehen gegenstandig, die Zweige wechselstiindig. Die Blatter 
gleicben den Nadeln des Wacliholders, docb sind sie kleiner 
und diinner. Die 2 Deckbliitter, in Form und Grosse den 
Perigonbliittern fast oder ganz gleich, unterscheiden sieli von 
ilmen dadurch, dass sie weisshiiutig sind; sie sehliessen die 
Bliithe vor ihrem Aufbruche ein. Die Perigonblatter sind 
grtin. In Aeckern und auf trockenen diirftigen Stellen ist 
die Pflanze unverastelt oder wenig verastelt, steht aufrecht, 
wird kaum einen Finger hoch und ist dann Polycnem um  
pumilum. Auf angefeuchtetem Boden sieht man sie in der 
Ueppigkeit, wie sie die Abbildung darstellt und aucli noch 
iippiger, indem sie sieli, wie P olygon u m  av icu lare , auf 
den Boden legt und ihn wie diese Pflanze bedeckt. Es wird 
dann P olycnem um  inundatum.



Y orkom m en: Auf Sandboden, Mergel- und Thonboden 
auf Aeckern, sehr ungleich durch das Gebiet zerstreut; im 
Tlmringer Becken bei Jena, Erfurt, Naumburg, Arnstadt, bei 
den Gleichen etc.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Jung ein gutes Yiehfutter.
F orm en : Ausser den oben angefuhrten Abweichungen 

gehort noch hierher: P. m ajus A. Braun, die sieli nur durch 
meist kraftigeren Wuchs und durch llingere Deckblatter 
unterscheidet.

A bb ild u n gen . Ta fe l  867.
A einc Pflanze in natiirl. Grosse; B ein Zweig, ebenso. 1 Stengel- 

stuck mit Blttthenbei Lupenvergrosserung; 2 eine einfache Bltithe, 
vergr5ssert; 3 eine doppelte Bliithe, ebenso; 4  Bliithe ohne Perigon, 
ebenso; 5 Staubbliitter, ebenso; 6 vertroclcnete Bliithe mit der ein- 
gesclilossenen Fruehthiille, ebenso; 7 die Fruehthulle, natiirl. Grosse 
und vorgrossert; 8 die starker vergrosserte Spitze der Fruehthiille; 
9 Same, yergrossert.
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868. Kochia arenaria Itoth. 

Strandkraut.

Syn. Chenopodium arenarium FI. Wett. Salsola arenaria 
W. K. Willemetia arenaria Schrader.

Ganz vom Habitns des Knorpelkrauts. Stengel selir 
astig, krautig, rauhharig; Blatter nadelformig, pfriemlich- 
fadlicli, etwas fleischig, unterseits mit einer Furche durch- 
zogen; Bluthen meist zu dreien, achselstandig, sitzend; An- 
hangsel des Fruchtperigons fast rautenformig, urigleich.

B eschreibung: Der einfache oder astige Stengel liegt 
gemeinlich mit seiner Basis am Boden und hebt sieli mit 
seiner Spitze empor. Die Aeste sind sammtlich einfach und 
folgen der Richtung des Stengels oder sperren sieli fast 
wagrecht ab. Das ganze Gewachs erreicht eine Hohe oder 
Lange von 6— 12 Zoll und steht es selir dlirr, so malen sieli 
die Stengeltheile blutroth; gemeinlich aber ist die Pflanze 
in den Stengeltheilen nach oben grtin, nach unten roth an- 
gelaufen. Die hellgrttnen, oben mit einem helleren Nerven, 
unten mit einer Rinne yersehenen Blatter stehen abwechselnd, 
sind 9— 23 Mm. lang, aber nur 1 Mm. breit. An ihrer Basis 
stehen 2 kleinere Blatter und sie sammtlich sind mit langen 
Haaren reiclilich besetzt. Die Kelchzipfel, welche sieli in 
der Bliithe einschlagen, so dass die 5 Staubgefśisse nebst 
den 2 Narben aus der Bliithe hervorragen, sind weissfilzig, 
haben einen weissen Rand und sind stark bewimpert, die 
Antheren rosenroth, die Narben purpurrotli. Die rothen



Fruchtanhangsel stehen perigonarfcig ab imd durch sie erhiilt 
die vordem nur kleine, sehr unansehnliche Bllithe ein augen- 
falligeres Ansehen.

Y orkom m en: Auf sandigen Flachen, Aeckern etc. auf 
der Rheinflache von Schwetzingen bis Ingelheim; Unter- 
bsterreich; Mahren.

B liitliezeit: Mai — Juli.
Form  en: a. longifolia Koch: Sttitzbliitter weit liinger 

ais die Bliitlien. Syn. Camphorosma monspeliaca Pollich, 
nicht L. — (i. brevifolia Koch: Stiitzblatter so lang wie die 
Bluthen oder kaum langer. Syn. Camphorosma acuta Pollich, 
nicht L.

Abbildungen. Tafel 868.
A die Pflanze in natiirlicher Grosse. 1 a'-> Bliitlio bei Lupen- 

vergrosserung; 2 dieselbe aufgeschlitzt, el)enfso; 3 Frucht vor der 
Reife, ebenso; 4 dieselbe im reifen Zustand, ebenso.

Anm erkung: Ausserdein findet sieli amsandigenMeeres- 
strand der Nordsee bei Husum, Busum und Deichsand, der 
Ostsee bei Heiligenhaven, Ltttjenburg und Hohwacht die im 
Habitus sehr ahnliche, von Nolte zuerst unterschiedene: 
Kochia hirsuta Nolte. Syn. Echinopsilon hirsutus Moąuin 
Tandon. Sie besitzt Knealische, stumpfe Bliitter, paarweis 
stehende Bluthen, kegelfórmige Anhangsel des Fruchtperigons.
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869. Kochia prostrata Schrader. 

Gestrecktes Strandkraut.

Syn. Salsola frutescens L. S. prostrata DC. Cheno- 
podiuni angustanum Ali. Ch. mllosum Lamarck.

Halbstrauchig, an allen griinen Theilen flaumhaarig oder 
grauzottig; Blatter linealisch, flach, in den Achseln Blatt- 
biischel tragend; Bliithen meist gedreiet, achselstandig, 
sitzend; Anhangsel des Fruchtperigons rundlich, etwas llinger 
ais der Dnrchmesser der Bliithe.

B eseh reibu n g : Die holzige, daumenstarke, und sehr 
tief in den Boden eindringende Wurzel treibt eine Menge 
von 1ji — 1Y2 Fuss langen Stengeln, dereń iiussere sich an 
den Boden hinlegen, und nur mit ihren oberen Theilen auf- 
recht gerichtet sind, wahrend die inneren nur mit der Basis 
ani Boden liegen und sich aufsteigend erheben. Alle Stengel 
verholzen aber und dauern mit ihren unteren Enden ans. 
In der Jugend, so lange sie griin sind, sind sie mit feinen oder 
zottigen Haaren dicht bedeckt, im Alter verkahlen sie und 
werden an diirren Stellen, sobaki das Griin weicht, roth. 
Die Blatter sind bis zolllang, aber kaurn 1 Mm. breit; aus 
jedem Blattwinkel kommt ein Zweig, der sich unten am 
Stengel in einem Blattbiischel, oben jedoch in einem Bliithen- 
zweige darstellt. Die Behaarung und das Colorit wechselt 
nach Standort: an diirren Stellen sind die Blatter zottig- 
graugriin, an besseren Stellen dichtfeinhaarig und triibgriin, 
doch nierpals gewimpert. Die Bliithen stehen in den Blatt-



winko,In meist zu dreien, stellen an den oben reich ver- 
zweigten Stengeln 1— 2 Zoll lange Aehren dar, aus welchen 
die kurzeń, schmalen Blat,ter, ais Sttitzblatter der kleinen 
Bliithenknauel, łiervorsehen. Ihre Staubbeutel sind roth. 
Sobald die Bltithe yoriiber ist, waclisen an der Linie, die 
sieli an der Basis der Kelcliklappeu yorfindet, die rundlichen, 
ziemlicb nierenformigen Anhangsel hervor. Obschon die.se 
Species, zumal an diirren Standortern, viol Aelmliclikeit mit 
K och ia  a ren ar i a liat, so erkennt man sie doch sehr bald 
an den verliolzenden Stengeln und an den breiten Frucht- 
perigon - Anliiingseln.

Y orkom m en: Anf Sandfeldem in Unter-Oesterreich, 
Miihren (bei Mautnitz im BrUnner Kreis u. a. O.), Steiermark.

B 1 iithez e it : Juli — September.
A b b ild u n g en . T a fe l 869.

A Stengel in natiirl. Grosse; B Stengelstiick mit Blatt und axil- 
liirem Blattbiischel bei LupenvergrSsserung. 1 Bliithe bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Bruclitperigon in natiirl. Grosse; 8 dasselbe bei 
starlcer Lupenyergrosserung; 4 dasselbe zur Zeit der Pruchtreife,
sohwiicher yergrossert.

A nm erkung: In den deutscK-osterreicliisclien Landem, 
im Litorale, in Unter-Oesterreich, Miihren, aueli in Bbhmen, 
kommt hin und wieder die B esen cypresse : Kochia Sco- 
paria Schrader vor. Syn. Chenopodium Scoparia L. Sie hat 
krautige, flaumige Stengel, lineal-lanzettliche, gewimperte 
Bliitter, paarweiss stehende Bliithen, kurze, dreieckige, spitze 
Anliiingsel des Fruclitperigons.
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870. Chenopodium ambrosioides L.

.Jesuitenthee.

Pflanze 1— 2 Fuss ho cli, jahrig, steif aufrecht, ziemlich 
astig, mit locker stehenden, lanzettlichen, beiderseits ver- 
schmalerten, entfernt gezahnt-gelappten, riickseits sitzend 
zerstreut drusigen Blattern besetzt; Traube beblattert.

B esch re ibu n g 1): Der Stengel ist aufrecht und treibt 
aus jedem Blattwinkel einen dtinnen Ast. Die Blatter sind 
lanzettlich, nach beiden Enden verschmalert, geziihnt, mit 
entfernten spitzen Zahnen, kalii aber unterseits mit feinen, 
sitzenden Drtischen bestreut: die Astblatter sind meist ganz- 
randig und viel kleiner; die kleinen Knatile stehen in den 
Winkeln derselben, und bilden schlanke aber stark-beblatterte 
Aeliren. Die Sanien schwarzbraun, glanzend und glatt. Die 
Pflanze besitzt einen durchdringenden Geruch.

Y orkom  m en: Sie stammt aus Mexiko und wurde ais 
Heilmittel unter dem Namen Jesu itenthee eingefuhrt. Jetzt 
findet sie sich eingebiirgert auf Culturland, Erdhaufen, an 
sterilen Orten, auf Flusskies etc. in Oesterreich, Steiermark, 
ara Ufer der Murg in Schwaben; in anderen Theilen des 
Gebiets dagegen nur unbestandig.

B liith eze it: Juni, Juli.

1) Nach Koch in Sturm’s Flora.
F lora  IX . 11



A bb ild u n gen . T a fe l 870.

A Theil eines błiihenden Stengels in natiirliuher Grosse; C eins 
der unteren Bliitter, ebenso. 1 Bluthenbiischel bei schwacher Łupen- 
vergrOsserung; 2 Bliithe, starlter yergrossert; 8 Carpell, ebenso; 
4 Frueht in naturl. GrSsse; 5 dieselbe bei Lupenvergr5sserung; 
0 Frueht ohne Bliithenhulle, ebenso; 7 Same, ebenso.
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Trauben - Gansefuss.

Der vorigen nicht unahnlich, aber in allen Theilen grobel-. 
Die ganze sehr iistige Pflanze ist driisig-flaumig; Blatter 
langlich, fiederspaltig-buchtig mit abgerundeten Absclmitten, 
stumpf gezahnt, die obersten deckblattformig, lanzettlich, 
ganzrandig; Bliithen in verlangerte, zusammengesetzte Trauben 
geordnet.

B eschreibung: Je nach Standort wird diese Pflanze 
V‘2 — 2 Puss lioch und hiernach richtet sicłi auch die Art der 
Verastelung des Stengels, die Gros.se der untersten Blatter 
und die Art der Yerzweigung der blattwinkelstandigen 
Bliithentraubchen. Bei kriiftig auf guter Composterde 
wachsenden Exemplaren, die 2 Fuss Hohe und daruber er- 
reichen, werden die untersten Blatter mit ihren Stielen bis 
5 Zoll lang und reichlich 2 Zoll breit; ihr Stengel ist sehr 
verastelt, ilire Bliithen in den Winkeln der Blatter befinden 
sieli an dicliotomischen Cymen, die sich zwei- und mehrmals 
gabeln und aus zarten Stielen und Stielchen bestehen. Bei 
Exemplaren an mageren Standortern, wo die Exemplare nur 
'/2 Fuss Hohe erreichen, ist die Yerastelung des Stengels 
nur sparsam, die Blatter messen auch unten am Stengel nur 
1 Zoll Lange und die Bliithen stehen in den Winkeln der 
Blatter bios in Knaulehen. Immer jedocli sind alle Theile 
dieser Pflanze in der Jugend mit gestielten Driisen besetzt, 
dadurch klebrig und iibelriechend. Die Blatter sind stets



unregelmassig buchtig wie Stieleichen, an mageren Exem- 
plaren, und an Lippigen gegen die Spitze hin, mit dreieckigen 
und spitzen Buclitlappen begabt. Dicht an der Spitze werden 
die Bliitter ganz kleili, lanzettfórmig und ganzrandig. Spiiter 
lialten sieli die Drusenharchen nur am Blattstiele und an 
den Blattnerven, zuletzt verkahlen die Bliitter ganzlich. Die 
Bluthen sind kleili, die Kelchlappen sind ausserlich dicht mit 
feinen Drusenliaaren besetzt, innerlich unbełiaart und an der 
Spitze geken sie in ein seitwarts gerichtetes Spitzchen aus. 
Am Ende der Stengel und der Aeste laufen die dicht an 
einander stehenden Blilthenknauel immer spitz zu. Das 
Colorit der Bliitter ist an kraftigen Exemplaren freudig griin, 
an mageren gelbgriin. Nach der Bliithe sieht man an kraf
tigen Exemplaren fast nur Fruclitperigone, denn die ver- 
welkten Bliitter sind meist schon abgefallen. Die Friichte 
sind Schwarz, glatt und gliinzend.

B lU thezeit: Juli, August.
Form  en: V ariirt mit kiirzeren, aus kleinen Aehren 

zusammengesetzten Bliithentrauben. Abgeliildet in Sturms 
Flora Heft 75, Tafel 16.

A b b ild u n g en . T a fe l 871.
A unteres Blatt eines kraftigen Exempłars in natiirl. Grosse; 

B Bltithcnzweig, desgleichen; C Spitze eines Fruchtzweiges, ebenso. 
1 Aststiickchen bei Lnpenvergr6sserung; 2 Bliithe, ebenso; 3 dieselbe 
von oben, schwacher vergrossert.
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Uebelriecliender Gansefuss.

S yn. Chenopodium olidum Curtis. Ch. foetidum Lamarck.
Stengel liegend, ausgebreitet oder aufsteigend, astig, 

meist nicht hber fusshoch; Blatter rauten-eiformig, ganz- 
randig, grau mehlig; Trauben ldein, blattlos; Same glanzend, 
sehr tein punktirt.

B esch reibu n g: Ber Stengel steigt selten in die Hohe, 
gemeinlich streckt er sieli am Boden hin, ist gefurcht, gelblicli- 
grun, wird iji— 1 1/2 Fuss lang und entliisst sclion von der 
Wurzel an zahlreiche Aeste, welche wechselsweise vom 
Stengel ausgehen und bei kraftigen Exemplaren sich wieder 
verastełn. Zuweilen sind sie aucli gegenstandig. Gegen die 
Spitze hin sind alle Aeste mit eineni staubigen Mehle be- 
streut. Die Blatter, an den Aesten ziemlich haufig und 
wechselstandig stehend, sind gestielt, die grossten derselben 
inessen aber, mit dem Stiele, nicht tiber 1 Zoll, ohne Stiel 
nur 16 Mm. Sie gleichen im Kleinen den Blattern der 
deutschen Pappel, nur ist ihre Spitze zuweilen auch ali- 
gestunipft und ihr Rand ist ganz. In der Jugend sind beide 
Blattflachen bestaubt, obwohl die Unterseite weit starker 
und so stąrk, dass dieselbe ganz blaulich-grau ist; im Alter 
bleibt nur die Unterflache staubig und reinigt sich von den 
Kornchen allmiihlig fast ganz. Die Bluthen kommen an der 
Spitze der Aeste und Zweige hervor, bilden einen blattlosen 
Schweif, welcher aus einzelnen verastelten Kniiulchen bestelit.



i)ie ganze Pflanze hat einen sehr widrigen Geruch und 
nimmt auch den besonderen Gem eh der Stellen an, auf 
welchen sie wiichst, z. B. auf' urinosen Stellen hat sie einen 
Nebengeruch nach faulem Urin; auf Stellen, wo Aas oder 
Fische faulen, nimmt sie den eigenthumlichen Geruch dieser 
Stoffe an. Im trockenen Zustande riecht sie gar nicht mehr, 
doch geht ihr salziger Geschmack nicht verloren.

Y orkom m en: An Wegen, Mauern, auf Schutthaufen, 
Erdhaufen, an Diingerstatten, in der Nahe von Dorfern und 
Stadten. Durch das Gebiet zerstreut.

B lu tliezeit: Juli, August.
A nw endung: Friiher war sie ais H erb a V ulvariae 

oder H er ba A tr ip lic is  fo e t id i besonders gegen Krampfe 
im Gebrauche, scheint aber durch das Trocknen viel von 
ihrer Wirkung z u verlieren. Fiir die Medizin bleibt sie 
immer wichtig, weil sie oftmals von Neuem empfohlen wird. 
Namentlich soli sie gegen die Menostasis sehr wirksam sein. 
Ihr stechender Geruch vertreibt alle Insecten, ihr Kraut giebt 
eine dauerhafte gelbe Farbę auf Tuch.

A bb ild u n gen . T a fe l 872.
AB die Pflanze in natiirlieher Grosse. 1 eine Bliithe bei Lupen- 

vergrosserung; 2 Fruchtperigon, ebenso; 8 Fracht, im Aufspringen 
begrifFen, ebenso; 4 dieselbe, weiter aufgesprungen, ebenso; 5 Same, 
ebenso.





Weisser Gansefuss.

Syn. Chenopodium album Smith. Cli. leiospermtim DC.
Bis vier Fuss hohe, kraftige, meist sehr astige Pflanze; 

Bliitter rauten-eiformig bis rautenformig-langlich, mehr oder 
weniger weisslich bestaubt, wie alle Pflanzentheile vorn aus- 
gebissen gezahnt, im unteren Theil ganzrandig, die obersten 
langlich - lanzettlich, ganzrandig; Bliithenschweife endstandig 
und achselstandig, fast blattlos; Same glatt, glanzend.

B esch reibu n g: Eine gemeine, viełgestaltige Pflanze, 
dereń Stengel 1— 4. Puss lioch emporsteigt, rolirig, astig, 
gefurcht, bestaubt und zuweilen unten sogar rothlich ist. 
Die abwechselnden Bliitter haben 1— 3 Zoll lange und 
J/2 — 1 1/2 Zoll breite Blattflachen, welche gemeinlich durch 
Mehlstaub duftig, bei Ch. v iride aber fast oder ganz ohne 
Mehlstaub und grasgriin sind. Die Basis und die Spitze ist 
ganzrandig, erste keilformig, die Bander sind sehr ungleich 
gezahnt; auch giebt es eine Yarietat mit ganzrandigen 
Bliittern und die obersten Bliitter fast aller ausgewachsenen 
Exemplare sind immer ganzrandig, lanzettfórmig und zuletzt 
linienformig. Alle Blatter sind aber gestielt und der Stiel 
boi den unteren Bliittern ziemlich so lang, bei den obern 
viel kilrzer ais die Flachę. Die Aeste des Stengels stehen 
zwar immer aufrecht. gerichtet, aber bei Ch. paganum , die 
an scliattigen, doch guten Stellen wiichst, schliessen sie sieli



dicht am Stengel an, der auch hi er am hochsten empor- 
schiesst, indem er zmn Lichte zu kommen strebt. Solche 
Exemplare haben im Kleinen den Wnchs der italienischen 
Pappeln. Die Bliithenschweife bestehen ans vielen, kleinen, 
dnrch Mehlstaub fast weissen Kniiuelchen, welche an der 
Spitze des Stengels nnd aus den Blattwinkeln kommen und 
blattlos oder fast blattlos sind. Der Kelch ist ftinfeckig, 
die Samen sind schwarz und gliinzend. Bei Ch. v iride  
stehen die Bliithenschweife mehr in Form einer Scheindolde, 
sind also nicht spitz, sondern sehr abgestumpft.

Y orkom m en: Auf Culturland aller Art; durch das 
ganze Gebiet gemem.

B lu h ezeit: Juli — September.
A nw endung: Ist ais Spinat zu gebrauchen, hat kiili- 

lende, gelind abfuhrende Eigenschaften und die Samen konnen 
ais Grutze, wie bei Ch. Q uinoa, die Reismeldensamen, be- 
nutzt werden. Indessen sollen sie doch nicht ganz frei von 
einem scharfen Stoffe sein. Das Yieh frisst diese Pflanze.

Form en: Hier unterscheidet man zwei Abarten:
1. Ch. album  L., die Hauptabart; mit rispig gestellten 

Bliithenschweifen und wenigstens in der Jugend bestaubten 
Blattern. Davon giebt es zwei Yarietaten:

a. Ch. glomerulosum, in rispigen Knauelahren,
/l. Ch. paganum, mit pyramidenformigen Knauelahren 

und iiber 2 Fuss hocli wachsenden Stengeln.
2. Ch. viride L., mit scheindoldig gestellten Knauel

ahren und wenig oder nicht bestaubten Blattern.
Koch unterscheidet ferner eine Form: Ch. concatenatum 

Thuillier. Syn. Ch. lanceolatum M. K. Ch. catenulatum



Schleicher. Ch. glomerulosum Ilchb. Dieselbe hat sehr 
schlanke Aehren, kleine Blttthenkniiuelchen, fast ganzrandige 
Blatter.

In der Synopsis bezeichnet Koch die beiden Haupt- 
formen folgendermassen:

a. spicatum Koch. Syn. Ch. album L.
/?. ęymigerum Koch. Syn. Ch. mride L.

Abbildungen finden sich von Ch. v iride L. bei Sturm 
Iieft 75, Tafel 7, von Ch. concatenatum  Thuillier bei 
Sturni Heft 75, Tafel 8.

A b b ild u n g en . T a fe l 873.
A Bliithenzweig in natiirl. Grosse; B Prnehtzweig, desgleichen. 

1 Bluthenknospe bei Lupenvergrosserung; 2 geoftnete Bliithe, ebenso; 
3 Staubblatt, stiirker vergrossert; 4 Bliithe naoh Entfernung eines 
Porigonblatts, Lupenvergr5sserung; 5 Pruchtperigon, ebenso; 6Frucht, 
im Aufspringen begriffen, ebenso; 7 Same, ebenso.



