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1419. Thlaspi arvense L.

Hellerkraut.

Die 1—2jahrige Pfahlwurzel wird rabenfederkieldick und 
treibt einen einfachen oder yerastelten, bis iiber fusshoben 
und bis federlrieldicken, aufrechten oder mit den Aesten aus- 
gebreiteten, loeker beblatterten Stengel oline Basalrosette. 
Bliitter liinglich, stumpf oder abgerundet, mit pfeilformigem 
Glrunde sitzend, nur die untersten, zur Bliithezeit nicht mebr 
vorhandenen, in den kurzeń Stiel allmahlig verschmalert, alle 
wie die ganze Pflanze kalii, ungleich geziilmt oder fast ganz- 
randig; blubendes Ende der Traube doldentraubig; Bliithen- 
stielchen rasch sich verlangernd und weit abstehend; Bluthen 
kłem, weiss; Frucłittraube selir yerlangert; Fruchtstielchen 
steif abstehend, langer ais die Fruchte; Frucht eirund, selir 
flach, mit breitem, oben herzformig getheiltem Fliigel um- 
geben, ohne deutlichen Staubweg, mit yielsamigen Fachem; 
Same bogig runzelig. Kraut gelblichgrtin.

B esch re ib u n g : Die Wurzel dttnn-spindelig, lang herab- 
steigend, gewohnlich einfach und gerade, zuweilen aber oben 
etwas gebogen, zaserig, innen und aussen weisslich. Der 
Stengel einzeln, aufrecht, gerade, einfach oder mit einigen 
bald nahe unter dem Bliithenstande, bald schon dicht iiber 
der Basis hervortretenden, Bluthen tragenden, den Stengel 
an Lange aber zuweilen erreichenden Aesten, rundlich



eckig, kalii, 10 bis 40 Centimeter hocli. Die Bliitter 
sitzend, langlich, bald breiter, bald schmaler, am Grunde 
mit rundliclier Bucht pfeilformig ausgeschnitten, die beiden 
Grundlappen kurz und spitz, das Ende stumpf oder spitz- 
lich, der Rand flach - buchtig, spitz - gezahnt, die Zahne 
bald deutlicher und scharfer, bald stumpfer und sieli ver- 
lierend, so dass der Rand ausgeschweift oder fast ganz er- 
scheint; beide Flachen sind kalii, aut der untern treten der 
Nerv und die grossern Adern ein wenig heryor. Die mittlen 
Bliitter des Stengels werden 8 Cm. lang und 3 Cm. breit, 
die tiefern sind etwas kleiner und wie die ersten in einen 
kurzeń Blattstiel verschmalert, aber bald verschwindend, die 
dem Bliithenstande naheren, sowie die der Zweige sind oft 
nur 1 Cm. lang und 4 Mm. breit. Die deckblattlose Bliitlien- 
tranbe ist stumpf und verlangert sieli bei der Fruchtreife 
stark, so dass sie bis 20 Cm. lang wird. Die Blumenstiele 
sind fruchttragend 4 —12 Mm. lang, wenigstens um einen 
halben rechten Winlcel von der Spindel abstehend und wie 
diese kalii. Der Kelcli besteht aus 4 elliptischen, stumpfen, 
grttnen, weiss gerandeten, etwa 2 Mm. langen Blattchen; die 
4 weissen Blumenblatter sind fast noch einmal so lang ais 
der Kelcli, umgekehrt-eiformig, stumpf oder ausgerandet, in 
den Nagel verschmalert. Die 4 grossern Staubgefasse nur 
etwas liinger ais der Kelcli, die beiden kleinern aber kiirzer, 
mit kleinen rundlichen Staubbeuteln. Das Schotchen ist reif 
8—14 Mm. lang und breit, flach zusammengedruckt, fast 
kreisrund, erst griin, dann fast erbsgelb, mit breitem bis fast 
4 Mm. breitem Flugelrande, der olien einen bis auf den 
Fruchtkorper reichenden, hochstens 2 Mm. breiten Einschnitt



mit stumpfen Ecken liat, iu welckem der yielmals ldirzere 
Griffel stelit; jedes Facli entkalt 5 oder 6 Samen, welcke an 
kurzeń Samenstrangen lierabkiingen, von sclrwarzbrauner 
Farbę sind und mit bogigen, vom Nabel ausgelienden Furcheu 
und Riefen bedeckt sind. Die Scheidewand ist lanzettlich, 
an beiden Enden spitz.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Culturland aller Art, 
in Garten, an Wegen, um die Dorfer u. s. w. Durck das 
ganze Gebiet verbreitet und fast uberall