Guter Heinrich.

Syn. Orthosponm Bonus Henricus Ii. Br. Blitum Bonus 
Henricus C. A. Meyer.

Stengel aus astiger dauernder Wurzel bis meterhoch, 
iistig, locker mit ziemlich grossen, dreieekigen, ani Grunde 
etwas spiessformigen, ganzrandigen oder schwach und un~ 
gleieh gezahnten Blattern besetzt, welche auf der Riickseite 
locker mit kleinen Driisen besiiet sind; endstandige und 
achselstandige Aehren zusammengesetzt, die endstiindigen 
eine blattlose kegelformige Hauptahre bildend; Fruchtperigon 
auswachsend aber nicht saftig.

B esch re ibu n g : Aus der verastelten Wurzel entwickelt 
sieli ein aufrechter oder aufsteigender 1 —3 Fuss hoher Stengel, 
der am Grunde astig, iibrigens haarlos, hohl, aber gefurcht 
und wie mit Mehl bestaubt ist. Die Blatter stehen auf 
ziemlich langen Stielen und sind mit diesen Stielen unten 
am Stengel wohł 5 Zoll lang; nach oben zu werden sie 
immer kleiner. Die Blattstiele sind oben rinnig, sonst haar
los und nicht frei von den kleinen mehlartigen Kiigelchen, 
mit welchen beide Blattfliichen, aber besonders die untere 
Blattflache bestreut ist. Gemeinlich messen die Blattfliichen 
unten am Stengel 3 Zoll Liinge und 2 Zoll Breite; sie sind 
spitz, ganzrandig, aber am Rand etwas wellig, oben gras- 
griin, unterseits etwas heller und starli massenformig genervt. 
Audi die beiden Zipfel an der Basis der Blattflache sind





ganzrandig und spitz. Die Blatter stehen ubrigens so zahl- 
reich am Stengel, dass sie den Stengel sammt den unteren 
blattwinkelstandigen BlUthenknauelchen ganz verdecken; nur 
der 2— 4 Zoll lange, griłne, endstandige, naoh Art eines 
Fuchsschwanzes gebildete Bliithenschweif ragt an der Spitze 
der Pflanze weit aus den Blattem heryor. Die Bltithen 
haben 5 Perigonblatter, welche verkehrt-eirund und an der 
Spitze kurz zugespitzt sind. Diesen Perigonblattern gegen- 
iiber befinden sich die 5 Stąubgefasse, dereń Lange die 
Perigonblatterlange nicht ubertritft. Das Pistill bestcht aus 
einem eiranden Fruchtknoten, aus einem sehr kurzeń Griffel 
und aus 2 langen ausgebreiteten Narben. Der Fruchtknoten 
ist ziemlich so gross ais das Perigon; die beiden sehr aus- 
gespreizten Narben sind aber liinger ais der Fruchtknoten.

Yorkom m en: In der Niihe von Dorfern und in den- 
selben, an und in Gehoften, bei Diingerstiitten, an Scheuern, 
Stallungen, Mauern, iiberhaupt in der Niihe menschliclier 
Wohnungen und ganz besonders an Stellen, wo Dttnger ver- 
schleppt ist. Durch das ganze Gebiet gemein.

B liith ezeit: Mai — Septeniber.
A nw endung: Diese Pflanze, welche fast in allen Jahren 

geriith und durch den ganzen Sommer wiichst, wurde in Miss- 
jahren und Theuerungen ais Geniu.se benutzt, selbst auch in 
guten Jahrgangen, wegen ihrer zeitigen Entwickelung im 
Fruhjahr, wenn es an anderen Gemusearten fehlt, zu Gemtise 
gebraucht; daher der Name „guter Heinrichu. R ad ix  et 
H erb a bon i He nr i ci galt sonst ais ein erweichendes, zer- 
theilendes und reinigendes Mittel. Das Kraut wendet man 
zu Breiumschlagen bei schmerzhaften und entzundlichen Ge-



schwiilsten, die Wurzel gegen chronische Hautausschlage an. 
Die Schafe und die Ziegen fressen diese Pflanze; die Hirten 
brauchen noch jetzt die Wurzel derselben gegen die Schwind- 
sucht der Schafe. Den Absud der Bliitter gebrauchfc inan 
auch gegen den Grind der Kinder und gegen offene Schaden.

A b b ild u n gen . T a fe l 874.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse. 1 u. 3 Bliithe bei 

Lupenvergr0sserung; 2 Carpell, ebenso; 4 Frueht im Langsscbnitt, 
ebenso; 5 dieselbe im Zerreissen begriffen; 6 Same naturl. Grosse 
urul vergrossert; 7 derselbe im Querschnitt, yergrbssert.





Vielsamiger Gansefuss.

Von der Tracht des Cli. ambr osi o i des L.; aber die 
Blatter eifórmig-langlich, im nnteren Theil breiter, gegen 
das Ende verscłimalert aber sfcumpf, mit kleiner Stachel- 
spitze, vollig kalii, ganzrandig; Traube zusammengesetzt, im 
oberen Theil blattłos; Same glanzend, sehr fein punktirt; 
Frnchtperigon abstehend.

B esch re ibu n g : Die verastelte Wnrzel gelit je nach 
der Tiefe der Bodenkrume tiefer oder nur flacher in das 
Erdreich ein und treibt einen aufrechten, schon vom Grund 
an verastelten Stengel, der sammt den Aesten 4kantig, haar- 
los und fein gestreift ist. I)ie Aeste sind wecliselstiindig 
oder stehen einander gegentłber und sind sehr abstehend, 
nicht selten im rechten Winkel ausgespreizt. Steht die 
Pflanze im Sande des Plnssbettes, so liegen die Aeste auf 
oder nahe am Boden in wagrechter Richtung und nur der 
Stengel steht aufrecht in die Hohe; wachst die Pflanze da- 
gegen im Kartoffelfelde, so miissen auch die Aeste wegen 
des Lichtes eine aufrechte Richtung annehmen. In diesem 
besseren Boden erreicht er die Hohe der Kartoffelpfłanzen 
oder ragt tiber dieselben hinaus; im Plusssande misst er nur 
8— 10 Zoll, seine Aeste breiten sieli dann aber auch eben 
so lang und noch langer am Boden hin. Die abwechselnd 
stehenden Blatter messen in ihrer bedeutendsten Griisse 
1— 2 Zoll und sitzen dann an 1/2 — 1 Zoll langen, haarlosen,



oben gerinnelten Stielen. Die Blattflachen sind grasgriin, 
verlaufen sieli in ilire Stiele und sind haarlos. Die kurzeń 
Bluthenrispen sind blattlos, stehen in den Blattwinkeln, 
werden dann gemeinlich so lang ais der Stiel oder erreichen 
auch die Halfte, niemals aber die Spitze des Blattes. An 
der Spitze des Stengels und der Zweige laufen sie aber, 
nach Art des Fuclisschwanzes, in ahrenartige Sebweife aus. 
Die Bliithcłien bestehen aus 5 Perigonblattern, sie liaben 5 
diesen Perigonblattern entgegengesetzte Staubgefasse und 
einen zweinarbigen Fruchtknoten. In der Fruchtreife ist der 
braunrothe glanzende Samen vom sternartig ausgebreiteten 
Frucłitperigon umschlossen. Noch ist zu bemerken, dass 
diese Pflanze łiaufig im Stengel, in Aesten, Blattstielen und 
Blattnerven rotli angelaufen oder roth ist; desgleicken findet 
man Exemplare mit griinen und mit rothen Perigonblattern.

Vorkom m en: Ais Unterkraut der Kartoffelfeider, auf 
Schutthaufen, Erdhaufen, in Flussbetten etc., zerstreut durch 
das Gebiet.

B liith eze it: August, September.
Form en: u. cymoso-racemosum Koch: Biust aus Trug- 

dolden zusammengesetzt. Syn. Cli. polyspermutn der Autorem 
/I. spicato-racemoswn: Biust aus kleinen Aehren zusammen- 
gesetzt. Syn. Cli. acutifolium Kitaibel. Diese Form findet 
sieli abgebildet in Sturms Flora Heft 75, Tafel 13.

A b b ild u n g en . T a fe l 875.
A eine Pflanze in )/2 naturl. Grosse; B Bluthenzweig in natiirl. 

Grosse; C Theil eines fruchttragenden Aestcliens, ebenso. 1 Bliithe 
bei Lupenvergr8sserung; 2 Fruchtperigon, geschlossen, ebenso; 3 das- 
selbe geoifnet, ebenso; 4 Same, naturl. Grosse und vergrOssert.





Rother Gansefuss.

Syn. Orthosporum rubrum R. Br. Blituni rubrum 
Reichenbach. Agathophytum rubrum Moąuin Tandon.

Stengel aufrecht, einfach oder etwas astig, ziemlich 
dicht mit glanzenden rautenformig - dreieckigen, beiderseits 
zugespitzten, fast dreilappig spiessformigen, vorn buchtig 
gezahnten Blattern besetzt; Aehren achselstandig und end- 
stitndig, zusammengesetzt, beblattert; endstandige Perigone 
otheilig, Smannig, mit liegender Frucht, seitenstandige 
Stheilig, 1— 2mannig, mit aufrechter Fracht.

B esch reibn n g: Der Stengel wird 2— 3 Fuss hoch, 
steht aufrecht oder liegt am Boden. Tm letzten Fali ist er 
weniger im ersten mehr verastelt. Er ist gefurcht, theils 
siad die Iiippen der Furchen gran, theils roth; an magem 
Stellen ist der ganze Stengel roth. Die gestielten Bliitter 
siad auf beiden Flachen kahl, gliinzend, nur zuweilen etwas 
bestaubt und verwelken in rother Farbę, ja sie sind zuweilen 
auch im frischen Zustande roth. Die Blilthenknauel sind bis 
in die Spitze beblattert und zusammengesetzt. Das Perigon 
ist griin oder roth, die Samen sind glatt. Die Blattform 
dieser Pflanze ist je  nach dem Standorte sehr verschieden, 
denn die buchtigen und zugerundeten Einschnitte gehen 
tiefer oder flacher in das Parenchym ein, die spitzen Zipfel 
sind daher liinger oder kiirzer. Ein ausgebildetes Blatt misst 
gemeinlich 2 und mehr Zoll Lange, 1 Zoll und dartiber



Breite, lauft nacli der Basis keilformig zu, bekommt im 
ersten Drittel von der Basis die bedeutendste Breite und 
bildet von Mer an bis zur Spitze bin seine runden Buchten.

Yorkom m en: Auf geilen Schuttpliitzen in der Niihe 
der Dorfer, an Graben, besonders Abzugsgriiben von Dfinger- 
statten, in der Niihe von Stallungen und liberall, wo geiler 
Boden ist. Durch das ganze Gebiet verbreitet aber nicht 
uberall haufig.

B lfith eze it: juli — September.
A nw endung: Diese Pflanze kann man gleicli dem 

Spinat ais Gemuse verzehren, auch hat sie ktthlende, er- 
weichende Eigenschaften, sowie innerlich angewendet, gelind 
laxirende Wirkungen. Die Samen sind ebenso wie die Samen 
des Ch. Q uinoa, der Rei,sine kle, ais , Griitze zu brauchen.

Form  en: u. genuinum: Bliitter eingeschnitten geziihnt. 
(3. acuminatim Koch: Stengel hoher; Bliitter lang und spitz 
•vorgezogen; Knauel zuletzt blutrotli. Syn. Chenopodium 
blitoides Lejeune. Abbildung in Sturins Flora Heft 74, 
Tafel 15. y. paucidentatum Koch: unterste Bliitter dreieckig- 
spiessfornńg, obere rautenformig oder lanzettlich, fast zahn- 
los und strnnpf. Syn. Ch. botryodes Smith. Abbildung in 
Sturms Flora Heft 74, Tafel 16.

A b b ild u n gen . T a fe l 876.
A ein- blflhender Zweig in natiirl. Grosse; B unteres Blatt, naturl. 

firosse; C Bliithenschweif, ebenso. 1 Bndbliithe geoffnet, Lupenver- 
grosserung; 2 dieselbe noeli geselilossen, ebenso; 3 eine funfmannige 
Endbluthe, elienso; 4 eine zweimannige Seitenbluthe, ebenso; 5 ge- 
bffhete Prucht, ebenso; 6 u. 7 Same.





Steifer G&nsefuss.

Syn. Chenopodium melanospermum Wallroth.
Der aus jahriger Wurzel entspringende Stengel ist ein- 

fach oder etwas astig, steif aufrecht, locker mit langgezogen 
dreiecldgen, am Grunde in den Blattstiel vorgezogenen, 
buchtig oder ausgesehweift gezahnten, glanzenden Blattern 
besetzt; Aehren zusammengesetzt, aufrecht, end- and achsel- 
standig, fast blattlos; Same glatt.

B eschreibung: Die ganze Pflanze wird 1— 3 Fuss 
hoch. Der Stengel ist eckig-gefurcht, kahl, griin und rotli 
angelaufen, ist reichlich mit massigen Blattern besetzt, welche 
glatt und auf der Oberflache glanzend, nur im jiingsten Zu- 
stande mehlstaubig, sonst vollig frei vom Mehle und gesattigt 
grasgrun sind. Sie messen mit iliren Stielen 1— 2 Zoll und 
liaben ’ /2— 1 Zoll Breite. An der Basis sind sie plotzlich 
in den Blattstiel zusammengezogen, an der Spitze ganz- 
randig. Die unteren Bliitter der Yar. Oh. rh om bifo liu m  
sind fast spiessfórmig und fast doppelt-gezahnt. Aus den 
Winkeln der gestielten, wechselstandigen Blatter kommen 
oben am Stengel die rispenartig verzweigten Bliitlienstiele, 
an welchen die Bliithenknauel ahrenartig gestellt sind. Sie 
stehen steif in die Hohe, besitzen wenig oder gar keine 
Blatter und die obersten, schlank und an einander stehenden 
geben der Pflanze ein cypressenartiges Ansehn. Diese Species
unterscheidet sieli von Chenopodium  (O rthosporum ) 
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rubrum durch ihre blattlosen Bluthenstande, von Cli. mu- 
rale durch die Blatter, welche bei Ch. murale mehr ei- 
fórmig sind und durch ilire Bluthenstande, die bei Ch. mu
rale sich ausbreiten. Auch mit der weniger mehlbestaubten 
Yarietat von Ch. album kann sie verwechselt werden, docli 
wird man sie immer an ihren glanzenden Blattoberflachen, 
die durchaus vom Mehle frei sind, erkennen. Auch hat 
Ch. album oben ganzrandige Blatter und obwohl zuweilen 
nur schwachmehlig, ist sie doch nicht ganz frei vom Mehle, 
besonders sind die Kelche immer mit Mehl bestiiubt.

Yorkom m en: An We gen, auf Schutt und an Gebauden, 
zwar durch ganz Deutschland verbreitet, aber nur stellen- 
weise und in Thiiringen selten, namlich in den Floren von 
Halle, Artem, Sondershausen, Weimar.

B 111 tliez e it : Juli— September.
Porm en: a. genuinum: Blatter kiirzer geziihnt. (i. inter

medium: Blatter buchtig doppelt geziilmt. Syn. Ch. inter
medium M. K. Ch. rhombifolium Muhlenb. Abbildung in 
Sturm’s Flora, Heft 75, Tafel 4.

A bbildu n gen . T a fe l 877.
A ein Zweig der Form a. genuinum  in natiirl. Grosse; li des- 

gleichen von der Form (i interm edium . 1 Bluthenscliweif, nat. 
Grbsse; 2 Bliithe bei Lupenvergrosserung im Langsschnitt; 3 Fracht, 
durchsehnitten, ebenso; 4 die aufspringende Fruclit, ebenso.
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Bastard- Gansefuss.

Stengel einfach oder astig, meterhoch, locker mit grossen 
am Grandę herzformigen, aus breiter Basis eiformig-lang- 
lichen, oft fast dreieckigen, buchtig tief gelappten, glanzenden 
Blattern besetzt nnd wie diese vollig kahl; Biattlappen zu- 
gespitzt, der mittle grosser, vorgezogen; Bliithenschweife' 
stark ver;istelt, rispig; Same grubig punktirt.

B esch reibu n g: ller Stengel steht aufrecht, wird 2 bis 
4 Fuss hoch, ist hellgrun, dick, glatt, gefurcht, fiinlkantig, 
kommt aus einer dlinnen, weissen Pfahlwnrzel, verastelt sieli 
sehr und treibt fast ausgesperrte lange Aeste. Die Bliitter 
sind in Form und Grosse den Blattern des Stechapfels ahn- 
lich, namlich an der Basis flach-herzformig, im Umrisse 
1 anglich - eirund, an der Spitze lang-zugespitzt, am Bandę 
mit breiten, verlangerten Ziihnen begabt, dereń Winkel 
Buchten formen; aber sie sind vollkommen haarlos, oben 
dunkelgrun, unten lichtgriin, sitzen an langen, rinnenformigen, 
haarlosen Stielen und sind nur in der ersten Jugend be- 
staubt. Jede Blattseite hat gemeinlich 3— 4 solcher ziem- 
lich 3 eckigen, nach vorn gerichteten Zahne und die Nerven 
des Blattes sind hellgrun. Die in Knaulchen stehenden, fast 
sitzenden Bluthen bilden am Gipfel des Stengels und der 
Aeste anfangs mehr zusammengezogene, zuletzt weit aus 
einander gesperrte blattlose Rispen. Das Perigon (der Kelch) 
ist nur in der ersten Jugend bestaubt, besteht aus 5 grilnen,



am Rande gelb oder weisslich gesaumten, ovalen, stumpfen 
Abscłmitten, welche in ikrer Jugend, sowie die Bliitter, beim 
Reiben einen widerlichen Gerucli verbreiten. Die schwiirz- 
lichen Samen sind grubig punktirt.

Y orkom m en: Ueberall in Garten, auf Composthaufen, 
auf' den besten Feldern, an Zaunen, Krautlandern und iiberall 
zu finden, wo fruchtbare Erde, mit reicher Dtingerkraft be- 
gabt, liegt. Durcli das ganze Gebiet verbreitet.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Yormaks war diese Pflanze, unter dem 

Namen H erba Pedis anserini seeundi, ausserlich ais er- 
weichendes, schmerzstillendes Mittel im Gebrauche. Sie soli 
fur Schweine1) ein todtliches Gift sein, wiilirend sie von den 
Menschen ais unschadliches Gemiise genossen werden kann.

1) Diese Annahme beruht vielleieht auf Verwechselung mit dem 
Kraut des Stechapfels.

A b b ild u n g en . T a fe l 878.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B ein fruchttragendes Aestcben, 

ebenso; C Wurzel, ebenso. 1 Bliitbe, Lupenvergrosserung; 2 Frucht- 
perigon, ebenso; 3 Same in natiirl. Grosse und vergrossert.
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Mauer - Gtansefuss.

Der yorigen etwas iilinlich, aber in allen Theilen kleiner. 
Blatter rauten-eifbrniig, am Grandę ganzrandig, nach vorn 
spitz gezahnt oder doppelt gezahnt; Bluthenschweife achsel- 
und endstandig, spreizend; Same glanzlos, gekielt berandet.

B eschreibung: Aus der Pfahlwurzel kommt ein auf- 
rechter, eckiger, haarloser, ij2— 2 Fuss boher, bis federkiel- 
dicker, astiger Stengel, an welchem man kein Staubmebl, 
wohl aber diesem ahnliche, wie Glas darchscheinende Hocker- 
chen bemerkt. Stelit die Pflanze aaf kraftigem Boden, dana 
ist der Stengel sclion von anten an yeriistelt und die Aeste, 
anfrecht gerichtet, sind wieder so kahl, eckig und hockerig 
wie der Stengel. Die unteren Blatter messen an kraftigen 
Exemplaren mit den Stielen bis 4 '/2 Zoll, die Stiele haben 
dann 2 Zoll and die Blattflachen gegen 2 !/2 Zoll Lange; die 
oberen Blatter jedoch mit den Stielen betragen nur 2 bis 
2 1:2 Zoll in Lange und die Stiele sind immer wenig kiirzer 
ais die Blattflachen. Die Blattflachen der unteren Blatter 
sind im Umrisse fast eiformig, ebenso breit ais lang, doch 
fallt die hochste Breite nahe an die Basis. Nach der Basis 
geht diese Blattflache keilformig, nach der Spitze spitz aus 
und der ltand ist mit ungleichlangen, nach vorn gerichteten 
Zahnen ausgerandet. Die oberen Blatter sind ahnlich ge- 
staltet, haben aber langere Spitzen und spitzere Zahne. Alle 
Blattflachen sind aber nicht mit Mehlstanb belegt, oberhalb



dunkelgriin, glanzend, unterhalb grasgrtin, etwas dick im 
Parencliym und besitzen ziemlicli eirundlich-spitze Ziihne. 
Die Blattstiele sind gerieft. Die Bluthenscbweife sind winkel- 
und endstandig, ziemlicli dicht, aiifangs iiberhangend, immer 
an der Spitze stumpf, mehr scheindoldig ais pyramidenrispig. 
Nur die jilngsten Bluthenscbweife besitzen etwas Mehl. Uie 
Bliithenknaulchen stehen selir dicht an einander, die stumpfen 
.Kelche sind grtin, die Antheren gelb. Erst zuletzt, wann 
die Pflanze in der Samenreife steht, breiten sich die Knaul- 
chen von einander, formen aber doch immer eine mehr 
stumpfe ais spitze Rispe. Die Samen haben einen Kieirand, 
der z war nicht gut mit blossen Augen, aber sehr bald mit 
der Lupę gesehen werden kann, wenn man sie von der 
Seite betrachtet. Die ganze Pflanze hat einen widrigen 
Geruch.

Y orkom m en: Ueberall auf Schutthaufen der Dorfer 
und Stadte, wie auch an Hansem und Stallungen, Mauern, 
Strassen und dergleichen. Durch das ganze Gebiet verbreitet, 
aber nicht iiberall haufig.

B łu th ezeit: Juli — September.
A bbildu n gen . T a fe l 879.

A bliihender Zweig der Pflanze in natiirl. Grosse; B eins der 
unteren Blatter, ebenso. 1 ein Bliithenschweif, ebenso; 2 ein Aestchen 
desselben, etwas vergrossert; 3 Bluthe, vergr8ssert; 4a''Same natiirl. 
Gi-osse und vergrossert; 5 derselbe im Durchschnitt, vergrossert.





880. Chenopodium opulifolium Schrad. 

Schneeballblattriger Gansefuss.

Syn. Chenopodium rhombifolium W. Ch. er osimi Bast.
Der vorigen ahnlich. Bliitter rundlich- rautenformig, 

bisweilen fast dreilappig, sehr stumpf, nach vorn ausgebissen 
gezahnt, die obersten langlich-lanzettlich; Bliithenschweife 
achselstandig und endstandig, fast blattlos; Same glatt, 
glanzend.

B esch reibu n g: Die weissliche Wurzel tief herab- 
steigend, langgezogen, spindelfórmig, selten starkę Aeste, 
sondem nur viele starkę Wurzelfasern treibend, verschieden- 
artig gebogen. Der Stengel stets einzeln, eckig-rundlicb, 
mit blassen, stumpfen, wenig yortretenden Leisten und da- 
zwiscben łiegenden griinen schmalen Plachen, kalii wie die 
ganze Pflanze, nur die jungern Theile und die Unterseite 
mit wasserhellen rundlichen Driisen besetzt, wodurch die 
Theile wie mit Iieif bezogen erscheinen; 1— 3 Fuss hoch, 
entweder nur am obern Ende mit kurzeń Bllitlienasten oder 
auch mit schwachen, kurzeń, von der Mitte oder etwas unter 
derselben erscheinenden Zweigen, welche zum Theil auch 
noch Bluthenstande tragen. Die Bliitter gestielt, an der er- 
wachsenen Pflanze gewohnlich unten fehlend, rundlich-rauten- 
formig, undeutlich 3 lappig und ausgebuchtet-gezahnt, nach 
oben die Lappen der Zśihne verlierend, endlich ganzrandig, 
immer aber an der Basis keilfórmig, an der Spitze stumpf, 
in der Spitze der Pflanze endlich ganz verschwindend, fast 
3nervig; die beiden untersten Yenen entspringen namlich



gegenuber am Grunde der keilfórmigen Blattbasis, blaugrun, 
etwas saftig. Die grossten sind etwa 1 */2 Zoll lang und 
breit auf einem etwa zolllangen Blattstiele. Die kleinen mit 
Driisen bedeckten Blumen stehen in kleinen Knaueln bei- 
sammen, welche in allen obern Blattachseln unterbrochene 
Aehren bilden, die sieli so zn einer langgezogenen, unten 
beblatterten, oben blattlosen Rispe znsammensetzen. Die 
5 Perigonalblatter oval, convex, aussen driisig; die Staub- 
gefasse stehen den Perigonblattern gegenuber und iiberragen 
sie etwas, der Staubfaden unten etwas breiter, weiss. Der 
Stengel mit einem kugeligen, etwas niedergedriickten Frucht- 
knoten, kurzem sieli in 3 linealischen Narben theilenden 
Griffel. Die diinnhautige einsamige Frucht wird von dem 
etwas vergrosserten und sieli zusammenschliesenden Perigon 
umgeben, indem dessen einzelne Theile convex und auf' 
dem Rucken nekielt werden. Der Same fast linsenfórmisr 
mit stumpfem Rande, mattschwarz, mit kleinen erhabenen 
Punktehen.

Y orkom m en: An Wegen, Mauern, in Dorfem, auf 
Kirchhofen etc. Durch das ganze Gebiet zerstreut, aber 
nirgends sehr haufig.

B lilth eze it: Juli— September.
A nw endung: Das Yieh verschmaht diese Pflanze im 

frischen Zustand.
A b b ild u n gen . T a fe l 880.

A oberer Stengeltheil in natflrl. Grbsse; Ii eins der unteren 
Hliltter, ebenso. 1 Bliithe bei Lupenvergrośserung, von der Seite 
gesehen; 2 dieselbe von oben geseben, ebenso; 3 Staubblatt, ebenso; 
i Carpell, ebenso; 5 Fruchtperigon, ebenso; 6 Same in natiirlicher 
Grosse; 7 derselbe bei Lupenvergrosserung.
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881, Chenopodium ficifolium Smith.

Feigenblattriger Gansefuss.

Syn. Chenopodium serotinum Hudson. Ch. viride Curtis.
Der vorigen ahnlich. Untere Bliitter dreilappig-spiess- 

formig, nach vorn entfernt geziihnt, nach dem Grunde ver- 
schmalert und ganzrandig, der Endlappen vorgezogen, liing- 
lich-lanzettlicii, stumpf; obere Bliitter lineal-lanzettlicli, ganz
randig; Blilthenschweife fast blattlos; Same glanzend, fein 
eingedrilckt punktirt.

B esch re ibu n g : Ebenso wie Ch. op u lifo liu m , hat 
auch diese Species in Yegetation, Hi3he, Yerastelung, Bluthen- 
bildung, also im ganzen Habitus, mit Ch. album  grosse 
Aehnlichkeit, nur haben die unteren Bliitter eine andere 
Form und die Samen sind vertieft-punktirt. .Je nach Kriiftig- 
keit des Wuchses wird diese Pflanze 1— 3 Fuss hoch; ihr 
Stengel ist stielrund, kantig, oft in den Astwinkeln purpur- 
roth, veriistelt und sehr blattreich. Die Bliitter sind siimint- 
lich langgestielt, die Stiele oberseits gefurcht, an den unteren 
Bliittern 1 '/2 Zoll, an den oberen nur 1 — J/2 Zoll lang. Die 
Blattflachen messen unten am Stengel 2 Zoll Lange und 
17;i Zoll Breite, oben sind sie nicht viel weniger lang, docli 
weit schmaler. Die unteren Bliitter sind Slappig, der Mittel- 
lappen ist ungleich liinger und breiter ais die nach vorn 
gerichteten Seitenlappen, hat auch an jeder Seite ein bis 
drei buchtige stumpfe Zahne, wahrend die Seitenlappen an
der ausseren Seite bloss einen Zahn besitzen oder fest ganz-

12 *



randig sind. Nach dem Stiele hin verschmalert sich ihre 
Flachę keilfbrinig und das Blattparenchym wird von 8 Flaupt- 
adern durchzogen. Die oberen Bliitter sind dagegen von 
den Blattem des Ch. album nicht verschieden. Alle Bliitter 
haben eine griine Oberfliiche, eine wenig bestiiubte Unter- 
fliiche und etwas bestiiubte Bliithenschweife, die sich vor- 
zugsweise am Gipfel und in den oberen Blattwinkeln des 
Hauptstengels bilden. Sie sind blattlos, werden aber durch 
ein oder einige Bliitter am Grunde gestutzt. Die Bltithen- 
tlieile und Fruchte sind, bis auf die punktirten Sam en, mit 
Ch. album  gleich.

Y orkom m en : Auf Compostboden, daher an Wegen, 
Dorfziiunen, Hausern etc., doch seltener in Deutscliland, ein- 
zeln in Bohmen, Sachsen und Schlesien, allgemeiner in den 
Rheingegenden bis nach deii Niederlanden und dem Aachen 
Theile Westphalens.

B liith eze it: Juli, August.
A b b ild u n g en . T a fe l 881.

A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 1 u. 2 Bluthe mit 
und ohne Staubgefasse, vergrossert; 8 Fruchtlcnoten, ebenso; 4 Frucht- 
perigon, ebenso; 5 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.





882. Chenopodium glaucum L.

Hechtblauer Gansefuss.

Syn. Orthosponm glaucum Koch. Blitum glaucum Koch.
Aus jahriger Wurzel entspringt der weitschweifig ver- 

llstelte, oft amBoden hingestreckte, lock er beblatterte Stengel; 
Bliitter langlich oder eifórmig-danglich, klein buchtig, stumpf, ’ 
nach unten oft zweizahnig, rtickseits graugriin, etwas dick- 
lich; Aehren knauelig, blattlos; Samen glatt, theils liegend, 
theils aufrecht.

B eschreibung: Der Stengel ist bald am Boden hin- 
gestreckt, bald steht er aufrecht; er ist dick, saftig, glatt, 
glanzend, bald hchtgriin, bald rothlich gestreift, im Salz- 
bodeu auch an der Basis rothlich. Seine kurzeń Aeste 
stehen aufrecht, seine abwechselnden Bliitter messen mit 
ihren Stielen hochstens 3 Zoll, sind langlich, mehr oder 
weniger tief-buchtig-gezahnt, an der Spitze ganzrandig und 
stumpf, an der Basis in den Blattstiel yerlaufend, auf der 
Oberflache dunkelgrun mit hellgrunen Nerven, auf der Unter- 
fliiche hechtblau bestaubt. Der Stengel und die Aeste endigen 
in kurzeń, knauelfbrmigen, blattlosen Aehren, aber auch aus 
allen Blattwinkeln entspringen solche, die jedoch niemals die 
Lange der sie stutzenden Bliitter erreichen. Gemeinlich wird 
die ganze Pflanze 1 — 1 '/2 Fuss lioch oder sie streckt sieli 
11/2 — 2 Fuss auf der Erde hin und hebt sich nur an ihrer 
Spitze empor. Ihre Perigon- Abschnitte (Kelchtlieile) sind



abgerundet und griin, ihre Samen schwarzbraun und glatfc, 
stehen aufrecht oder liegen wagrecht.

Yorkonnnen: Allenthalben, wo der Boden mit Salzen 
reichlich begabt ist, also in der Niihe der Schafstalle, ain 
Bandę der Kłoalcen, an Misthaufen, an Graben in Dorfern, 
wo die Mistjauehe abgeht, an Dorfrandern, die von Mist- 
jauche befeuchtet werden, auf Composthaufen, an Salinen, 
ani Strande des Meeres etc.

B 1 iithe ze it : Juli — September.
A nw endung: Das Kraut wird vom Federvieh gern 

gefressen.
A bb ild u n gen . T a fe l 882.

A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Blattstiick von . 
der Riiekseite Goi Lupenyergroseerung; 2 Bliithe, ebenso; 3 Same, 
desgleiclien, natiirl. Grosse und yergrbssert.
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883. Blitum capifatum L.

Kopfbltithiger Erdbeerspinat.

Syn.. Morocarpus capitatus Scopoli.
Aus jahriger Wurzel entspringt ein fusshoher, meist 

einfacher, locker beblatterter Stengel. Untere Blatter lang- 
gestielt, aus breitem etwas spiessformigem Grandę lang drei- 
eckig, ganzrandig, mit stumpfer Spitze, bisweilen mit einigen 
bucbtigen Lappchen; Aehren kugelig, tlieils achselstandig, 
theils ani Ende in eine blattlose Hauptiihre geordnet; Frucht- 
perigone zu einer saftigen kugeligen Scheinfrucht aus- 
gewachsen; Same am Rande scharf gekielt.

B esch reibu n g: Diese Pflanze erinnert durch ihre 
Stengel- und Blattbildung an O rthospornm  B onus H en
nie us. Sie wird fusshocłi und holi er. Je nachdem der 
Boden arm oder reich ist, verastelt sie sieli ein wenig, oder 
błeibt astlos. Die Aeste entspringen aus den untern Blatt- 
achseln, sind, wie der Stengel, eckig und endigen, wie er, 
in ahrenformig gestellten Bliithenknaueln. Die grossten 
Blatter messen 3 Zoll Liinge, sind ziemlich dreieckig, an der 
Basis spiessformig, in den langen Stiel keilformig verschma- 
lert, haben am Rande einige grosse und breite Zahne, eine 
stumpfliche Spitze, eine oben mattgrune, unten blaulich- 
grline Farbung und welken in rothlichgelber Farbę. Nach 
oben zu werden sie immer kleiner, behalten aber ilire Gestalt 
und ihre Stiele. In den Blattwinkeln sitzen die Bluthen- 
knaulchen, welelie sieli bis in die Spitze des Stengels und



der Aeste und zuletzt ohne stutzende Blatter fortsetzen. Sie 
sind anfangs griinlichgelb, spiiter durch das lleischig werdende 
Perigon so roili wie Erdbeeren, haben audi eine ahnliche 
Grosse, so dass diese Aehnlichkeit der Pflanze den Namen 
verschafffc hat. Das Perigon oder der Kelch der einzelnen 
Bliithen ist dreispaltig, an seinem Grunde sitzt das einzige 
Staubgefass mit kurzem Faden und 2kammerigem Kolben, 
welches die Hiilfte des elliptischen Fruchtknotens in der 
Lange erreicłit. Nach der Bliithe wiiclist das Perigon, be- 
deckt die Frucht und wird fleischig.

Y orkom m en: Auf Kultur land, an kiesigen Orten. Ur- 
sprunglieh wild im sudlichen Europa, wobl aucb im Litorale, 
in der Schweiz, vielleicbt in Baden, im iibrigen Gebiet nur 
gelegentlich verwildernd, aber hie und da ais Gemiise an- 
gebaut.

B 1 ii t li e z e i t : Juni — August.
A nw endung: Ein dem Spinat ahnliches Gemiise.

A bb ildu n gen . T a fe l 883.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 1 funfmiinnige 

Endbliithe, vergr8ssert; 2 eimnannige Endbliithe, desgleichen; 3 Blutlie 
ohne Perigon, desgleichen; 4 Fruehtkelch, ebenso; 5 Fruchtzweige im 
Zerreissen begriffen, ebenso; 6 Same, ebenso.
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884. Blitum virgatum L.
Ruthenfórmiger Erdbeerspinat.

Der vorigen sehr ahnlich, aber zierlicher. Bliitter lang- 
gezogen dreiecldg, mit breitem, fast spiessformigem Grandę, 
spitz buchtig gelappt; Knauelchen sammtlich achselstiindig; 
Fracht,stande beerenartig; Same mit stumpfem, auf einer 
Seite rinnigem Rande.

B esch reibu n g: Die Pflanze wird 2 Fuss łioch, der 
riefige Stengel theilt sieli mehrmals in lange, ruthenfórmige 
Aeste, welclie haarlos, glatt und anfangs hellgriin, spiiter 
gelblich sind. Unten am Stengel sind die Blattfliichen so 
lang ais bei B litum  capitatum , doch weit schmaler, an 
der Basis undeutlich geohrt, nahe den Ohren tief gezahnt; 
bis zur Spitze des Stengels sind sie am Grnnde mit einzelnen 
Zśihnen begabt, im Ganzen langlich-dreieckig, nach dem 
Stiele zu aus der fast geraden Flachę keilformig zulaufend. 
Beide Blattflachen sind haarlos, lebhaft grtin und in Farbung 
fast gar nicht verschieden. Die Blattstiele sind lang und 
diinn. An den ruthenformigen Aesten aber werden die 
Bliitter viel kleiner, messen gewohnlich nur 1 Zoll Lange 
oder weniger, haben lange und schmale Ziihne, kiirzere Stiele 
und enthalten sammtlich, bis gegen die Spitze hinauf, in 
ihren Achseln die Bltithenknaulchen. Diese sind zwar zahl- 
reicher ais beim kopfformigen Erdbeerspinat, aber doppelt 
kleiner, anfangs erscheinen sie durch die gelbe Anthere 
grtinlichgelb, spater rothen sie sich auch, erreichen aber



nicht die Tiefe der Farbung wie bei jener Speeies, sondern 
werden nur gelbroth bis scharlachrotb. Uebrigens sind die 
einzelnen Bluthen der Kniiulcben ebenso wie bei Blituni 
capitatum  gebaut: das Staubgefass, am Grunde des Perigons 
sitzend, liat nur einen kurzeń Faden, 2 Kammern, springt 
in einer Langsritze auf und erreiclit ungefahr die Halfte der 
llohe seines Frucbtknotens. Der letzte verwandelt sieli in 
eine Schlauclifrucht, dereń Hlille in unregelmassiger Zer- 
reissung platzt, sie wird aber durch das grosser, fleischiger 
und roth gewordene Perigon bedeckt. Ilir Same sitzt seit- 
lich am Grunde, steht senkrecht und luit einen peripheriscb 
liegenden Keiin. ,

Y ork om  men: Wirklich wild kommt diese Pflanze nur 
im stidlichsten Theile Deutscblands vor, doch vollkommen 
verwildert lindefc sie sieli an vielen Stellen Deutschlands. In 
Tbtiringen sind Dornburg, Naumburg, Erfurt, Gotha, Neu- 
dietendorf, Iiudolstadt und viele andere Stellen Fundbrter. 

B liitb eze it : Juni —August.
A nw endung: Ebenso wie bei der vorigen.

A bb ildu n gen . T a fe l 884.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Orosse. 1 Fruchtluuiuel bei 

Lupenrergrosserung; 2 Bliithe, ebenso; 3 Frucht, von der beeren- 
artigen Gesehlecflilechtshulle umschlossen, ebenso; 4 Fruehtperigon 
im Zerreissen begriffen, ebenso; 5 Same, gaturl. Grosse u. yergrdssert.
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885. Beta vulgaris L.

Mangold.

Wurzel kraftig, senkreclit, rtibenformig oder spindel- 
formig, einstengelig; Stengel aufrecht, bis iiber meterhoch; 
Basalblatter eifórmig-langlicb, stumpf, am Grunde schwach 
herzfurmig, langgestielt; Stengelbliitter liinglich -1 anzettlich.

B escb re ib m ig : Die Wurzel treibt einen 2— 6 Fuss 
hohen Stengel, an dessen oberem Ende sieli die Bliitben 
finden, welche ahrenformig zu 2 und 3 in Knauelchen bei- 
sammen stelien und in diesen am Grunde mit einander ver- 
wachsen. Die Bliitter sind grtin oder braunrotli, haben weder 
einen blaulichen Duft wie die Koblriłben, nocli einen mehligen 
Ueberzug wie die Melden. Sie werden an der Spitze des 
Stengels selir klein und enthalten deckblattartig die Bltithen- 
knauelichen in ihren Winkeln. Audi gehen viele Blutlien- 
zweige aus den Blattadisen horror, die sich gegen die Frucht- 
reife durch eigene Schwere herabbiegen. Ist die Fruclit 
gereiffc, so fallen die Frtichte in Kniiulcken herab, mussen 
aber durch Druck von einander getrennt werden und ebenso 
kann man audi nur durch Druck die Frtichte von dem ver- 
harteten Kelche befreien. Die Pflanze bltiht gemeinlich erst 
im zweiten Jahre, hin und wieder aber gehen audi Pfłanzen 
schon im ersten Jahr in die Bliithe, die aber weniger reich- 
lich und minder vołlkommene Friichte tragen.

Flora IX.



Y orkom m en: Am Meeresstrand; im Gebiet nicht wild, 
wolil aber am Mittelmeer, audi in Belgien. Angebaut theils 
ais Gemuse und Salatpflanze unter dem Nam en Mangold 
oder rothe Beta, theils ais Zuckerrube, theils ais Yiehfutter 
unter dem Namen Runkel oder Runkelriibe.

B 1 ii t li e z e i t : Juli — September.
A nw endung: Ausser dem sclion erwahnten Gebrauche 

war die Runkelriibe, friiher audi offidnell und galt ais eiu 
erweichendes auflosendes Mittel. Die Bliitter besonders haben 
sehr viele Salze und fuhren dalier ab.

Form  en: Wir cultiviren diese ein- oder zweijahrige 
Pflanze in verschiedenen Subspecies und Varietaten, diese 
sind namlich:

A) Beta Gida, B eisskoh l, Bete, M angold , rbm i- 
scher K olii, ais Blattgewachs. Die Wurzel desselben ist 
wenig ausgebildet, die Bliitter dagegen sind gross, haben ein 
zwischen den griinen, gellien oder rotlien Blattrippen sieli 
błasenartig erhebendes Parenchym, welches wiederum bald 
griin und bald roth ist und eben sowohl zur Zierde wie 
audi ais Kolii benutzt werden kann.

B) Beta rapacea, RunkelrU.be, ais Wurzelgewaclis, 
dessen Wurzel lang oder rundlich und sehr fleischig wird 
und in mehren Yarietiiten sieli findet, ais:

a) Z u ckerrube, lang, spindelfbrmig und weiss, mit 
dem obern Ende aus der Erde heiworsehend und in gegen- 
wiirtiger Zeit ais Materiał zur Bereitung des Runkelriiben- 
Zuckers fur Europa sehr wichtig.

b) R oth e  R ube, kleili, im Innern und Aeussern roth 
undals Salatgewachs Iiekannt.



c) R unkel, oder gem eine R unkelrttbe, ein wich- 
tiges Yielifutter, das man ais lange und rundę Runkel, mit 
gelber oder mit rother Schale haufig und allgemein auf' 
Eeldern baut.

Koch giebt folgende Eintheilung: a. maritima: Wurzel 
kaum dicker ais der dtinne Stengel. Syn. B. maritima M. B. 
B. foliom  Ehrenberg. B. vidgaris maritima Koch syn. ed. 1. 
fi- Gida: der Yarietat «. ahnlich, aber durch Cultur sehr 
vergrossert und fetter. Syn. B. mdgaris Gida L. — y.rapacea: 
Wurzel dick, fleischig. Syn. B. mdgaris L ., Varietaten g 
und g ausgeschlossen.

Ob die echte Beta maritima L. im Gebiet vorkommt, 
ist noeli zweifelliaft. Sie i.st vielstengelig, mit liegenden 
Stengeln und besitzt rauten-eiformige, kurz zugespitzte Blatter. 
Sie ist verbreitet an den siidenropaischen und westeuropaischen 
Kiisten.

A b b ild u n g en . T a fe l 885.
A Basalblatt in uaturl. G-rosse; B oberer Tlieil des Stengels, 

ebenso. 1 bluhendes Stengelstiiekchen, ebenso; 2 Bluthen bei Lupen- 
vergr8sserung; 2* Bliithe im Langsschnitt, ebenso; 2b Narbe, ebenso; 
8 Frfichte desgleichen; 4 u. 5 reife Frueht von vorn und von der 
Seite desgleichen; 6 dieselbe im Guerschnitt, ebenso.



886. Spinacia oleracea L.

Spinat.

Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten etwas astigen 
Stengel mit langlich-eiformigen oder spiessformig zweilappigen 
Blattern; Staubblatter weit vortretend.

B esclire ibung: Die Wurzel ist spindelformig, der 
Stengel wird gewohnlich 1— 11 '2 Fuss, aber auch bis 3 Fuss 
hoch, stelit aufrecht, ist ziemlich rund, haarlos und, je nacli 
Kraft der Yegetation, mehr oder weniger iistig. Die Blatter 
stehen ziemlicli dicht bei einander, werden 1, 2 und 3 Zoll 
lang, 3/4— 2 Zoll breit und sind gegtielt. Sie verschmałern 
sieli am Grandę in den ]/2 oder ,/1 der Liinge der lllaii- 
flache messenden Blattstiel, sind wie dieser haarlos, gelien 
spitz zu, haben an der Basis beiderseits 1 oder 2 spiess
formig laufende spitze Zipfel, die aber bei der Yarietiit 
inerm is wenig hervortreten und sieli, geineinlich abrunden. 
Nach oben liin werden die Blatter kleiner, die spiessformigen 
Lappen verkiirzen sieli und an der Spitze sind die Blatter 
ganzrandig und lanzettfonnig. Die mannliehen Exemplare 
haben ihre Bltlthenknauel in den Blattwinkeln und an der 
Spitze des Stengels, bilden daselbst einen langen Bluthen- 
schweif; bei den weiblichen Exemplaren sind die Bluthen- 
knauel nur in den Blattwinkeln.

Vorkom m en: Die aus dem Orient staimnende Pflanze 
wird im Gebiet allgemein ais Kiichengewachs cultmrt.

B lu th eze it : Mai, Jani.





A nw endung: Ein bekauntes, wenig nahrendes, aber 
ieicht verdauliches Gemiise, welclies schwach eroffnende Eigen- 
schaften liat.

F or men: Die Pflanze ist ein Sommergewachs und ein 
Wintergewachs, wird in zwei Abarten cultivirt, wovon die 
eine vorzug.swei.se al.s Sommergemu.se, die andere ais Winter- 
gemttse gebaut wird.

a. Spinacia óleracea spinosa, W interspinat. Die
Blatter sind an der Basis spiessformig, fast dreieckig, die 
Zipfel der mit der Fracht verwachsenen Kelclie wachsen zu 
Stacbeln aus. Diese Abart ist robuster und weniger empfind- 
lieli gegen Kalte und wird daher gewohnlich ais Winter
spinat angebaut. Syn. 8. spinosa Moench.

Spinacia óleracea inermis, Som m erspinat. Die
Blatter sind lanzettlich-eifórmig, die Fruchtkelche sind glatt. 
Diese Abart ist zarter, wird gemeinlich ais Sommergemtise 
cultivirt. Syn. 8. inermis Moench.

A b b ild u n g en . T a fe l 886.
AC mannlieher Zweig in natiirl. GrSsse; 1J weiblicber Zweig des- 

gleichen. 1 mannliche Bliithe bei LupenvergrBsserung; 2 weibliche 
Bliitlie, ebenso; 3 von der Gesehleehtshiille umgebene Fracht im 
Langsschnitt, ebenso j 4 Samcu, desgleichen.



887. Eurotia ceratoides 0. A. Meyer. 

Hornmeltle.

Syn. Diotis ceratoides W . Schreb. Axyris ceratoides L. 
Ceratospermum papposum Pers. Achyranthes papposa Forsk.

Ein zierlicb.es, dauerndes, holziges, 1—-3 Fuss liohes 
Pfłanzchen mit hin- und hergebogenem Stengel und schmal 
lanzettlichen, spitzen, wie der Stengel grau filzigen Blattern; 
weibliche Bluthen woilig.

B esch re ibu n g : Der Stengel, an der Basis etwas lie- 
gend, ricbtet sich 2— 3 Fuss empor, treibt aus den Blatt- 
winkeln fusslange, ruthenformige, abstehende Aeste, welche, 
so lange sie jung sind, gleich den jungen Theilen des 
Stengels, dicht mit Sternhaaren bedeckt, und dadurch grau- 
weisslichgriin sind. Die Bliitter werden 1— l*^ Zoll lang, 
sind ganzrandig, haarig, auf der Unterfiache weissgrauzottig. 
Gegen die Spitze des Stengels hin entwickeln sieli die Bliithen, 
welche sowohl an 1 2 Zoll langen, blattwinkelstandigen
Bliithenastchen, ais auch an der Stengelspitze sich befinden. 
Die mannlichen Bluthen bilden weissgraue Knauel; ihre 
4 Lappen sind abgerundet und wenig kiirzer ais die ihnen 
gegenstandigen Staubgefasse. Unterhalb derselben sieht man 
die weiblichen Bluthen zu zweien und dreien, oder auch 
einzeln in den Blattwinkeln, die in Form von den mann
lichen sehr abweichen. Sie sind von einem schlauchartigen 
Kelche umgeben, der sich an der Spitze in zwei abstehende 
Lappen bffnet und sehr zottig ist. Zwischen den Lappen





sehen die 2 Griffel hervor. Spater wiichst die 2— 3 ,/2 Mm. 
messende weibliche Bliitlio fast um das Doppelte in Grosse; 
die Haare des Kelches verliingern sieli, sind weissgrau, die 
beiden Kelchlappen verharten zu zwei Hornchen und das 
Ganze ist platt gedriickt. Oetfnet man den Kelch, so siehfc 
man den von einer diinnen Fruchthaut umgebenen Samen, 
und nach dereń Entfernung bemerkt man an der Erholiung 
des Samens, gleicli wie bei A tr ip lex , Chenopodium  u. a., 
die Lagę des Keimes.

Y orkom m en: An sterilen Orten in Niederosterreicli, 
bei Ehrensbrunn und um die Stadt Retz, aueli im siidlichen 

* Mahren; ausserdem in Spanien, Russland etc.
B liith ezeit: August, September.

A b b ild u n gen . T a fe l 887.
A Zweig der Pflanze in natiirl. Grosse; B Zweig mit miinnlichen 

und weiblichen Bltithen, ebenso; C Fruchtzweig, ebenso. 1 mami- 
liclie Bliithe bei sehwacher Lupenvergrosseruug; 2 dieselbe, zer- 
sehlitzt und ausgebreitet, starker vergrossert; 3 weibliche Bliithe bei 
sehwacher Lupenvergvosserung; 4 dieselbe, starker vergr<5ssert, das 
Perigon der Lange nach durchschnitten.



888. Obione portulacoides Moąuin Tandon. 

Portulakahnliche Sal/melde.

Syn. Atriplex portulacoides Ł. Halimus portulacoides 
Wallroth.

Eine meist niedrige halbstrauchige Pflanze mit auf- 
steigenden Aesten, gegenstiindigen, ganzrandigen, verkelirt 
eiformigen, liinglichen o der fast spatelforinigen, stumpfen, 
aui Grandę in den kurzeń Blattstiel zusammengezogenen, 
blaugriinen Bliittern. Bllithenkniiuel in endstandigen und 
bisweilen darunter einzelnen achselstiindigen zusanunen- 
gesetzten Aehren, welche unten mit wenigen Bliittern ge
stii tzt, oben blattlos sind; uiiinnliche und weibliche Blilthen 
gemengt; Frucbtperigon dreilappig, stiellos, auf dem Riicken 
kleine weiclie stachelartige Fortsiitze tragend.

B esch re ibu n g : Der Halbstrauch liat eine holzige 
Wurzel und am Grunde holzige Stengel, welche sieli rnthen- 
fbrmig verasteln und ij.1— 3 Fuss hoch werden. Stengel, 
Bliitter und Kelche sind durch kleine, dichtliegende Schtilfern 
bedeckt und erhalten dadurch eine silbergraue Farbę, welche 
besonders auf der Unterfliiche der Bliitter rein ist und nicht 
in’s Griinliclie fiillt. Die gegenstiindigen Bliitter sind gegen 
1— 2 Zoll lang, eiliinglich oder fast lanzettlich, doch fiillt 
ihr breitester Theil immer iiber die Mitte der Blattfliiche 
hinaus. Nach oben zu werden sie kleiner und schmaler. 
Die Bliitter in den rispenartigen zusammengesetzten Bliithen- 
iihren sind schmałlinealisch bis nadelartig; nile Bliitter sind
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stumpf, ganzrandig und kurzstielig. Die Bliithenknaulchen 
sind wie ein Rapskorn in Grosse, die mannlichen Bliifchen 
haben ein 4— bblattriges Perigon und 4— 5 Staubgefiis.se, 
die den Perigonblattern gegeniiber stehen und an ihrem 
Grunde befestigt sind. Die weiblichen sitzenden Bltithen 
wachsen in einen dreilappigen Fruchtkelch aus, der sieli 
durch die an der Rohre zahlreichen, weichen, kleinen, stachel- 
artigen Erhohungen auszeichnet. Die ganze Pflanze fiihrt 
librigens viel Natron.

Y orkom m en: Am Meeresufer der Adria, der Nordsee; 
friiher auch an der Ostsee.

B lu th ezeit: Juli, August.
A b b ild u n g en . T a fe l 888.

A unterer Theil der Pflanze in natiirl. Oros.se; li eine Bliithen- 
rispe, ebenso; C eine brechta lir e, ebenso. 1 mannliche Bliitlie, ver- 
grossert; 2 weibliehe Bliithe, ebenso; 3 Fruchtperigon mit der brecht 
im Liingsschnitt, ebenso; 4, 5, 6 verschiedene Fonnen des Frucht- 
perigons, ebenso.



889. Obione pedunculata Moąuin Tanćlon. 

Stielfruchtige Salzmelde.

Syn. Atriplex pedunculata L. Diotis atriplicoides M. B. 
Halimus pedunculatus Wallroth.

Der vorigen im Ganzen ahnlich aber krautig nnd weifc 
niedriger, zierlich geschliingelt, astig, mit ganzrandigen, 
eirund - spatelformigen, stumpfen, ani Grunde verschnialerten 
Blattern locker besetzt; Frucbtperigon langgestielt, umgekehrt 
dreieckig, ausgerandet zweilappig mit einem Zahnchen 
zwischen den Lappen.

B esch re ibu n g: Das ganze Pflanzchen wird nur einige 
Zoll bis L Fuss hocb, ist aufrecht, bat einen rundlichen, kaum 
kautigen Stengel mul einfache wechselstandige Aeste, welche 
nebst Stengel nnd Blattern haarlos sind mul durch Melil- 
staub ein grunlich.weisses Oolorit besitzen. Audi die Blatter 
stelien wechselstandig nnd haben ungefahr die Grosse unseres 
Garten-Portulaks. Anfangs sieht dieses Pflanzchen wie eine 
gewohnliche A tr ip lex  oder wie ein C henopodium  aus, 
bald aber nacli der Bliithe verliingern sieli die Bluthen- 
rispehen nnd die einzelnen Bluthenstiele so sehr, dass sie 
sieli nacli allen Seiten liin aussperren nnd theilweise zurlick- 
biegen. Die gedriickten Fruchtperigone geben ilberdies noch 
durch ihre 2 zuriickgebogenen Lappen der Pflanze ein eigen- 
thiunliohes Gepriige, so dass sie mit keiner anderen xlrt der 
Chenopodeen verw’echselt werden kann. Durch nahestehenden
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Ausgang kommen Bliitter und Aeste aucli nicht selten gegen- 
stiindig vor.

Y orkom m en: Am Meeresufer der Nord- und Ostsee; 
aueh. an Salinen, so z. B. bei Greifswald, Halle, Stassfurt, 
Hecklingen, Artem, an der Numburg bei Kelbra, bei Magde
burg u. s. w.

A b b ild u n g en . T a fe l 889.
A Bltithenzweig in liaturl. Grosse; B Pflanze mit Friichten in 

naturl. Grosse. 1 Bliithenzweig bei Lupenvergrosserung; 2 mannliche 
Bliłtlie, starker vergrossert; 3 Staubblatter, ebenso; 4  weibliche Bliitlie, 
aufgesclmitten, ebenso; 5 dieselbe ungeoftiiet mit dem Stiel.



890. A trip lexJ) hortense L.
Gartenmelde.

Der Stengel erhebt sieli aus jahriger Wurzel sehr kraftig 
bis zu einer Hohe von 2 Metern. Untere Bliitter gross, 
dreieckig-herzformig, buchtig gezahnt, beiderseits gleichfarbig, 
grtin, blattroth oder blutroth, glanzlos; obere Bliitter lanzett- 
lich, ganzrandig; Fruchtperigon rundlich- eifomiig, kurz zu- 
gespitzt, netzaderig, ganzrandig.

B esch re ibu n g : Der Stengel steht aufrecht empor, wird 
3— 6 Fuss liocb, ist stumpfeckig, hat abstehende, doch auf
recht gerichtete Aeste und die ganze Pflanze bildefc sonach, 
weil sie sieli schon unten verastelt, eine kleine Pyramide, 
dereń Stengel und Aeste sieli in Bliithenrispen endigen. Die 
gestielten Bliitter messen 3— 5 Zoll Lange und sind an der 
Basis 2— 4 Zoll breit, vorn sturnpf, am Rande ausgeschweift 
gezahnt, am Grunde herz-pfeilfórmig oder herz-spiessformig. 
Ihre Flachen sind schwach bestaubt, beide Flachen sind in 
Farbung fast gleich, entweder liellgriin oder weinroth. Aeste 
und Bliitter stehen abwechselnd und nur in den obersten 
Blattwinkeln bemerkt man Bluthentriiubchen. Die ansehn- 
liche, blattlose Bltithenrispe besteht aus vielen von der 
Spinpel auslaufenden Aesten, welche wiederum kleine ab-

1) Yergl. Ascherson’s Revision der Gattung in der botanischen 
Zeitung 1874, Spalte 246 und 247.





wechselnd stehende Blilthenzweige besitzen. Die Bliithchen 
sind sehr klein, dagegen erreichen die Fruchtperigone die 
Grosse einer Hellerlinse, sie werden bis 10 Mm. gross uud 
sind ziemlich rund. Die weiblichen Bluthen sind tief-zwei- 
theilig, fast zweibliittrig und schliessen eine senkrecht stehende 
Frucht ein; die Zwitterbliithen sind 3— 5theilig und enthalten 
eine wagrecht stehende Frucht. Indem die Bliithchen nur 
sehr kurzstielig sind und diese Stielchen sich spliter nicht 
weiter verlangern, hangen die Fruchtperigone fast stiełlos 
an der Bli!thenverzweigung herab. Die Frilchtchen der Zwitter 
sind schwarz, kalii und im Durchmesser so gross wie ein 
Riibsenkorn, die der weiblichen Bluthen sind ledergelb, 
doppelt grosser und platter gedriickt.

Vorkom m en: Wild in Russland, Lappland, Finland, 
der Tatarei. Im Gebiet nur angebaut, theils ais Gemiise- 
pflanze, theils namentlich in den hellrothen und blutrothen 
Formen, ais Zierpflanze in Garten, aber hie und da auf 
Culturłand, auf Erdhaufen und in den Kiesbetten der Fltisse 
verwildernd. So z. B. lindet sich die blutrothe Abanderung 
nicht selten auf Ufergeroll der Saale bei Jena, Rudolstadt 
und an anderen Orten.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Gartenmelde ist ais Geiuusepflanze 

bekannt, hat aber nur untergeordneten Werth, wurde jedoch 
schon von den Alten ais Gemlise benutzt und von Dioscorides 
A traph ax is  genannt. H erba A tr ip lic is  galt ais kiihlendes 
und erweichendes Mittel, dagegen haben die Samen (Sem ina 
A tr ip lic is )  etwas emetische und purgirende Kraft. Jetzt 
sind beide ausser Gebrauch.



A bb ildu n gen . T a fe l 890.

A unteres Blatt in natiirlicher Grosse; B bliihender Gipfel des 
Stengels, desgleichen; 1 Bluthensehweif, ebenso; 2 ein einzelner Knauel 
desselben, vergr8ssert; 3 eine mannliche Bliithe, ebenso; 4 eine weib- 
liche Bliithe, desgleichen; 5 fi-uehttragender Bluthensehweif, natuii. 
Grosse; 6 ein Bluthenkniiulchen, vergrossert; 7 Fruchtperigon geoffnet, 
ebenso; 8 dasselbe ungeofihet. ebenso; 9 Frucht einer gynandrischen 
Bliithe, natiirl. Grosse; 10 desgleichen einer weiblichen Bliithe, ebenso; 
11 ein weibliches Friichtchen, yergrossert.





891. Atriplex nitens Rebentisch.

Gl&nzencle Melcle.

Syn. Atriplex acuminata Waldst. Kit.
Diese schone Melde ist der vorigen niclit unahnlich, 

nnterscheidet sich aber von ihr sofort durch die dunkle 
Farbę nnd den starken Glanz der Blattscheide, wiihrend die 
Riickseite der Bliithen bellgrun-silberfarbig ist. Bliitter herz- 
formig-dreieckig, buchtig geziihnt-gelappt, obere ans drei- 
eckiger, buchtig gezahnter Basis lang zugespitzt mit ganz- 
randiger Spitze; Fruchtperigon eifórmig, zugespitzt, netz- 
aderig, ganzrandig, bis zum Grando getheilt.

B esch re ibu n g : 'Diese der Gartenmelde am nachsten 
verwandte Species wird ebenso hoch, ja noch hoher ais sie, 
denn sie treibt einen glatten, griinen und gestreiften Stengel, 
welcher zuweilen bis 5 Fuss in die Hbhe wachst, gewohn- 
licli. aber 4 Fnss hoch ist. Audi hat sie mit der Garten
melde die polygamischen, d. h. theils weiblichen, theils 
zwitterigen Bliithen gemein, wiihrend die iibrigen Species 
von A tr ip le x  monocisch sind. Ferner sind die Fruchtkelche 
beider Arten bis zum Grunde herab getrennt, glatt, ganz
randig und netzadrig und selbst die unteren Bliitter von 
A. n itens haben mit A. liorten sis  viel Aehnlichkeit, zumal 
sie mehr abgerundet und auf der Unterflache weniger silber- 
grau sind. Sammtliche Bliitter sind buchtig gezahnt und 
selbst bei den obersten ist der zweite oder dritte Zahn be- 
sonders lang und giebt dem Blatte eine spiessfiirmige Gestalt.



Ihre Unterflache schimmert durch melilige Schtippchen wie 
Silber und ihre grasgrune Oberfliiche gliinzt mehr oder 
weniger starlc. An dem silberartigen Ueberzuge der unteren 
Blattseite und an der selir lang vorgezogenen ganzrandigen 
Spitze der oberen Blatter ist sie von der Gartenmelde ani 
leichtesten zu trennen, obwohl sich auf jedem gutem Lande 
der Silberschimmer mehr oder weniger verliert. Die Zwitter- 
bltithchen tragen selten Friichte, weil ihre Stempel gemein- 
lich verkilminert sind; die Fruchtkełche werden zuletzt bis 
gegen 1ji Zoll gross.

Y orkom m en: An rasigen Abhangen, in Weinbergen, 
auf Schutt, Erdhaufen, Gartenland u. s. w. Sehr zerstreufc 
durch das Gebiet und in manchen Gegenden fehlend; dagegen 
stelienweise haufig, so z. B. in Baden, in Thiiringen bei 
Rudolstadt, Eisleben, an der Unstrut, bei Frankfurt a. d. ()., 
auf dem evangelischen Kirchhof zu Graudenz1) u. s. w.

B liithezeit: Juli, August.

1) Ueber dreifaclie G-estaltung der Friichte dieser und anderer 
Arten der Gattung vorgleiohe die Arbeit von S c lia r lo ck , Botaniselie 
Zeitung 1873, Spalte 317- 319.

A b b ild u n g . T a fe l 891.
A bliihendes Stengelende in natiirl. Grosse, B Fruchtzweig, ebenso; 

1 u. 2 der reifende Fruchtkelek in natiirl. Grosse und vergrossert; 
3 Frucht im Liingssclinitt, yergrossert; 4 die Fruclit mit zuruck- 
geschlagenem Perigon, ebenso.
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892. Atriplex litorale L.

Kttstemnelde.

Ans jahriger Wurzel entspringt ein aufrechter, meist 
sehr astiger Stengel mit aufgerichteten Aesten. Blatter 
lineal-lanzettlich oder linealisch, scharf gezahnt oder ganz- 
randig; Fruchtperigon rauten-eifórmig, gezahnt; Aehren steif.

B esch reibu n g: Der Stengel ist aufrecht gerichtet, 
gleicht mit semen aufrecht stehenden Zweigen dem Wuchse 
einer italienischen Pappel, wird in der Bliithezeit schon iiber 
1 Fuss hoch, spater, durch die sehr verlangerten Bliithen- 
ahren, bis 2 J/2 Fuss hoch and hoher. Er ist vollig kahl 
und stark gerieft. Die Blatter sind theils linien-lanzettlich, 
theils aber auch vollig lineal und es giebt Exemplare, dereń 
Bliitter einzelne Ziihnchen haben, wiihrend die meisten vollig 
ganzrandig sind. Die ersten bilden die Yarietat A. marina. 
Die Blatter werden 2 Zoll lang und dariiber, aber nur 
4— 8 Mm. breit; sie sind oben, wo sie die Bliithenknauel 
und die obersten Bllithenaste stiitzen, nur 2— 4 Mm. breit 
und ofters noch iiber 1 Zoll lang. Ihr Parenchym ist fleischig, 
beide Blattflachen haben eine ziemlich gleiche Farbę, am 
Grunde verlauft das Blatt in einen kurzeń Blattstiel, die 
Spitze des Blattes gelit ofters in eine Stachelspitze, oft auch 
nur in ein kleines, fłeischiges Spitzchen aus. Die Bliithen- 
ahren sind anfangs nicht oder nicht viel iiber 1 Zoll lang 
und die Knauelchen, von der Grbsse eines Wickenkorns, 
stehen dicht beisammen; spater aber streckt sich die Spindel,

Piorą IX. 14



die Endahre wird Uber 1 Fuss lang, die Astiihren werden 
ili — 3/4 Fuss lang und die Fruchtknauelchen kommen weit- 
laufig zu stehen. Die untersten Knauel der Aehren sind 
gewohnlich durch lineale Bliitter gestiitzt, die Endahre hat 
dereń immer; die Fruehtknaulchen erreichen die Grrosse einer 
Eierbohne.

Yorkoinm en: Meeresufer der Nordsee, Ostsee und der 
Adria.

B liith eze it: Juli, August.
Forrnen: Bliitter buchtiggezahnt. Syn. Atriplex marina 

Detharding. A. litorale [i. serrata Smith. Abbildung in 
Sturm’s Flora, Heft 80, Tafel 1.

A bb ild u n gen . T a fe l 892.
A Bliithenzweig in natiiil. Grosse; B Frucbtzweig, desgleichen. 

1 mamiliche und weibliche Bliithe, vergrossert; 2 mannliche Bliitlie, 
geofthet, ebenso; 3 weibliche Bliithen, eljenso; 4 “ '> u. 5 rautenformige, 
am Ramie geziihnte, 6»'> geschnabelte und ganzrandige Fruchtperigone, 
natlirl. Gi-osse und vergrossert; 7al> Same, ebenso.





893. Atriplex calotheca Ilafn. 

Schónfriichtige Melde.

Syn. Atriplex hastatum Koch und anderer Autoren und 
Linne zum Theil. A. laciniatum L., Flora suecica, nicht 
Species plantarum.

Untere Bliitter fast dreieckig-pfeilformig, buchtig-spitz- 
lappig; obere spiess-lanzettformig; die obersten ganzrandig; 
Fruchtperigon herzformig-dreieckig, eingeschnitten gezahnt 
mit pfriemlich zugespitzten Zalinen.

B esch re ibu n g: Diese Species stimmt hinsichtlich ihres 
Wuchses, ihrer Hohe und ihrer Bliithezeit mit A. hastatum  L. 
ganz iiberein, indessen ist sie in allen Theilen kriiftiger. Ihre 
Bliitter bilden, dem Umrisse nach, ein Dreieck, werden aber 
durch die langen Zipfel an der Basis der Blattfłache spiess- 
formig und ihr Rand hat langere oder kiirzere, stets aber 
sehr deutlich ins Auge fallende Ziilme, welche aufwtirts ge- 
richtet sind, ungleiche Liinge haben und durch buchtige Aus- 
randung entstehen. Alle Aeste stehen vom Stengel ab, die 
untersten spreizen sieli aber wagrecht aus. Ausgezeiclmet 
ist diese Species durch die formlich herzfbrmigen, 11 Mm. 
langen und ebenso breiten, tiefbuchtigen Perigonal-Frucht- 
lappen, dereń Ziihne 3 Mm. lang und langer, doch sehr 
schmal sind. Dadurch ist sie von A. hastatum  L. sehr 
leicht zu unterscheiden. Manche ziehen beide Species zu 
einer einzigen zusammen, indessen ist der Habitus beider



zur Fruchtzeit sehr unahnlich und darum dttrfte A. ca lo - 
theca  Rafn. wohl fur eine besondere Species gelten.

Y orkom m en: Sehr selten. An der Meereskiiste, auf 
Scliutt, an Wegen u. s. w. A 11 der Kiiste von Ponunern, 
Rtigen, Konigsberg, Meinel, Danzig, auf der Kurischen 
Nehrung; hie und da weiter im Binnenlande verschleppt und 
unbestandig; so bei Frankfurt a. d. O.

B lu th eze it: Juli, August.
Abbildungen. Tafel 89A.

A bliiliendes Stengelende in natiirl. Grosse; C frucktendes Stengel
ende, ebenso. 1 Bliithe, Lupenvergrosserung; 2 Fruchtperigon, ebenso; 
d dasselbe olme Klappe, ebenso; 4 fracht mit dem zuruckgeklappten 
Perigon, ebenso.





Breitblattrige Melde.

Syn. Atriplex latifolium Wahlenberg. A.patulum Smith. 
A. hastatum Pollich.

Stengel aus jahriger Wurzel stark yerastelt mit aus- 
gebreiteten Aesten. Untere Blatter opponirt, dreieckig, spiess- 
fbrmig, buchtig gezahnt, die oberen wechselstandig, lanzett- 
lich-spiessformig, die ober,sten lanzettlich, ganzrandig, alle 
gleichfarbig; Fruchtperigon dreieckig, ganzrandig oder ge- 
zalmelt.

B esch re ibu n g: Die.se Meldenart ist ein Sommergewaclis 
und bliiht einen Monat spater ais A. an g u stifo lia  Sm. 
gemeinlich erst von der Mitte des August, bis zur Mitte 
des September. Der Stengel ist sehr astig, gefurcht, griin 
glanzend, oberhalb der Ausgange der Aeste bei kraftigen 
Exemplaren purpurroth und erreicht eine Hohe von 1 ’i2 bis 
3 Fuss. Die Bliitter sind unten langgestielt, dreieckig, an 
der Basis gerade abgeschnitten, durcli einen grossen gerade 
abstebenden Zahn spiessforinig, ani liande grober oder feiner 
gezahnt, lieiderseits grasgrUn. Nacli oben arn Stengel fangen 
die Blatter an wechselsweise zu stehen, lraben kiirzere Stiele, 
kleinere Ziiline, liinglicliere Unirisse und werden ganz oben 
fast sitzend, ganzrandig und lanzettformig. Die beblatterten 
Bliithenahren finden sich an der Spitze des Haupt,stengels, 
der Aeste und der Zweige. Die Bluthen sind bestaubt, weib- 
liclie und mannliche an einer und derselben Aehre gemengt.



Die mannlichen Bliitlien liaben gemeinlich 5 Staubgefasse, 
die Kelchlappen der Friiclite sind dreieckig, mehr oder 
weniger gezahnelt. Die grossen, fast schneckenformigen 
Samen sind fein punktirt.

Vorkom m en: Auf Culturland, an Wegen, aul Erd- 
haufen, am Meeresstrand u. s. w. Durch das ganze Gebiet 
haufig.

B 1 ii t h e z e i t : Juni — August.
A nw endung: Man kann sie ais Gemiise gebrauchen 

und wie A., h orten sis  bereiten. Das Kraut ist kiihlend 
und erweichend, die Samen sind emetiseh-pnrgirend.

Form  en :1) /?. microcarpa Koch: Fruchtperigon kauni 
grbsser ais die Frucht und gewolbt. Syn. A. microspermum 
W. K. A. ruderale Wallroth. Abbildung in SturnTs Flora, 
Heft 79, Tafel 8.

y. salinum Koch: Pflanze schiilferig gran. A. patulum 
Var. salinum Wallroth. A. oppositifolium DC. A. Sackii 
Rostkovius. Bei Sturm sind aber die beiden letztgenannten 
Pflanzen ais verschieden abgebildet (Heft 79, Tafel 9 und 10) 
und beschrieben worden.

1) Vergl. A sch erson , liotanische Zeitung 1874, Spalte 247.
A bbiltlungen . T a fe l 894.

A unterer Stengeltheil in naturl. Grbsse; 11 oberer Stengelthoil, 
ebenso. 1 Frachtithre in naturl. Grosse; 2 Fruchtiilire der Varietśit 
sa linum , ebenso; 3 u. 4 milnnliche Bluthen, vergrossert; 5 Frucht
perigon, desgleichen; 0 u. 7 Friichtchen von yerschiedencn Seiten, 
clesgleichen.





L angblślttrige Melde.

Syn. Atriplex tataricum Sclir.
Der vorigen ahnlich. Stengel und Aeste aufreclit; untere 

Bliitter ei-lanzettfórmig, buchtig gezahnt, fast spiessformig, 
obere lanzettlich, ganzrandig; Fruchtperigon eiformig, fast 
rautenfórmig, ganzrandig, bis zum Grunde getheilt; Fruclit- 
iihren locker, an der Spitze iiberhangend.

B esch re ibu n g: Diese Species, welche in der Mitte 
zwischen A. patulum  Var. a n g u stifo lia  und A. lito ra le  
steht, wird, je nach der Fettigkeit des Bodens, 1— 3 Fuss 
hoch und findet sich inmier mit Mehlschttlfem bestreut, 
welche Stengel und Blatttheile und ebenso auch die Frucht- 
perigone bedecken und deshalb der Pflanze eine graugrune 
Farbung verleihen. Der Stengel ist eckig und steht aufreclit, 
seine Aeste sperren sich nicht, wie bei A. patulum , wag- 
recht aus, sondern sie biegen sich nach spitzwinkeligem 
Ausgange aufreclit empor und stehen wechselsweise ani 
Stengel. Die Bliitter sind unten am Stengel undeutlich ge- 
zahnt, mehr oder weniger deutlich spiessformig, bald liing- 
lich, bald langlich-lanzettlich, die oberen aber vollig ganz
randig und lanzettlich, zuletzt sogar linienformig. Ihre 
Oberflache ist gelblichgrun, die Unterflache durch Schiilfern 
ganz grauweiss. Sie stehen abwechselnd am Stengel, sind 
2— 3 Zoll lang und 1 Zoll breit, an der Basis keilformig 
und gestielt, an der Spitze stumpf, doch geht der Mittelnerv



ais kleines, durclischeinendes Spitzchen Liber die Blattflache 
hinaus. Der Blattstiel der untersten Blatter misst kaum 
V2 Zoll, nach oben zu wird er immer kiirzer und die obersten 
Blatter sitzen vollig. Der Gipfel des Stengełs und der Aeste 
geht in einen traubenfórmigen Bliithenstand ans, ist anfangs 
niekend und steht zuletzt aufrecht. Audi in den obersten 
Blattwinkeln entspringen kleine Bliithentranben. Die Bltithen 
sind klein, die Fruclitperigone stehen in armbliithigen ge- 
trennten Wirteln, welche unten wenigstens von einem Blatt- 
chen gestutzt werden. Die Fruchtperigone lcommen bei iirm- 
lichen Exemplaren zuweilen mit kleinen Zahncben vor.

Yorkom m en: An Wegen, auf Feldern, an trodmen 
Orten, selten. Auf der Rheinflache von Basel bis Coblenz; 
Provinz Sachsen; Konigreich Sadisen; Bolnnen; Mahren.

B liith ezeit: Juli, August.
Form  en: Eine schmalblattrige Form ist A. campestris 

Kodr. Abbildung in Sturms Flora, Heft 79, Tafel 4.
A bb ild u n gen . T a fe l 895.

AB oine kleine Pflanze in natiirl. Grosse; C Basalblatt, ebenso. 
1 Blattstiickchen, Lupenrergrosserung; 2 Spitze einer Aehre, ebenso; 
3 Perigon mit Frucht, ebenso; 4 Frucht ohne Perigon, ebenso; 5 u. 6 
Same natiirl. Grosse und yergrossert.





Sparrige Melde.

Syn. Atriplex angustifolium Smith. A. hastatum Scliku.hr.
Im Habitus dem A. hastatum  L. sehr ahnlich. Untere 

Blatter spiess-rautenformig, obere lanzettlich, oberste lineal- 
lanzettlich, alle anfangs mehlig bestaubt, zuletzt aber beider- 
seits grUn; Fruchtahren steif; Fruchtperigon dreieckig, am 
Grandę spiessformig.

B esch reibu n g: Der 1 ].2— 3 Fuss hohe Stengel ist 
griin, gerieft, kalii, in der Jugend mehlig bestaubt uiid ninimt 
nach dem besonderen Standorte verschiedene Lagę und Ent- 
wickelung seiner Aeste an. Auf dem Acker, im Getreide 
Versteckt, liegt er oder ist aufsteigend und seine Aeste 
sperren; auf schattig gelegenen fetten Stellen steigt er auf- 
recht empor, ist sehr massig und sendet eine Menge ab- 
stehender Aeste aus, an sonnigen W eg- und Zaunstellen aber 
ist der Stengel sehr steif, seine Aeste stehen aufrecht empor 
und sind fast ruthenformig zu nennen. Auch die Blatter 
haben verschiedene Grosse und Gestalt, jenachdem der Boden 
mehr oder minder geil ist. Unten stehen sie gemeinlich 
sehr ab, sind gestielt, an der Basis spiessformig, an der 
Spitze ziemlich oder vollig ganzrandig, werden mit dem 
Stiele 2— 3 Zoll und darilber lang. Weiter oben stehen sie 
weniger ab, sind lanzettformig, hin und wieder an einer oder 
an beiden Seiten spiessformig, kurz gestielt und messen im
Ganzen 1— 11/.2 Zoll oder no di weniger. An der Spitze sind
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die Blatter dagegen linienlanzettfónnig bis liiiienfórmig, 
sitzend, mehr oder weniger bestiiubt, 1 Zoll bis wenige 
Millimeter kurz, vollig ganzrandig und aufwartssteliond. Au 
der Spitze des Stengels, der Aeste, Aestchen und Zweige 
befinden siclr die beblatterten Bllithenahrchen mit bestaubten 
Perigonen. Die mannlichen Bluthclien liaben ein 4— 5thei- 
liges Perigon und besitzen 4— 5 den Perigonzipfeln gegen- 
iiberstehende Staubgefasse. Die weiblichen Bliithchen haben 
dagegen nur ein zweitheiliges Perigon mit einem 2narbigen 
Fruchtknoten. Das Perigon der letzten wachst mit der Frucht 
und hiillt sie ein, hat aber nicht immer Zahne, ist oftmals 
vollkommen ganzrandig, zuweilen weichstachelig.

Y orkom m en: Auf Culturland, Erdhaufen, Schutt, ari 
Wegen und Dungerplatzen. Durcli das ganze Gebiet gemein.

B liitliezeit: Juli, August.

A nw endung: Das Kraut kann ais Gemiise genossen 
werden. Ais Unkraut wird die Pfianze nur selten lastig.

F orm en: (i. microcarpa Koch: Fruchtperigon kaum 
grosser ais die Frucht. Syn. A. erecta Smith. Abbildung 
in Sturms Flora, Heft 79, Tafel *3.

A b b ild u n g en . T a fe l 896.
A Wurzel in natiirlicher Grosse; B oberer Stengeltheil, ebenso; 

C Fruclitzweig, ebenso. 1 Bluthenlmauelchen mit einer mannlichen 
und zwei weiblichen Bliithen bei Lupenvergr8sserung; 2 mannliche 
Bliithe, von oben, ebenso; 3 weibliche Bliithe von der Seite, ebenso; 
4 Staubblatt, ebenso; 5 Carpell, ebenso; 6 Fruchtperigon, ebenso; 
7 glattes Fruchtperigon, ebenso; 8 dasselbe geofthet, ebenso; 9 u. 10 
Same, geofthet; 11 derselbe im Liingsschnitt, ebenso.



A nm erkung: An der Ostseektiste, auf Rftgen, Usedom 
u. s. w. findet sieli eine Form mit gestielten oberen Blattern, 
beblatterten Aehren, l)reit rhombischen, spitzen, bis zur Mitte 
yerwachsenen, am Rand gezahnelten Fruchtperigonen. Sie 
ist dem A. cal ot heca Fr. etwas ahnlich und ist miter- 
schieden worden unter dem Namen: A. Babingtoni Woods.



Ilosenmelcle.

Syn. Atriplex alba Scopoli.
Aus jahriger Wurzel entspringt ein aufrechter iiber 

fusshoher, sehr astiger Stengel; Blatter dreieckig, bisweilen 
fast spiessfórmig, nach vorn tief buchtig gezahnt, nach dem 
Grunde ganzrandig, die unteren dreieckig-rautenformig, die 
obersten langlich: Aehren nur ain Grunde bebliittert, iibrigens 
nackt; Fruchtperigon rautenformig oder fast dreilappig ge
zahnt; bisweilen fast ganzrandig, vom Grunde bis zur Mitte 
weisslich knorpelig und verwaclisen.

B esch re ib u n g : Die Pflanze ist von der Wurzel an 
mit sperrig abstehenden, zahlreichen Aesten veriistelt und 
bildet eine 1 lj2 Fuss hohe, weit ausgebreitete Staude, dereń 
weissgriines Colorit schon von Weitem auffallt. Der Stengel 
und seine Yerastelung ist etwas riickig, kalii und mit weiss- 
lichen Schiłppchen besetzt. Die Blatter stehen abwechselnd, 
sind unten am Stengel rautenformig, doch so, dass die gegen 
den Stiel gekehrten Seiten ganzrandig, die andern beiden 
an der Spitze liegenden Seiten ungleich-buchtig gezahnt sind. 
Beide Blattflachen und besonders die untere haben eine durch 
weisse Scliiippchen grunweisse Farbung. Die Blattbasis ver- 
liiuft sich in einen kurzeń Stiel. Die oberen Blatter weichen 
insofern ab, ais ihre Form sich mehr in die Liinge zieht 
und ihre Basis umnittelbar ani Stengel sitzt. Die kurzeń 
Bliithenahrchen befinden sich fast alle in den Winkeln der 
oberen Blatter und bestehen nur aus wenigen Bluthen. Die
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Fruchtkelche sind fast dreieckig, an der Basis gezahnt, an 
der Spitze ganzrandig, auf der Flachę netzaderig, bis zur 
Halfte herauf verwachsen. Sie ist besonders durch die Ver- 
wachsnng der Kelchklappen der A. la c in ia ta  L. am nachsten 
verwandt, doch durch die niemals spiess-rautenformigen Kelch- 
lappen und niemals spiess-rautenformigen Blatter bald zu 
unterscheiden. Die Anzahl der weisslichen Blattschtippchen 
wechselt indessen nach dem Standort, so dass sie bald weisser, 
bald griinlicher auftritt.

Y orkom m en : Auf Schutt, Composthaufen, an Wegen 
und auf salzigem Boden, auf letztem am gemeinsten, nicht 
iiberall in Deutschland, z. B. nicht in Wtfrtemberg, tiber- 
haupt fast nur im ostlichen Tlieile Deutschlands, doch auch 
am Rhein bei Worms und Mainz und in Westphalen vor- 
kommend. In Thtiringen besonders in der Unstrutebene von 
Arterii bis Frankenhausen, bei Sondershausen, Erfurt und 
Jena.

B liith ezeit: Juli, August.
A b b ild u n g en . Tafe l  897.

A obcrer Theil der Pflanze in nat. Grosse; B Fruchtzweig, ebenso; 
O Aststuclc mit Fruchtperigon und Blatt, ebenso. 1 Bliithengruppe 
bei Lupenvergrosserung; ‘2 Fruchtperigon, ebenso; 8 Same, naturl. 
Grosse und vergrOssert.

An m er kung: Hie und da im Gebiet findet sich die 
aus Asien eingeschleppte tatarische Melde: Atrvplex tatari- 
cum L. verwildert, besonders auf Erdhaufen, Schutthaufen, 
an Wegen u. s. w., so z. B. in Oesterreich, Mahren, bei 
Warnemtinde, Ratibor, Stettin, Konigsberg, bei Wurzburg 
und an anderen Orten.



Lappige Melde.

Syn .') Atriplex sinuata Hoffmann. A. arenarium Woods.
Untere Bliitter ei-spiessformig, stumpf, buclitig geziilmt, 

bisweilen fąst dreilappig, obere lanzettlich-spiessformig; miinn- 
liche Bluthen in endstandiger dicht gedrangter Aehre, die 
weiblicheu einzeln oder in geringer Anzahl in den Blatt- 
achseln; Fruchtperigon rhombisch-spiessfbrniig, geziihnt.

B esch reibn n g: Diese Pflanze bildet gewohnlich einen 
umfangreichen Buscli, indem sieli ihre untersten Aeste oft 
fast liegend ausbreiten und ihre Verastelung weiter oben 
sich vom Hauptstengel etwas sperrig entfernt. Indessen 
kommt es doch auf Boden und Standort an, ob sie sieli 
uppiger oder nur diirftiger entwickelt. Anfangs ist die ganze 
Pflanze, namlich Stengel- und Blattwerk dicht mit weissen 
Schulfern lielegt, dalier grauweiss; spater aber fallen die 
Schulfern von den Stengelorganen ab, sie werden gelbgrtin- 
licb und nian bemerkt nun deutlicli die Furchen des hin- und 
liergebogenen Ilauptstengels. Die ganze Pflanze erreiclit 
1— 2 Fuss Holie, ihre Bliitter niessen bis 4 Zoll Liinge und 
sind in der Nahe der Basis fast oder ganz ebenso breit. 
Sie sind lang gestielt und fast bis zu den endstandigen 
Bluthenrispen hinauf tiefbuchtig, an der Basis keilformig, 
vorn aber spitz oder stumpf. Sie haben besonders in der

1) Zur Synonymie dieser Art vergl. A su li er son, Botan. Zeitung 
1874, Spalte 247.
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Zeit nach der Bltithe einen schimmerartigen Głanz, durch 
welchen yorziiglich die Unterflache etwas Silberartiges 
erhalt. Die Bltithenrispen kommen zwar auch in den 
Winkeln der obersten Blatter hervor, aber dereń sind irnmer 
nur wenige und die bei weitern zahlreichsten Bliithen stehen 
in einer Endrispe, die aus mehren Trauben zusammen- 
gesetzt ist und an welchen sieli bloss beim Ausgange aus 
der Hauptspindel ein stlitzendes Blattchen befłndet. Im 
Uebrigen sind sie ganzlich blattlos. Die Zwitterbliithchen 
sieht man an diesen traubenartigen Bliithenzweigen knaul- 
formig, die weiblichen Bliithen sind gestielt, ihre beiden 
Klappen sind bis zur Hiilfte hinauf verwachsen und eben 
bis dahin knorpelig. Ais Fruchtklappen findet man sie ver- 
schieden: theils ganzrandig, theils gezałmt und zuweilen ist 
die Spitze derselben in die Lange gezogen; immer sind sie 
aber fast dreilappig und die beiden Seitenlappen sind ab- 
gestutzt. Auf ihrer Flachę bemerkt man 3 Nerven.

Y orkom m en: Am Strand der Nordsee-Inseln und der 
Westktiste von Schleswig und Holstein.

B ltithe zeit: August, September.
A bb ild u n gen . T a fe l 898.

A Stengelstiiek mit Blatt und achselstandiger Fruchttraube, 
natiirl. Grbsse; B oberer Theil der Pflanze, ebenso. 1 Fruchtahre, 
ebenso; 2 Bliithenschweif, ebenso; 3 geoftnete Bltithe, vergri)ssert; 
3a Staubgefass, vergr8ssert; 4 Perigon, ebenso; 5 gesehlossene Bliithe, 
ebenso; 6, 7, 8 verschiedene Formen des Fruehtperigons, natiirl. Grdsse 
und vergrossert.



899. Schoberia maritima C. A. Meyer.

Salz - (j&nsefuss.

Syn. Chenopodium maritimum L. Suaeda clienopodio- 
ides Pallas. Salsola maritima M. B. Chenopodina maritima 
Moąuin Tandon.

Aus jahriger Wurzel entspringt ein zarter, kahler, aus- 
gebreiteter, iistiger, locker beblatterter Stengel. Bliitter lialb- 
cylindriscli, spitz; Bliitlien in den Blattachseln in dreiziihligen 
Gruppen; Perigonabschnitte gekieit; Samen fein punktirt.

B eschreibung: Die Wurzel diinn-spindelig, liin- und 
hergebogen oder gerade, mit kurzeń Seitenasten und Wurzel- 
fasern. Die ganze Pflanze kalii, saftig, griin, haufig mehr 
oder weniger roth angelaufen. Der Stengel ungefahr spannen- 
lang bis 1 Fuss hoch, ganz aufrecht, oder am Grunde oder 
zur Halfte niederliegend, mit der Spitze und seinen Seiten
asten aufsteigend, welclie Aeste bald ilber der Basis be- 
ginnend meist viel kiirzer ais der Stengel bleiben, zuweileu 
aber doch sieli verlangern und ihm an Liinge gleichkonnnen; 
librigens sind Stengel und Zweige rund und selwach eckig. 
Die Bliitter sind fleischig, halbrund, oben mit flacher Itinne, 
oben spitz, unten etwas schmaler, aber mit breiterer Basis 
ansitzend, bis ®/4 Zoll am Stengel lang, nach den Spitzen 
hin allmahlig kiirzer, aber stets etwas langer ais die in ilirer 
Aclisel sitzenden Blumen; diese erscheinen in allen Blatt- 
winkeln der Zweige und des obern Stengels, zu 3— 5 diclit 
gedriingt beisammensitzend und von sehr kleinen weiss-





hautigeu breit-eiformigen spitzen Deckblattchen nnterstiitzt. 
Das Perigon stumpf - fiinfeckig - kugelig, 5theilig, die Theile 
eiformig, stumpf, aussen convex, innen concav. Die Staub- 
geflisse mit kurzeń weissen Staubfaden; die Staubbeutel gelb, 
zweifacherig, die Facher fast getrennt neben einander liegend, 
elliptiseh, an beiden Enden stumpf. Das Pistill klein, grtin, 
an der Spitze gewohnlicli roth gefarbt, mit 2 ganz kurzeń 
von einander stehenden Griffeln. Die Fruchthulle lrautig, 
mnschlossen von dem unveranderten, nur etwas grosser ge- 
wordenen Koleli, innen enthaltend einen rundlichen platt- 
gedriickten schwarzen, glanzenden, anfangs braunen, unter 
starker Yergrosserung sehr fein punktirten wagrecht liegenden 
Sainen.

Y orkom m en: Am Meeresstrand, sowohl an den nord- 
lichen Kiisten ais an der Adria, im Binnenland an Salinen 
und an salzigen Orten.

B 1 u t h e z e i t : August, S eptember.
Abbildungen. Tafel 899.

AB die Pflanze in naturl. Grosse. 1 Bliithe bei Lupenvergrosse- 
rung; ‘2 Staubblatt, ebenso; 3 Carpell, ebenso; 4 Fruchtperigon, ebenso ; 
5 Same in naturl. Grbsse; 6 derselbe bei Lupenvergrossenmg.

A nm erkung: Bei Triest kommt ausser dieser noch die 
strauchige Art: Schoberia fruticosa C. A. Meyer vor. Sie 
besitzt glatte glanzende Samen und dreispaltige Staubwege. 
Auf der Insel Cłierso findet sich auch der Hundskohl:
Theligonwn Cynocrcimbe L.
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900. Salsola Kali L.
Salzkraut.

Syn. Kali Tragus Scopoli.

Aus jahriger Wurzeł entspringt ein saftiger, sehr astiger, 
etwa fusshoher Stengel, der, wie die Bliitter, mit dicken, 
kurzeń Harchen besetzt ist; Aeste abstehend; Bliitter cylin- 
drisch- pfriemlich, wechselstiindig, ileischig, abstehend, am 
Ende dornig; Bltithen mit zwei Deckbliittern, einzeln in den 
Blattachseln; Fruchtperigon knorpelig, neiwenlos; Abschnitte 
so lang wie die ruiidJichen, sternformig ausgebreiteten Fltigel.

B esehreibung: Diese Pfianze gewinnt, hinsichtlich des 
mehr oder weniger gttnstigen Standorts, ein kraftigeres oder 
kUmmerlicheres Ansehn, eine betriichtliche oder nur unbedeu- 
tendere Hohe, einen grosseren oder kleineren Umfang. Am 
Meere wird der rundliche, fleiscbige Stengel 1 V2 Puss hoch, 
steht aufrecht oder ist aufsteigend, bildet durch seine zahl- 
reichen und langen Aeste, die abstehen und sieli wieder in 
viele Zweige zertheilen, einen Busch von ziemlichem Umfange. 
Seine Blatter sind bis 1 '/a Zoll lang, oberhalb gegen die 
Basis zu flach, unterhalb abgerundet, mit einem helleren 
Mittelnerven begabt, der sich in den Stengel hineinzieht. 
Oben an der Spitze sind sie fast stielrund und gehen in 
einen gelblichen Dorn aus. Sie sind dunkelgrun und fleischig 
und ebenso wie der anfangs dunkelgriine, dann hellgrtine, 
oft rbthliche Stengel reichlicher oder sparsamer mit kleinen,
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dicklichen. Borstenharchen bekleidet. An weniger salzreichen 
Stellen bekommt die Pflanze ein melir blauiich.es Colorit, 
wird auch nicht so lang und streckt sieli oft auf dem Boden 
hin, was selten an der Ktiste vorkommt. Ueberhaupt hat 
sie, wiihrend ihrer Yegetation, zu verschiedenen Zeiten eine 
verschiedene Gestalt: in der Jugend, vor der Bliithe, stehen 
die Blatter an den Spitzen der Zweige dicht beisammen; in 
der Bliithe treten in den Blattwinkeln die ebenfalls an der 
Spitze dornigen Deckblatter hervor und die Pflanze bekommt 
dadurch ein weit stachelartigeres Ansehen; in der Pruchtreife 
sind Stengel und Blatter grunlichgelb geworden und in den 
Blattwinkeln treten nun die Fruchte ais Knoten hervor. 
Auch hat sich die Basis der Blatter durch hautigen Ansatz 
erweitert und die Spitze derselben ist zusammengeschrumpft. 
Besonders merkwiirdig ist hier die Bildung des Fruchtkelchs, 
der freilich auch in der Fruchtzeit an der Pflanze, wegen 
der stehenbleibenden, ihn umschliessenden Deckblatter nur 
an seiner Spitze hervortritt. Die Fliigel des knorpeligen 
Grundes desselben sind namlich jetzt vollig entwickelt, jeder 
Kelchlappen oder jedes Kelchblatt besitzt einen solchen, doch 
sind die 5 Fliigel des Fruchtkelchs nicht von gleicher Lange 
und Breite, denn 2 oder 3 bleiben, mehr oder weniger ver- 
kiimmert, gegen die andern, die sich nierenformig erweitern, 
zuruck. Alle aber breiten sich sternformig aus.

Yorkom m en: Sandige Orte am Meeresstrand; auch hie 
und da im Binnenland auf Sandboden, so z. B. in der Mark, 
in Sachsen, Bohmen, Miihren, Oesterreich, auf der Ithein- 
ebene u. s. w.

B llith eze it: Juli, August.



A bb ild u n gen . T a fe l 900.
A Zweig vor der Bliitlie in natiirl. Grosse; B blflhender Zweig 

desgleichen; C fruchttragender Zweig, ebenso. 1 Bliithe bei Lupen- 
vergr8sserung; 2 dieselbe starker vergr<5ssert; 3 noch starker ver- 
grOssert nach Entfernung der Deokbliitter; 4 abermals starker ver- 
grossert, ohne Perigon; 5 Fruchtperigon mit den Fliigeln, nuissig 
yergrSssert; 6 dasselbe stiirker vergrossert naeli Entfernung zweier 
Fliigel; 7 Same, stark yergrOseert.

A n m erk u ng : Bei Triest kommt ausser dieser Art die 
sehr iilmliclie: Salsola Soda L. vor. Sie besitzt ein liautiges 
Fruchtperigon.



Fam. 28. Urticaceae.
Rhizom jiihrig oder dauernd oder Holzgewachse mit 

echt oder unecht diklinischen Bltithen; Perigon 2— hblatterig 
bisweilen fehlend, stets klein und unscheinbar; Stańbblatter 
in gleiclier Anzahl wie die Perigonblatter und vor dieselben 
gestellt, mit deutlichen Filamenten, zweikammerig, vier- 
facherig, nach innen oder aussen anfspringend; Oarpell 
monocarp mit einfacherigem, einknospigem (selten und nur 
bei exotischen zweifacherigem) Fruchtknoten und einfachem, 
sehr kurzem, zweilappigem Staubweg; Samenknospe basal, 
Heitlieli oder hangend, orthotrop, anatrop oder campylotrop; 
Schliessfrucht einsamig, bisweilen steinbeerenartig, vom blei- 
benden oder auswachsenden, bisweilen fleischig werdenden 
Fruchtperigon oder von einem oder mehren Deckblattern 
eingehtillt oder auf einem gemeinsamen Aachen oder hohlen 
Bllithenboden eingefiigt.

Die Familie ist am meisten zwischen den Tropen ver- 
treten und entsendet nur wenige Formen nach Norden.



Gattungen:

Gatt. 220. Urtica L.
Bliithen ein- oder zweihausig; mannliches Perigon 

4blattrig; Staubbliitter 4, eingerollt, zuletzt zuriickgeschlagen; 
weiblicbes Perigon 2blattrig, bleibend; Pflanze mit Brenn- 
haaren.

Gatt. 221. Parietaria L.
Bliitlien polygamisch, die meisten gynandriscli; Perigon 

stets 4blattrig, die Frucht umhiillend; Pflanzen ohne Brenn- 
haare.

Gatt. 222. Cannabis L.
Zweihausig. Mannliches Perigon 5 theilig; weibliches 

Perigon fehlt; Friiehte einzeln in ein Deckblattchen gehiillt, 
ausserdem paarweis von einem Deckblatt umrollt.

Gatt. 223. Humulus L.
Zweihausig. Mannliches Perigon 5 theilig; Friiehte em- 

zeln von einem Deckblattchen und paarweis von einem 
grosseren Deckblatt gestutzt.

Gatt. 224. Ficus L.
Einhausig. Mannliche und weibliche Bliithen in grosser 

Anzahl im gemeinsamen, hohlen, zuletzt die fleischige Feigen- 
frucht bildenden Bluthenstiel eingeschlossen.

Gatt. 225. Morus L.
Einhausig. Fruchtperigon saftig, zusammenwachsend, 

einen saftigen Fruchtstand, die Maulbeere, bildend; Perigon 
yierblattrig, gamophyll.



ARTEN:

220. Urtica L.

Weib liche Aehren kugelig, gestielt, Pflanze liionoecisch 1.
Weibliche Aehren in lockeren R i s p e n ..................... 2.

1. 901. U. pilulifera L.

2. Bliithen monoecisch; Rispe klirzer ais der Blattstiel:
902. U. urens L.

3. Bliithen dioecisch; Rispe langer ais der Blattstiel:
903. U. dioica L.

221. Parietaria L.

Stengel aufrecht, einfach; Perigon der gynandrischen 
und mannlichen Bliithen zuletzt so lang wie die 
F ilam en te..........................  904. P. erecta M. K.

Stengel ausgebreitet, astig; Perigon der gynandrischen 
und mannlichen Bliithen zuletzt doppelt so lang 
wie die Filamente . . . 905. P. diffusa M. K.

222. Cannabis L.

906. C. sativa L. Hanf. Stengel aufrecht; Blatter 
fingertheilig.

223. Humulus L.

907. H. Lupulus L. H opfen . Stengel schlingend 
Blatter fingerig gelappt.



224. Ficus L.

908. F. Carica L. Feigenbaum . Bliitter herz- 
formig, ungetheilt oder handformig, oberseits rauh, 
riickseits flaumig.

225. Morus L.

909. M. alba L. W eisser M aulbeerbaum . Friichte 
weiss; weibliche Kiitzchen ohngefiiłir so lang wie 
ihr Stiel; Perigon ani Ran.de kahl.

910. M. nigra L. Schw arzer M aulbeerbaum . 
Friichte schwarz; weibliche Kiitzchen weit liinger 
ais der Stiel; Perigon am Rande raulihaarig.







901. Urtica pilulifera L.

Iiómische Nessel.

Stengel aus jahriger Wurzel aufrecht, wenig oder gar 
nicht verastelt; Blatter gegenstiindig, eiformig, die oberen 
liinglich, zugespitzt, eingeschnitten gesiigt; weibliche Aehren 
kugelig, gestielt, einzeln in den Blattachseln; mannliche 
Aehren in denselben Blattachseln in kleinen Trauben.

B esch re ibu n g : Der rundę, gefurchte, Stengel wird 
2—3 Fuss hoch, ist anfangs unverastelt und bleibt aucli 
unverastelt, sobald der Boden nicht kraftig ist; im besseren 
Boden gehen aber gegenstandige Aeste aus, welche in den 
Winkeln der gegenstandigen Blatter entspringen. Im Innem 
ist der Stengel hohl, aussen ist er mit Brennhaaren besetzt, 
unten gemeinlich rothbraun, nach oben zn griin. Die Brenn- 
haare stehen wagrecht ab, doch findet man besonders am 
oberen Ende und an den Knoten zwischen den Brennhaaren 
sehr feine, kleine, weisse, aufrechtstehende Haare, die sich 
auch an den Blatt- und Bluthenstielen zwischen den Brenn
haaren und ani Rande der Blatter ohne dazwischenstehende 
Brennhaare zeigen. Die Blatter sind ohne Stiele 1 1/2 bis
2 !;a Zoll lang und iiber 1— 2 Zoll breit, die Stiele messen
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die Halfte bis zwei Drittel der Blattflache und sind sehr 
dunn, beide Blattflachen haben ausser den Brennliaaren keine 
anderen Haare. Die Nebenbliittchen sind klein, lanzett- 
formig und lang bewimpert. Die mannlichen Bliithen stehen 
auf 1— 3 Zoll langen, etwas astigen Stielen und sitzen in 
kleinen Knaueln, die weiblichen Blilthen sind zu dichten 
Kugeln geballt, welche die Grosse einer kleinen Flintenkugel 
haben, einzeln an etwas liingeren, diinneren Stielchen hangen 
und iiber und iiber mit Brennliaaren bekleidet sind. Auf 
jedem oberen Blattwinkel befindet sieli in der Itegel eine 
mannliche Rispe und eine weibliche Kugel; beide sind kiirzer 
ais die Bliitter. In den unteren Blattwinkeln sieht man nur 
mannliche, in den obersten nur weibliche Bliithen.

Yorkom m en: In Siideuropa heimisch, hie und da ver 
schleppt auf Schutt, in alten Burgen, Garten u. s. w. So 
■/. B. auf Schloss Mansfeld, Windehausen bei Heringen, 
Quedlinburg, mu Ellrich am Harz, aber nicht bei Rudolstadt.

B liith eze it: Juni — Oktober.
A nw endung: Die Friichte, welche die Form der Lein- 

samen haben, nur weit kleiner sind, benutzte man friiher 
unter dem Samen Sem. U rticae  rom anae wegen ihres 
schleimig - bligen Gehaltes in Apotheken. Uebrigens brennt 
der Haarsaft dieser Species weit scharfer ais der von unsern 
gemeinen Brennnesseln. DerSchmerz dauert aber kiirzere Zeit.

F or m en: Bei Schnepfenthal in Thuringen findet sieli 
die in England und den Niederlanden wildwaclisende Urtica 
Dodarti L. eingebiirgert. Sie soli eine ganzrandige Form 
von U. p iln life ra  L. sein, was aber bei dem sehr verschie- 
denen Habitus kaum glaublich scheint.



Abbildungen.
T a fe l 901 I. ABC die Pflanze in natiirl. Grosse. 1 Brennhaare, 

stark vergrossert; 2 mannliche Bliithe, vergrossert; 3 weiblicher 
Bliithenstand, ebenso; 4 weibliehes Perigon, ebenso; 5 Frucht mit 
einem Perigonblatt, ebenso.

T a fe l 901 II. U rtica  D od arti. AB Pflanze in natiirl. Grosse. 
1 Blilthenstiel mit der Hiille aus Deckblattchen, nach Abfall der 
weibliohen Bliithe, vergrossert; 2 weibliohe Bliithe, ebenso; 3 dieselbe 
nach Wegnahme des einen Kelchblattes, um das Niisschen zu sehen; 
4 Niisschen, natiirl. Grosse und vergrossert. Nach Reichenbach.



902. Urtica urens L.
Kleine Nessel.

Die jahrige Pflanze isfc in der Tracht der vorigen ahn- 
lich. Blatter klein, eirund, tief und scharf sagezahnig, weit- 
laufig mit grossen Brennhaaren besetzt, oberseits dunkelgrun 
und glanzend; Bliithen in rispig gestellten Aehren in den 
oberen Blattachseln, monoecisch; Rispen kaum langer ais die 
Blattstiele.

B esch reibu n g: Die gelbweise Wurzel verastelt sieli 
und geht gewohnlicb 3— 4 Zoll, zuweilen aucb tiefer nocli 
in den Boden. Sie treibt einen anfangs einfachen, spater 
yeriistelten, zuweilen auch schon vom Grund an verastelten 
Stengel und letztes geschieht, wenn der Stengel in der Jugend 
abgeschnitten wurde. Gemeinlich erreicht der Stengel eine 
Hohe von — 1 ’/2 Fuss, ist vierkantig, griin, unten niclit
selten rothbraun und hat nach allen Seiten liin wagrecht 
abstehende Brennhaare, zwischen welchen sich wiederum 
doppelt kleinere imd femere, etwas gekrummte gemeine Haare 
befinden. Von der Basis an ist er mit gegenstandigen 
Blattem bekleidet, aus dereń Winkeln die genenstandinen 
Aeste kommen. Alle Blatter sitzen an '/2 —1 Zoll langen, 
rinnigen Stielen, die nur hin und wieder ein Brennliaar, in 
der Jugend aber einen feinen Haariiberzug haben. Die Blatt- 
flache ist 1— 2 Zoll lang und % — 1 Zoll breit. Ihre tiefen, 
spitzen Sagezahne gehen bis zur Basis herab, ihre Oberflache 
ist dunkelgrun, mehr oder weniger dicht mit aufrecht stehen- 
den Brennhaaren besetzt, ihre Unterflache hat hellere Farbę





und nur auf den 5 erhabenen Nerven entfernt stehende Brenn- 
haare, die mitunter hier auch ganz fehlen. Ans jeder Blatt- 
achsel entspringen 2 Bluthenahrclien, an welchen die mann- 
liclien und weiblichen Bliithchen unntereinander stehen. Die 
mannlichen Bliithchen haben einen regelmassigen, Jtheiligen 
Kelcb mit 4 elastisch aufspringenden Staubgefassen, die weib- 
liehen Bliithchen besitzen 2 grosse, dem Fruchtknoten an- 
liegende Kelchblatter, welclie spater die Fracht umgeben, 
zwis cli en ihnen finden sieli noch 2 sehr kleine Kelchblatter. 
Die grosseren Kelchblatter sind mit einzelnen Brennhaaren 
versehen.

Y orkom m en: Auf Culturłand, an Mauern und Hausern, 
auf fruchtbarem Boden und am liebsten bei halber Be- 
schattung. Durcli das ganze Grebiet haufig.

B llith eze it : Juli — September.
A nw endung: Friiher benutzte man H erba et Semen 

U rticae m inoris gleich der grossen Brennnessel. Auch 
der gegenwartige Gebraucli stimmt mit der grossen Brenn
nessel ganz iiberein; nur ais Gespinnstpflanze ist sie nicht 
zu gebrauchen.

Abbildungen. Tafel 902.
AB die Pflanze in naturl. Grosso. 1 Brennhaare, stark ver- 

grSssert; 2 Stengelstiick, vergrossert; 3 Knauelblutheniihre, ebenso; 
3a mannliehe Bluthonknospe, ebenso; 4 dieselbe bluhend, ebenso; 
5 weibliche Bltithenknospe, ebenso; 6 fruchttragende Bliithe, geotfnet, 
ebenso; 7 Niisschen, natiirl. Grosse und vergrossert.



903. Urtica dioica L.
Grrosse Nessel.

Aus dem perennirenden, auslauferartig kriechenden, stark 
verii.stelten Rhizom entspringen zahlreiche, bis meterholie, 
aufrechte Zweige mit grossen am Grand lierzformigen, lang- 
lichen, spitzen, kerbig gesagten, opponirten, dicht mit Brenn- 
liaaren und kurzeń Haaren besetzten, daher graugriinen 
Blattem; Bltithen dioecisch; mannliche Bliitłien in hangenden 
Rispen, ebenso die weiblichen.

B esch re ibu n g: Diese merkwiirdige Pflanze bildet ge- 
meinlich einen Stengel von 2— 4 Fuss Hohe, welcher auf- 
recht steht, in der Regel meht, oder wenig verastelt ist mid 
libera] I mit weissen, krummen Haaren, sowie mit den eigen- 
thiimlichen Brennborsten bekleidet ist. Diese Brennborsten 
bestehen aus einem liohlen, oben mit einem Knopfclien ge- 
scblossenen Cylinder, welcher auf einer zwiebelformigen Basis 
sitzt und von Safte strotzt. Durch leise Beruhrung des 
Haares bricht das Knopfclien ab, der Cylinder entleert sieli 
und kommt der Saft desselben auf die Haut, so verarsacht 
er ein Brennen und ein Rothen derselben, bewirkt unter 
Umstanden sogar Blasen. Die Blatter sind 2— 3 ’/2 Zoll lang 
11/2 — 2 Zoll breit, oberseits tiefgriin, mit Haaren bedeckt, 
unterseits weit blasser, weichliaarig oder zott-ig, nur auf den 
Nerven krammhaarig. Die Form der Blatter ist an der





Basis herzfórmig und hier besitzen sie die grbsste Breite. 
Die kleinen Nebenblattchen siad lineal - lanzettformig und 
spitz, die unteren Bliithenahren klórzer, die oberen langer ais 
die Blatter. Zuweilen sind die Bliithen nur einhausig. Die 
Kelche sind grun, die Staubbeutel weiss. Wenn die Bliithe 
im Aufbrechen ist, so sobnellen die Staubgefasse bei Be- 
ruhrung elasti.scb aus dem Kelche heraus, gleichzeitig platzen 
die Antheren und der Bluthenstaub BLiegt in einer kleinen 
Wolke davon.

Y orkom m en: Die grosse Brennnessel ist in ganz 
Deutschland gemein, steht auf Schutthaufen, in Wegen, auf 
wiisten Platzen und uberall, wo sich organische Stoffe an- 
sammeln und verfaulen. Namentlicli findet sie sich in der 
Niihe von Hansem, Stallungen, Miststatten, Composthaufen 
und dergleichen, aber auch in Laubwiildern mit reicher Wald- 
decke und frischem Bodem Nach der Menge der organischen 
Stoffe, die sie im Boden findet, richtet sich ihre Hohe. In 
diirftigem und steinigem Gerolle wird sie '/2— 1 Puss, auf 
Compost und an ahnlichen Stell en 2— 4 Fuss, in Waldungen 
<3— 10 Fuss hoch.

B 1 uth e z e i t : Juli— September.
A nw endung: Das Kraut galt friiher ais ein blut- 

reinigendes Mittel, die Samen, welche schleimig sind, dienten 
ais einhiillendes Mittel. Gegenwartig benutzt man sie aber 
zur Utrication bei Lahmungen, presst den Saft aus dem 
Kraut und gebraucht ihn bei Brustkrankheiten ais Haus- 
mittel, kocht die Blatter zu einem wohlschmeckenden Kohl, 
futtert die jungen Blatter den Gansen und bereitet aus dem 
Baste der Stengel das bekannte Nesseltuch.



F o m e n : (i. microphylla Hausmann: Steugel sparsam 
kurzhaarig; JBliifcter kleili, lanzettlich., ausser den Brennhaaren 
ganz kalii. Bei Gdrlitz und Breslau.

y. subinermis Uechtritz. Meist ohne Brennhaare. Bliitter, 
besonders die oberen, schmaler und am Grand weniger deut- 
lich herzformig; so bei Breslau, an der Oder bei Sathen, bei 
Potsdam, bei Weimar.

Abbildungen. Tafel 903.
A oberer Stengeltheil in natiirl. Grbsse. 1 weibliche und 2 miinn- 

liche Aehrenrispe, vergrossert; 3 Stengelstiiok mit Brennhaaren, 
ebenso; 4 mannliclie Bliithe, ebenso; 5 Pistill, ebenso; 6 weibliclie 
Bliithe gesehlossen, ebenso; 7 Klappe, ebenso.



(& l h r a u t  .
litłi. Anst. v, KeilsStein JłMuller Jera



904. Parietaria erecta M. K.

G-laskraut.

Syn. Parietaria officinalis L. P. vulgaris Volck.
Pflanze aus perennirendem Rhizom einen astigen, auf- 

gerichteten Stengel treibend. Bliitter wendelstandig, gestielt, 
langlich - eiformig, am Grand und an der Spitze zugespitzt, 
ganzrandig, mit dreifachem Nerven.system durchzogen, durch- 
scheinend punktirt, kurzhaarig; Bltithen in achselstandigen 
Kuaueln, polyganiisch, an gabelspaltigen Stielen; Deckblatter 
sitzend, kiirzer ais die Perigone; Perigon glockig, die mann- 
licłien und gynandrischen langer ais die Pilamente.

B esch reibu n g: Die sehiefe Wurzel treibt mehre am 
Grandę aufsteigende, oder gleich vom Boden an aufrechte, 
meistentheils einfache, rundę, nach oben zu feinhaarige 
Stengel, welche 1— 2 Fuss Hbhe erreichen. Ihre etwas 
scharfhaarigen Blatter stehen auf Blatt,stielen, die nicht iiber 
1 Zoll lang sind, messen 3— 4 Zoll Lange und iiber 1 Zoll 
Breite, haben einen Hauptmittelnerv, welcher zu beiden Seiten 
zwei Hauptseitenneryen entlasst. Die Bliithenknauel uin- 
fassen den Stengel, sind gabelastig verzweigt, haben in jeder 
Gabel eine weibliche Bliithe, tragen an den Seiten und an 
der Spitze Zwitterbliithen und besitzen an jeder weiblichen 
Bliithe nur ein Deckblattchen, an jeder zwitterartigen Seiten- 
bliithe 2 Deckblattchen, an jeder zwitterartigen Endbliithe 
3 Deckblattchen. Alle Deckblattchen sind oval und kiirzer 
ais die Bltithchen. Der Kelch ist griin und haarlos, die
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zuruckgebogenen Staubgefasse haben die doppelte Lange des 
Kelches und besitzen gelbe Antheren, die pinselfbrmige Narbe 
ist rothlicli. Das scbwarze Karyopsenfriiclitchen wird vom 
stehenbleibenden Kelch umsclilossen, gliinzt und ist im Innem 
weiss.

Y orkom  men: Findet sieli in der Nahe menschlicher 
Wohnungen, in Dorfern und in der Natrę der Stadte, an 
Mauern und Gebauden, auf Sclrutt, Erdhaufen, an Zaunen etc. 
bei scbwacher Beschattung. Im nordlichen, westliclren und 
sudlichen Europa wild; auch in Deutscłiland an vielen Orten, 
angebliclr nur eingeburgert. Stellenweise ist sie ziemlich 
haufig, so z. B. in der Flora von Jena in vielen Dorfern, 
sogar in den ausseren Stadttheilen zwiselren den Hausern 
wie z. B. an der Sternwarte; ahnlich bei Erfurt.

B liithezeit: Juni— September.
A n w en du n g : H erba Parietariae wurde sonst ais 

ein schleimig-salziges Mittel gebraucht; es ist kuhlend, auf- 
losend, treibt den Urin und entlralt salpetersaures Kali und 
Schwefel. Man benutzt es auch zum Reinigen blinder Glaser, 
daher der Name Glasschmalz oder Glaskraut.

Abbildungen. Tafel 904.
AB Theile der Pflan/.e in natiirl. Griisse; C Yerzweigung des 

Bliithenkniiuels, yergrossert; 1 Bliithe von oben, elienso; 2 dieselbe 
von der Seite, ebenso; 4 dieselbe mit den zuruckgeschlagenen Staub- 
gefassen, ebenso; 4 Pistill mit einem eingebogenen und einem aus- 
gestreekten Staubgefass, ebenso; 5 weibliche Bliithe mit Deckblatt, 
ebenso; 6 Pistill, entblosst, ebenso; 7 weiblicher Kelch, ebenso.
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905. Parietaria diffusa M. K.

Ausgebreitetes Glaskraut.

Syn. Parietaria judaicaWilldenow. P. rarniflora Moench.

Stengel sehr astig und weit ausgebreitet; Blatter weit 
kleiner ais bei der vorigen, aus eiformigein Grandę gegen 
die Spitze verschmalert vorgezogen, am Ende stmnpf; Bluthen 
in kleinen Gruppen achselstandig; Deckbliitter kurzer ais die 
Bliithen, am Stiel herablaufend.

B esch re ibu n g : Der Stengel wird bios 1/3— 1 Fuss 
hoch oder lang, ist selir veriistelt, Aeste und Stengel sind 
dieht mit kurzeń, abstehenden Haaren besetzt und rothlich 
angelaufen, strecken sich gemeinlich nieder oder stehen sehr 
ab. Die P. o ff ic in a lis  ist dagegen dreimal hoher, fast un- 
verastelt und steht aufrecht. Die Blatter messen mit ihren 
Stielen nicht ganz oder wenig uber 1 Zoll, die Stiele be- 
tragen etwa das Drittel der Blattflachen, sind gleich den 
Aesten behaart und ebenso ist auch die Unterflache der 
Blatter mit kurzeń Haaren besetzt. Im Ganzen haben also 
die Blatter die gleiche Form wie P. o ffic in a lis , sind nur 
dreimal so klein. Ebenso sind auch die Bluthenknauelchen 
in gleichem Verhaltniss kleiner und nicht so bluthenreich. 
Ausser der Art der Yerastelung zeigt sich nun noch bei den 
Deckblattchen ein Unterschied von P. o ff ic in a lis , denn 
diese sind hier nicht frei, sondern an der Basis zusammerf- 
gewachsen und laufen auch etwas herab.



Y orkom m en: Auf Mauem, an Wegen, iiberhaupt an 
ahnlichen Lokalitaten wie die vorige. Am haufigsten im 
sudlichen Gebiet: Litorale, Tirol, Schweiz, Oesterreich, im 
Jłhein-, und Moselfclial, Pfalz, Heidelberg, Saarburg, Rhein- 
gau, Westphalen, Hessen, Miinden, Gottingen, Meissen, Eilen- 
burg u. s. w.

B1 ii t h e z e i t : J uni — Oktober.
Abbildungen. Tafel 905.

A Bliithenzweig der Pflanze in natiirl. Grosse; B Fruchtzweig 
desgleichen; C Wurzel, ebenso. 1 mannliche Bluthe bei Lupen- 
vergrosserung; 2 Staubblatt, stiirker vergr8ssert; 0 weibliche Bluthe, 
ebenso; 4 Fruchtkelch, ebenso.
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906. Cannabis sativa L.

Hanf.

Stengel steif aufrecht, fusshoch bis melire Meter hocli, 
mit entfernt stehenden, iang gestielten, fingerformig zn- 
sammengesetzten, 5 — 9 flngerigen Blattern besetzt; Błiitt- 
chen lanzettlich, scharf gesiigt, beiderseits verschmalert; 
Bliithen dioecisch; ganze Pflanze stark duftend.

B esch re ibu n g : Unser Hanf ist die einzige Species des 
Hanfgeschlechtes, bat eine spindelige Wurzel, treibt einen 
aufrechten, straffen, eckigen Stengel, welcher mit kurzeń 
Haaren besetzt, im freien Stand astig ist und rnehre Fuss 
Hohe erreicht. Auf gutem Boden werden besonders die 
weiblichen Pflanzen im lockeren Bestande gleich jungen 
Baumchen iistig und 10— 12 Fuss hocli. Die Bliitter sind 
gegenstandig und wechselstandig, wie die Stengel scharf- 
haarig und gestielt; die Fingerblattchen stehen an den untern 
Blattern zu 9, an den mittlen zu 7, an den obern zu 5, doch 
fehlt auch oft an dieser regelmassigen Zahl ein und das 
andere Blattchen. Das Mittelblattchen ist am langsten, misst 
bis 6 Zoll Liinge und bis 18 Mm. Breite. Ganz oben haben 
die Blatter nur 3 Blattchen. Der mannliche Hanf heisst 
Fem m el, F im m el, F eh m el; er wird 1 Monat fruher gelb, 
bildet gestielte, hangende, theils in den Blattachseln, theils 
an der Spitze hervorkommende Bllithclien, die in einfachen 
oder zusammengesetzten Trauben stehen. Die Staubgefasse 
sind eben so lang ais das Perigon, die Staubbeutel weit 
grosser ais die Staubfaden. Die weibliche Pflanze heisst



griiner Hani', Sp athanf, S amen hanf, Mu tt er hanf u. s. w., 
ist stets griiner, iistiger und hoher ais die mannliche, hat 
kleinere Bliithen, weit aus dem Perigon hervorragende purpur- 
rothe Narben und triigt eirunde, stumpfe, griinlichgrane, 
gliinzende Niisschen. Oefters fłndet man auch mannliche 
Bliithen nnter den weiblichen.

Y orkom m en: Der Hanf stammt aus Asien, wird aber 
seit den iiltesten Zeiten in Europa cultivirt und kommt hie 
und da halb verwildert vor, so z. B. im Flusskies, an der 
Meereskuste, auf Schutthaufen u. s. w., aber nirgends wirk- 
lich eingebiirgert.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Der Ilanf wirkt fast wie Opium, starker 

noch in seinem Yaterland ais bei uns, wird von den Indiern 
ais ein Berauschen machendes Mittel gebraucht, bei uns aber 
benntzt man die Samen, Semen Cannabis, ais ein ein- 
hiillendes Mittel. Hanfol thut gleiche Wirkung. Den Haupt- 
nutzen gewahrt der Hanf aber ais Gespinnstpflanze.

A bbilćlungen . T ate l 906.
A Gipfel iler miiimliehen Pflanze in naUirl. Groase; 13 ein Frucht- 

zweig der weiblichen Pflanze, ebenso; C Wurzel, obenso. 1 iniinn- 
liehe Bliithe bei Lupenvergrosserung; 2 weibliohe Bliithe, desgleiohen; 
‘i  Frucht mit dem Deckblatt von verschiedenen Seiten in naturl. 
Griisse; 4 dieselbe, vergr8ssert; 5 dieselbe nach Entfernung des Deck- 
blatts in naturl. Grossej 6 dieselbe vergrossert; 7 dieselbe im Langs- 
sehnitt, ebenso.

A nm erkung: Ueber das Yorkommen monoecischer und 
polygamischer Exemplare vergleiche Botanische Zeitungl873, 
Spalte 268.





907. Humulus Lupulus L.

Hopfen.

Syn. Cannabis Lupulus Scopoli.

Ans dauerndem, astigem Rhizom entspringen zahlreiche, 
iiber federkieldicke, windende Stengel, welche scharfkantig 
and dicht mit kleinen scharfen Stacheln besetzt sind; Blatter 
gross, entfernt, opponirt, am Grandę herzformig, langgestielt, 
drei- bis funflappig, scharf gesagt, rauhbaarig.

B esch re ibu n g : l)ie dicke, starkę, iistige und weit- 
verbreitete Wurzel geht ais Pfahlwurzel senkrecht in das 
Erdreich ein, sendet aber wagrechte Aeste mit zahlreichen 
Paserwurzeln ans, die ofters sehr lang sind, treibt melire 
stielrunde Stengel, welche eckig und rauh sind, oft 20 und 
25 Fuss Lange messen, an Holzgewachsen sich links empor- 
winden und auf hiunusreichen Waldstellen die Walder im 
Sommer fast undurchdringlicli machen. Bei mis sieht man 
sie meistens nur an Zaunen wild und daselbst erreichen sie 
ihre hochste Hobe. Die Blatter sind auf der Oberflaclie 
rauh und dunkelgrun, auf der Unterflache nur auf den Adern 
behaart und blasser von Farbę; aucli sielit man mit bewaff- 
neten Augen gelbe Piinktchen, welches kleine Driischen sind. 
Die gegenstandigen Nebenbliitter sind ganzrandig, eirund, 
zugespitzt, kahl und zuriickgeschlagen. Die winkelstandigen 
mannlichen Bliithen stehen in Rispen, hangen Iiber, jedes 
Bliithchen hat einen gelbgriinen Kelch, dessen 5 tief ein-



geschnittene Zipfel stumpf sind. Die Staubgefasse sind niclit 
langer ais der Kelch, ihr Bliithenstaub besteht aus Pentagonal- 
Dodecaedern und fiillt sehr zahlreich zur Erde. Die weib- 
lichen Bluthen bilden ein winkelstandiges, langgestieltes 
Kbpfchen; diese Kbpfchen sitzen einzeln, sind erbsengross, 
ihre Griffel ragen weit hervor. Alle Bllithchen stehen diclit 
bei einander, je 2 Bluthen werden von einer herzformigen, 
griinen Schuppe gedeckt. Der Kelch der weiblichen Bliithe 
ist einblatterig, rund, umschliesst den Fruchtknoten und ist 
ebenfalls bleibend. Der Fruchtknoten ist eirundlich, hat 
2 Griffel, dereń Narben an ihrer ganzen Lange liegen. Der 
Zapień misst in der Ileife 1 — 1 ,/2 Zoll, besteht aus braun- 
lich gelben Schuppen, die an ihrer innern Flachę gelbe 
Drtisen besitzen, welche eirundliche Korperchen ljihlen.

Y orkom m en: In Zaunen, Hecken, im Flussufergebusch, 
in Waldungen; ansserdem, besonders in Siiddeutschland, im 
Grossen angebaut.

B lilth ezeit: Juli, August.
A nw endung: Jene gelblichen Korperchen sind es, 

wesshalb man den Hopfen bant. Sie geben dem Zapfen 
einen eigentliumlich aromatischen Geruch und Greschmack. 
Der Geruch hat etwas sehr Bittereres. Die Zapfen werden 
ais ein tonisches, die Verdauung beforderndes, harntreibendes 
krampfstillendes Mittel gebraucht. Die gelben Driisen nennt 
man Lupulin, wenn sie von ihren Schuppen gelost sind. Der 
Hauptnutzen des Hopfens besteht in der Anwendung zum 
Bierbrauen; er kann in der Brauerei durch kein Surrogat 
ersetzt werden, giebt dem Getranlce durch sein Lupulin den 
angenehm bittern, etwas gewurzliaften Geschmack und ver-



hindert die Essiggalirmig. Hopfenkeime werden jetzt nur ais 
Sałat benutzt, die Stengel geben wie der Hanf ein festes 
Grewebe.

A b b ild u n g en . T a fe l 907.
A Zweig mit miinnlicken Bliithen in natur]. GrSsse; 1! Zweig 

mit weibliohen Bliitlien, ebenso; C Fruchtzweig, ebenso. 1 u. 2 milnn- 
liche Bliithe, vergrossert; S3 Staubbliitter, ebenso; 4 Beuteląuerscbnitt, 
ebenso; 6 weibliches Bliithenkopfchen auf seinem Stiele, ebenso; 
6 u. 7 weibliche Bliithen mit Deckblatt, ebenso; 8 Nuss, ebenso.



908. Ficus Carica L.

Feigenbaum.

Ein niedriger Banra mit saftigen, milchenden Zweigen 
und wendelstiindigen, gestielten, ziemlich locker stehenden, 
tief dreilappigen oder funflappigen, abfalligen, schwach be- 
haarten Blattern mit abgerundeten Lappen, am Grunde ab- 
gestutzt oder etwas herzfórmig, am Iland entfernt gezahnt; 
Blutbenstande in den Blattachseln, hohle, birnformig an- 
sehwellende Bliithenstiele darstellend, welche am oberen 
Ende durch einige Deckbliitter geschlossen, ebenso unten von 
einigen Declcblattern gestiitzt sind und am oberen Eiugang 
in die Hohlung die mannlichen, weiter unten ringsum in 
grosser Anzabl die weiblichen Bllithen tragen; alle Bluthen 
gestielt; das Perigon meist Szahlig, Staubblatter 3— 5; 
Carpell mit langem Staubweg; Scheinfrucht geht ans der 
flieischig auswacbsenden Scheibe hervor.

Y orkom m en: Stammt ans Asien, wurde aber schon im 
Altertlmm uberall im sudlichen Europa cultivirt und findet 
sicb jetzt uberall jenseit der Alpen ais CulturpUanze in 
Giirten; schon in allen nach Suden geoffneten Alpenthalern 
bis zu einer Hohe von 2000 Fuss liber dem Meer, in Siidtirol 
und im Tessin verwildert.

B liith eze it: Juli, August.



V
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A n w en d u u g :1) Die Fruclit ist sowolil frisch ais ge- 
trocknet eine gesunde und angenehme Speise. Leider wird 
sie auch ais Surrogat des Kaffees im gerosteten Zustand 
benutzt. Dieser Feigenkaffee liat einen ganz ahscheuli.ch.en 
Geschmack.

1) Ygl. Botanische Zeitung 1864, Seite 309 li.

A bb ild u n gen . T a fe l 908.
A Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 1 mannliche Bliitlie, ver- 

grossert; 2 Fruchtboden, zerschnitten (halber Quersclmitt), ebenso; 
3, 4 u. 5 weibliehe Bliitlie in versckiedener Lagę, ebenso; 6 Same, 
zerschnitten, ebenso. Nacli Reichenbach.



909. NIorus alba L.

Weisser Maulbeerbaum.

Ein Baum von der Grosse unserer Apfelbaume mit 
schrag aufsteigenden Zweigen, hartem, seidenglanzendem Holz 
und lockerem, wendelstandigem Laube. Blatter gestielt, im 
Umriss eiformig - r undiich, ungetlieilt oder gelappt-fingerig 
gespalten; iiberhaupt sehr verschieden gestaltet, żart und 
papierartig diinn, am Grun.de meist schwach herzformig, am 
Rande ungleicli grób sagezahnig, lcahl oder fast kalii, gliin- 
zend; Bliithen monoeciscli, in kurzeń gestielten Trauben; 
Scheinbeeren kugelig, weiss.

B escłire ibung: Der weisse Maulbeerbaum wird nicht 
so hoch wie der schwarze und rothe und unterscheidet sicb 
sogleicli durch die diinnen, vollig haarlosen, fast glatt an- 
fiihlbaren Blatter; denn die Blatter des schwarzen Maulbeer- 
baums sind scharf, die des rothen oben scharf und unterseits 
zottig. Die Gestalt derselben ist sehr verscliieden, denn 
man findet sie ganz, zwei-, drei- und fiinflappig, spitz oder 
zugespitzt, gross oder klein. Die Bliithenabren sind bei den 
mannlichen Katzclien 7— 11 Mm. lang, die Pruchte kleiner 
ais bei dem schwarzen und rothen, und fast unangenehm 
siiss.

Y orkom m en: Er stammt aus Asien, findet sich aber 
in vielen Gegenden, wegen der Seidenzucht, ais kleiner oder 
mittelgrosser Baum oder ais Ilecke cultivirt.

B liithezeit: Mai.
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A nw endung: Die Wurzelrinde ist anthelmintisch, clie 
Beeren dienen ais Brustmittel, den Hauptgebrauch bilden 
jedoch die Blatter, die das Futter fur die Seidenraupen 
liefern. Man brachte iłin von China zuerst nach Griechen- 
land, dann nach Unteritalien imd seit 1540 ist er, mit der 
weiteren Yerbreitung der Seidenzncht, aucb nach Oberitalien 
und Frankreich gekommen. Die ersten Pflanzungen in 
Deutschland mogen in das Ende des 16. Jahrhnnderts fallen, 
wo man bei mis den ersten Versuch. mit der Seidenraupen- 
zucht machte.

Name. Da der schwarze Maulbeerbaum weit friiher 
ais der weisse aus Asien nacli Griechenland kam, so leiten 
Einige das alte W ort: ftopor oder /.u ~jq o v  von (u a u ę ó ę , dnnkel- 
farbig, ab. Andere wollen es von /.itęoę, Theil, herleiten 
und finden darin eine Beziehung auf' die Ziisammensetzung 
der Frllchte aus kleinen Beeren.

A bb ildu n gen . T a fe l 909.
A Zweig in natiirl. Grosse. 1 u. 2 mannliche Bliitbe bei Lupen- 

vergr8sserung; u. 2^ Staubgefiisse, ebenso; 3 u. 4 Fruchtstand, 
ebenso; 5 weibliche Bliithe, ebenso.

A nm erkung: Im stidlichen Tirol, so z. B. bei Bożen, 
verwildert nicht selten der aus Japan stammende niitzliche 
Papiermaulbeerbaum: Broussonetia pąpyrifera Vent.



910. Morus nigra L.
Schwarzer Maulbeerbaum.

Dem vorigen selir ahnlich, aber hochwuchsiger und 
robuster; die Bliitter grób faltig, dick, grób sagezahnig, be- 
haart; Scbeinbeeren Schwarz.

Yorkom m en: Wird der wohlschmeckenden Friichte 
wegen iiberall in Garten cultivirt, besonders aber im siid- 
lichen Gebiet. Er starhmt ebenfalls aus Asien.

B lu th ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Die sauerlich siisse, ausserst wohl- 

schmeclcende Fruchfc wird theils unzubereitet genossen, theils 
bereitet man daraus den kostlichen Maulbeersaft, welcher 
besonders in der Schweiz tiiglich auf der Tafel erscheint.

A b b ild u n g en . T a fe l 910.
A bluhender Zweig mit ganzen und gelappten Blattern, natiiii. 

GrOsse. 1 mannliche Bliitlie, vergr5ssert; 2 weibliclie Bliitlie, ebenso; 
3 Scheinbeere quer durchschnitten, ebenso; 4 Nusshiilse, ebenso; 
5 Same im Liingssclmitt, ebenso; 6 u. 7 Sammelfrucht, unreif und 
reif, ebenso. Nach Reichenbach.
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Fam. 29. Ulmaceae.
Meist grosse Baume mit wendelstandigen, zweizeilig 

gerichteten, gegen den Mittelnerven faltigen kurzgestielten 
Blattern nnd hinfalligen Nebenblattern; Bllithen gynandrisch 
oder unacht dikliniscb, stets mit einfachem hypogynischen 
Perigon versehen, einfach symmetriscb; Perigon nnd Andro- 
ceum meist 5zablig; Carpell 1— 2fackerig; Staubweg meist 
selir kurz, bis zum Grunde in zwei- papillose Mtindungslappen 
gespalten; Perigon meist gamopłiyll; Staubblatter vor den 
Perigonblattern inserirt; Antheren 2kammerig, nach innen 
aufspringend, mit deutlichen Pilamenten versełien; Facłier 
des Fruchtknotens 1— 21mospig; Samenknospen bangend, 
anatrop oder campylotrop; Schliessfruclit oder Steinbeere, 
stets einfacberig, einsamig; Same mit gradem oder ge- 
kriimmtem Keim, eiweisslos oder mit sehr geringem Eiweiss.

Die Ulmaceen haben ihre Hauptverbreitung in den 
warmeren Gegenden der nordlichen Hemisphare.



Gattungen:

Gatt. 226. Celtis L.
Perigon 5— G theilig; Fracht eine kugelige Steinbeere.

Gatt. 227. Ulmus L.
Perigon glockig, 4— 5zahnig; Fracht eine flachę, holzige,

linsenformige, gefltigelte Schliessfrucht.

ARTEN:

226. Celtis L. Ziirgelbaum .

911. C. australis L. Blatter langlicli, lang zugespitzt, scharf 
sageziihnig, oherseits rauhhaarig, riickseits weichhaarig 
und kurz zottig, am Grunde schief.

227. Ulmus L. Rus ter.

912. U. campestris L Bliithen fast sitzend; Frtichte kalii.
913. U. effusa W . Bliithen gestielt; Friichte ani Rande 

zottig gewimpert.
914. U. montana Withering. Bliithen stiellos; Griffelkanal 

doppelt so lang wie der Same; Staubblatter 5 —  8; 
Bliitter gross, lang zugespitzt, ani Grunde breit geohrelt.
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911. Celtis australis L.

Zttrgelbaum.

Ein Baum von massiger Kolie mit wendelstandigen, 
zweizeilig gericliteten, aus schiefem Grando langlichen, lang 
zugespitzten, am Rande scharf siigezahnigen, am Grunde 
ganzrandigen, oberscits scharfen, ab er kaum gefalteten, wie 
der Blattstiel zottigen Blattern; Bluthen mit den Blattern 
gleiclizeitig; Fracht schwarz.

B eschreibung: Der Zurgelbaum wiichst strauch- und 
baumartig, und in letzter Weise bildet er mittelgrosse Baume 
von 30—40 Fuss Hbhe, dereń Staninie eine glatte, graue 
Rinde besitzen. Die Krone ist astreich, die Zwoige sind 
rothbraun und haben weissliche Flecken, die jungen Zweige 
sind behaart. Sobald die Bliitter kommen, brechen die 
Bluthen aut, dereń Kelche ein lichtes Grasgriin besitzen. 
Die Kelclilappen sind concav, stark gewimpert, die Zwitter- 
bliithen haben funftheilige Kelche und fiinf Staubgefasse, die 
mannlichen Bluthen oft (nicht immer) sechstheilige Kelche 
und sechs Staubgefasse. Weil die Staubgefasse anfangs bis 
znr vollen Bllithe an der Spitze eingebogene Faden besitzen, 
so erscheinen sie kiirzer ais die Kelche; sobald sie aber 
gestaubt haben, strecken sich die Faden aus und iiberragen 
den Kelch. Die Bliitter sitzen an kurzeń, dichthaarigen 
Stielen, ihre Flachen sind immer ungleicli breit, ihre Ober- 
fliiche liat kurze, nach vorn gerichtete Haare, wodnrcli die
Flachen, riickwarts gestrichen, sieli rauh anfuhlen; die Unter- 

mora ix. 17



fłiichen sind ab er durch dichte Behaarung im Anfiihlen weicli. 
Anfangs sind die Bliitter nur zolllang und hellgriin, spater 
werden sie 2— 3 Zoll lang, erhalten ein dunkles Grtin. Die 
Beeren sind anfangs gelb, inalen sieli dann roth und werden 
zuletzt schwarz.

Yorkom m en: Auf steinigen bewaęhsenen Abhangen in 
Gebirgsgegenden, im sudlichen Europa, und nur im siid- 
lichsten Theil des Gebiets: Literale, Siidtirol, Stidschweiz, 
Steiermark.

B liithezeit: Mai.
Anw endung: Der Baum liefert ein gutes Nutzliolz von 

mittler Hartę. Die Zweige werden haufig ihrer Zahigkeit 
wegen ais Peitschenstiele benutzt. Daher soli aucli der 
Name riłhren. Der Baum soli mich Einigen der Lotos der 
Lotophagen sein.

A b b ild u n g en . T a fe l 911.
A Zweig mit Fruehten, natiirl. Grosso; B Zweig nach der Be- 

truchtung nacli Abfall der miinnliclien Bliithen, ebenso; C Zweig 
bliihend, ebenso. 1 Zwitterbliithe, vergrijssert; 2 dieselbe nach Weg- 
nabmo des Kelehos, ebenso; 8 weibliche Bliithe mit vorkummerten 
Staubgefiissen, ebenso; 4 Steintruoht mit Steinkorn nnd Kern alloin, 
ebenso. Nacli lteichenbaoh.
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912. Ulmus campestris L.
Felćl-Rftster.

Wini freisteheiid ein liiiichtiger schlanker Baum von 
melir ais 100 Fuss Hohe mit steil aufgerichteten Aesfcen; 
Bliitter zweizeilig, ziemlich gross, etwas seliief, einuid, kurz 
zugespitzt, doppelt gesiigt, gegen die Mittelrippe gefaltet, 
oberseits rauli, riickseits weicłihaarig oder kalii; Bluthen fast 
sitzend, 4— 5iuaimig; Frilclite kalii; Griffelkanal kurz.

B eschreibung: Die lluster wird gemeinlioli ein Baum 
von 30— 50 Fuss, an giinstigen Stel len kann er aber bis 
gegen 100 Fuss Hohe erreichen. Sein gewohnłiclies Alter 
geht bis 100 und 150 Jalire, ausnahnisweise findet mail 
Exeinplare, die 300 Jalire zahlen, doch ist dieses mehr in 
Fuglami ais in Deutschland der 1’all. Seine Triebknospen 
sind zugespitzt, stumpfschuppig und dunkel kastanienbraun. 
Die dem Haseł iilinliclien Bliitter messen 3— 5 Zoll Lange 
und 2 —3 Zoll Breite, stelien abwechselnd und zweizeilig, 
haben eine eirunde Form, sind zugespitzt und uugleieli an 
Jem zottigen Blattstiel angesetzt; ilire Fliiclien sind meisten- 
theils selir rauh, nur bei einer A bart, Ulmus g lab ra  Mili. 
bleibt die Oberflaclie ziemlich haarlos und die Unterfłache 
wird weicłihaarig. Der Kelch ist grunlich und purpurroth 
gesiiumt, die Staubfaden sind weiss, die Staubbeutel pnrpur- 
larbig, das ganze Staubgefiiss hat ungefahr die 3fache Liinge 
des Kelches. Die Fltigellrucht ist kreisrund oder verkehrt-
eirund, ani Ausschnitte lauft die Fltlgelliaut in eine Spitze
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ans. Der 4 7 Mm. lange und und 2 Mm. breite Same ist
eirund. Uebrigens bildet dic Rilster einen schlanken Stamm, 
hat sperrige Aeste, treibt, wenn es der Boden erlaubt, eine 
Pfahlwurzel, die 4— 8 Fuss in das Erdreich einschlagt.

Y orkom  men: In Gebirgswaldungen, meist vereinzelt, 
ausserdem in Anlagen und Garten angepflaiizt.

B liith ezeit: Marz, April, vor der Bliithe der Schlehe 
und Stachelbeere. Uie Blatter kommen aniangs Mai, die 
Friichte reifen im Juni.

A nw endung: Die Bindę ist offizinell ais C ortex Ulm i 
in terior. Das weisse in das Gelblichrothliche fallende Holz 
komrnt ais Bauholz dem Stieleichenholze nahe, ist zu Wasser- 
bauholz sehr gut, wird ais Nutz- und Bramholz sehr ge- 
schśitzt und ftir den Muhlenbau gesuclit. Die Bindę Mirt 
Gerbestoff, die Samen haben nahrende Bestandtheile.

Form en: [4. suberosa. Korkruster. Bindę der Aeste 
mehr oder weniger korkig gefliigelt. Syn. Ulmus suberosa 
Ehrhardt. U. tetrandra Schkuhr. Ist in der That wohl 
eine besondere Art.

A bb ildu n gen .
T a fe l 912 1. Ulmus ca m p estris  L. A fruchttragender und 

B bluhender 'Zweig, nattirl. Grosse. 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Pistill, 
ebenso; 3 unreife Flugelfrueht, ebenso; 4 Keimling.

T a fe l 912 II. Ulmus suberosa Ehrli. A 130 Theile der Pflanze 
in natilrl. Grosse; I) Aststiick im Quersclmitt. 1 Bliithe, vergrossort; 
2 Flugelfrueht, ebenso; 3 u. 4 Same, ebenso. Nach Reichenbach.
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913. Ulmus effusa Willdenow.

W asser-Rtister. Flatter-Ruster.

Syn. Ulmus racemosa Borkhausen. U. octandra Schkuhr.
Der vorigen sehr ahnlich, aber kleinblattriger. Bluthen 

gestielt, hangend; Friichte am Rande zottig gewimpert.
B esch re ibu n g : Die Flatter-Riister wird ein Baum von 

10— 60 Fuss Hohe, zuweilen erreicht er auch 70 und 80 Fuss. 
Sein Alter bringt er auf 100— 150 Jahre, im Ganzen steht 
er jedoch der gemeinen Buster an Lange der Lebenszeit 
nach. Seine Triebknospen gleichen der gemeinen Buster, 
seine Zweige sind mit braunlichen und weissen Punkten 
besetzt, sehen also den Zweigen des Hasels sebr ahnlich. 
Borkhausen unterscheidet nach den Blattern zweierlei Arten: 
Ulm us effusa mit grossen, bis 6 Zoll langen und bis 
4 Zoll breiten, besonders auf der Oberflache raulien Blattern 
und U lm us racem osa, mit kleinern, auf der Oberflache 
wenig behaarten, auf der Unterflache nur auf den Adern 
mit Haaren besetzten Blattern. Die Blatter beider Abarten 
sind iibrigens zugespitzt und sebr ungleich an dem J/, Zoll 
langen Blattstiel angesetzt, steben abwechselnd und zwei- 
zeilig an den feiuhaarigen jungen Zweigen. Der Kelcb ist 
grunlich und purpurroth gesaumt, die 8 Staubfaden haben 
weisse Farbung, die Staubbeutel sind purpurroth, die zwei 
Narben weiss. An der Abart U. e ffusa  Borkb. bilden die 
Bluthen so ziemlich eine Afterdolde, an der Abart U. ra ce 
m osa Borkb. mebr eine Traube. Die ovalen Flugelfrucbte



messen \2 Zoll Lange und \[l Zoil Breite, und sind am 
Rande mit weissen Franzen besetzt. Uebrigens sind die 
Aeste dieses Baumes weniger sperrig ais die Aeste von 
U. cam pestris.

Yorkom m en: Einzeln in Bergwaldem und Feldholz- 
clien, doeh seltner ais U. cam pestris, und nur aut' gutem, 
frischem Boden zu finden. Haufiger in Giirten und an Fluss- 
ufern angepfianzt.

B liithezeit: Marz, April. Belaubung anfangs Mai, 
Fruchtreife im Juni.

A nw endung: Das Holz ist etwas weicher ais das Hołz 
der gemeinen Ruster, zumal wenn es an ieuchten Stellen 
wuchs, stełit daher dem letzten ais Ban-, Werk-, Nutz- 
und Brennholz etwas mich, waclisfc aber rascher und bildet 
schonere Blocke.

A bb i ldungen.  Tafel  013.
A fruchttragender Zweig, natilrl. Grosse; B bliihender Zweig, 

ebenso. 1 BUithe, vei-grossert; 2 dieselbo nach Hinwegnahme der 
Gesehleclitshulle und eines Theiles der Staubgefassc, ebenso; 3 Fliigel- 
frucht, ebenso; 4 Same, ebenso.
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914. Ulmus montana Withering.

B erg-R aster.

Blafcter sehr gross, lang zugespitzt, am Grandę breit 
geohrelt; Bliithen 5— 8mannig; Griffelkanal doppelt so bing 
wie der Same.

Im Uebrigen genau wie U lm us cam pestris L.
Y ork  o mm en: Einzeln in Waldungen und Anlagen. 
Bl ii thezeit:  Marz, April.

A bbi ldu ngen.  Tafe l  914.
ABC Theile der Pflanze in natitrl. GrOsse. 1 Blflthe, yergrBsoert; 

2 1’ isi.ill, ebmiso; li Fliigelfruclil,, ebenso. Nach Beichenbacli.



Drnck: Herm. J. Kiimm in Leipzig.



Namenverzeichniss des neunten Bandes.
Aeetosa pratensis Mili. 86. 
Achyranthes papposa Forsie. 198. 
Agathophytum rubrum Moq. Tand. 

175.
Albersia Blitum Knth. 1:59. 
Amarantus adscendens Lois. 1‘59, 

140.
- Blitum L. 139, 140. 

caudatus L. 146. 
prostratus Balb. 142.

— retroflexus L. 144.
- sanguineus L. 146.

-  silvestris Desf. 137.
-  viridis Ali. 137.

Atriplex acuminata W. K. 207.
- alba Scop. 220.

— angustifoliuin Sm. 217.
— arenarium Woods. 222.
— Babingtoni Woods. 219.
— calotheca Rafn. 211.
-  campestris Koch 216.

— erecta Sm. 218.
- hastatum Koch etc. 211.

— hastatum Pollich 213. 
hastatum L. (e. p.) 213.
— fi. microcarpa Koch 214. 

--------y . salinum Koch 214.
— hastatum Schk. 217.
— hortense L. 204.
— laciniatum L. (Flor. suec.) 211.
— laciniatum L. 222.
— -  latifolium Walilb. 213.

litorale L. 209.
— litorale fi. serrata Sm. 210.
— marina Dotli 210.
— microspermum W. K. 214.
— nitens Rebent. 207.

Atriplex oblongifolium W. K. 215.
— oppositifolium DC. 214.
— patulum var. salinum Wallr. 

214.
— patulum Sm. 213.
— patulum L. 217.
— — ,4. microcarpa Koch 218.
— -  peduneulata L. 202.
— portulacoides L. 200.
— roseum L. 220.
— ruderale Wallr. 214.
— Sackii Rostk. 214.
-— sinuata Iiotim. 222.
— tatarioum Schr. 215.
— tatarioum L. 221.
Axyris ceratoides L. 198.
Beta Cielą 194.
— foliosa Ehrenb. 195.
— maritima M. B. 195.
— rapacea 194.
— vulgaris L. 193.
— — «. maritima Koch 195.
— — fi. Cielą Koch 195.
— — y . rapacea Koch 195.
— vulgaris L. 195.
— vulgari.s maritima Koch 195.

— vulgaris Cielą L. 195.
Blitum Bonus Henricus C.A.Meyer

170.
— capitatum L. 189.
— glaucum Koch 187.
— rubrum Rchb. 175.
— virgatum L. 191.
Broussonetia papyrifera Vent.

253.
Camphorosma acuta Pollich 158.
— monspeliaca Pollich 158.



Cannabis Lupulus Scop. 247.
— sativa L. 245.
Celtis australis L. 257. 
Ceratophyllum demersum L. 8.
— — fi. platyacanthum Cham. 9.
— muticum Cham.u.Schlechtd. 6.
— submersum L. 6. 
Ceratospermum papposum Pers.

198.
Chenopodina maritimaMoą. Tand. 

224.
Chenopodium acutifolium Kit. 174.
— album L. 167.
— — cc. glomerulosum 168.
— — fi. paganum 168.
—  —  cc. spicatum Ko eh 169.
— — fi. cymigerum Koch 169.
— album Sm. 167, 168, 169.
—■ ambrosioides L. 161.
— angustanum Ali. 159.
— arenarium FI. Wett. 187.
— blitoides Lej. 176.
— Bonus Henricus L. 170.
— botryodos Sm. 176.
— I3otrys L. 163.
■— eatenulatum Schloich. 168.
— concatenatum Thuill. 168.
— erosmn Bast. 183.
— ficifolium Sm. 185.
— foetidum Lam. 165.
— glaucum L. 187.
— glomerulosum Rohb. 169.
— hybridum L. 179.
— intermedium M. K. 178.
— lanceolatum M. K. 168.
— leiospermum DC. 167.
— maritimum L. 224.
— melanospermum Wallr. 177.
— murale L. 181.
■— olidum Curt. 165.

Chenopodium opulifolium Sehrad. 
183.

— polyspermum L. 173.
— — «. cymoso-racemosumKoch

174,
— — fi. spicato - racemosum 174.
— polyspermum d. Aut. 174.
■— rhombifoliuin Miihlenb. 178.
— rhombifoliuin W. 183.
— rubrum L. 175.
—  —  cc. genuinum 176.
— — fi. acuminatum Koch 176.
— — y . paucidentatumKochl76.
— serotinum lluds. 185.
— Scoparia L. 160.
— urbicum L. 177.

— cc. genuinum 178.
— — fi. intermedium 178. 

villosum Lam. 159.
— viride L. 168, 169.
— viride Curt. 185.
— Vulvaria L. 165.
Corispermum hyssopytolium L.

154.
— intermedium Schwcigg. 152.
— Marschalli Stev. 150.
— nitidum Kit. 153.
Diotis atriplieoides M. B. 202.
— ceratoides W. Schreb. 198. 
Echinopsilon liirsutus Moq. Tand.

158.
Eurotia ceratoides C. A. Meyer 

198.
Euxolus viridis Mocp Tand. 139. 
Fagopyrum dentatum Mnoh. 118.
— dumetorum Bonn. 114.
— esculentum Mnoh. 116. 

tataricum Bonn. Gaertn. 118.
— vulgarc Gaertn. 116.
Ficus Cariea L. 250.



Ilalimus pedunculatus Wallr. 202.
— portulacoides Wallr. 200. 
Humulus Lupulus L. 247.
Kali Tragus Scop. 226.
Kochia arenaria Rth. 157.
— — «. longifolia Koch 158.
— — fl . brevifolia Koch 158.
— hirsuta Nolte 158.
— prostrata Schrad. 159.
— Scoparia Schrad. 100. 
Loranthus europaeus L. 38. 
Morocarpus capitatus Scop. 189. 
Morus alba L. 252.
— nigra L. 254.
Obione pedunculata Moq. Tand.

202.
— portulacoides Moq. Tand. 200. 
Orthosporum Bonus Henricus R.

Br. 170.
— glaucum Koch 187.
— rubrum R. Br. 175.
Osyris alba L. 33.
Oxyria digyna Campd. 88.
— reniformis Hook. 88. 
Parietaria ditfusa M. K’ 243.
— erecta M. K. 241.
— judaica Willden. 243. 

officinalis L. 241.
— ramiflora Mnch. 243.
— vulgaris Yolck. 241. 
Polycnemum arvense L. 155.
— inundatum Schr. 155.
— mąjus A. Br. 156.
— pumilum Hoppe 155. 
Polygonum alpinum Ali. 120.
— amphibium L. 95.
— — «. natans 95.
— — ,4. terrestre 96.
— — y. maritimum 97.
— angustifolium Rth. 107.

Polygonum avieulare L. 109.
-------«• genuinum 110.
------- ft. erectum Kocji 110
-------y. litoralo Koch 110.
— Bellardi Ali. 111 .
— Bistorta L. 90.
— Braunii Fingerh. 103.
— Convolvulus L. 112.
— cuspidatum Sieb. Zucc. 121.
— dubium Stein. 103.
— dumetorum L. 114.
— emarginatum Kth. 117.
— Fagopyrum L. 116.
— Hydropiper L. 105.
— incanum Schm. 99.
— lapathifolium L. 98.
— — «. nodosum 99.
— — [i. incanum 99.
— — y, genuinum 99.
— laxiflorum Weihe 103.

— litorale Bk. 110.
— maritimum L. 111.
— minus Huds. 107.
— mite Schrk. 103.
— nodosum Pers. 99.
— Persicaria L. 101.
— Persicaria fi. angustifolium L. 

107.
— pusillum Barn. 107.
— Sieboldi Hort. 121.
— strictum Ali. 107.
— tatarieum L. 118.
— viviparum L. 93.
Rheum digynum Wahlb. 88. 
Rumex Acetosa y. L. 87.
— Acetosa var. 0'. L. 84.
— Acetosa L. 86.
-------«. vulgaris Koch 87.
------- fi. auriculatus Koch 87.
— — y. multifidus Koch 87.



Rumex Acetosella <)'. L. 81.
— Acetosella L. 80.
------- «. yulgaris Koch 81.
— — jt. angustifolius Koch 81. 
 y. multifidus Koch 81.
— acutus Poll. 51.
— acutus Hartm. 59.
— acutus Tausch 66.
— acutus Koch, M. B. 67.
— acutus Sm. 69.
— alpinus L. 75.
— Anthoxanthum Murr. 51.
— aquaticus Pollich 57.
— aquatieus a . heterophyllus 

Meyer, Chloris Hann. 59.
— acpiaticus L. 73.
— arifolius Ali. 84.
— aureus With. 51.
— conglomeratus Murr. 69.
— crispus L. 55.
— cristatus Wallr. 67.
— digynus L. 88.
— diyaricatus Bertol. 50.
— divaricatus L. (nach Fries) 64.
— domesticus Hartm. 76.
— glaucus Jacqn. 79.
— glomeratus Schreb. 69.
— hastaefolius M. B. 79.
— heterophyllus Sehultz 59.
— hispanicus Gmel. 84.
— Hydrolapathum Huds. 57.
— intermedius DO. 87.
— Knalii Celak. 52.
— limosus Thuill. 53.
— maritimus L. 51.
— maritimus Hoffm. 53.
— maritimus conglomeratus 52.
— maritimus-obtusifolius 52.
— maximus Schreb. 59.
— montanus Poiret 84.

Rumex multifidus L. 81.
— Nemolapathum Ehrh. 69.
— Nemolapathum Wallr. 71.
— Nemolap. u. exsanguis Wallr. 

72.
— nemorosus Meyer 71.
— nemorosus Schrad. 72.
— niyalis Heg. 82.
— obtusifolius L. 64.
— ■— fi. discolor Koch 66.
— — y. silyester Koch 66.
— obtusifolius L. 66 (n. Fr.)
— paludosus With. 69.
— paluster Sm. 53.
— Patientia L. 61.
— pratensis M. K. 67.
— pulcher L. 49.
— purpureus Poiret 65.

—- sanguineus L. 71.
-------u. yiridis Koch 72.
— — fi. genuinus Koch 72.
— sanguineus /?. yiridis Sm. 72.
— scutatus L. 77.

a. hastaefolius Koch 79.
— — /i. hastilis Koch 79.

- y. triangularis Koch 79.
— silyester Wallr. 66.
— Steinii Becker 52.
—■ ucranicus Besser. 52.
— undulatus Schrk. 69.

— Warenii Trim. 52.
Salicornia acetaria Pallas 147.
— annua etprocumbens Engl. bot. 

147.
— fruticosa L. 149.
— herbacea L. 147.
— radicans Sm. 119.
Salsola arenaria W. K. 157.
— frutescens L. 159.
— Kali li. 226.



Salsola maritima M. B. 224.
— prostrata DC. 159.
— Soda L. 228.
Schoberia fruticosa C. A. Meyer 

225.
— maritima C. A. Meyer 224. 
Spinacia inermis Mnch. 197.
— oleraoea L. 196.
— oleracea inermis 197.
-  oleracea spinosa 197.

— spinosa Mnch. 197.
Suaeda chenopodioidesPallas 224. 
Tbeligonum Cynocrambe L. 225. 
Thesium alpinum L. 25.
— bavarum Schrlc. 16.
— comosum Rth. 28.
— divaricatum Jan. 18.
— ebracteatum Hayne 28.
— fulvipes Griessel. 15.
— humifusum DC. 20.
— hiunile Vahl 19.
— intermedium Scbrad. 14.
— — jS. fulvipes Koch 15.

Thesium linophylum L. e.p. 14,16.
— montanum Ehrh. 16.
— pratense Ehrh. 23.
— ramosum Hayne 21.
— rostratum M. K. 31.
—• tenuifolium Saut. 27.
Ulmus campestris L. 259.
— — p. suberosa 260.
— effusa Willd. 261.
— montana With. 263.
— octandra Solik. 261.
— racemosa Borlch. 261.
— suberosa Ehrh. 260.
— tetrandra Schk. 260.
Urtica dioica L. 238.
— — p. mierophylla Hausin. 240. 
 y. subinermis Ueohtr. 240.
— Dodarti L. 234.
— pilulifera L. 233.
— urens L. 236.
Yiscum album L. 36.
— Oxycedri DC. 37.
Willemetia arenaria Sohrad. 157.
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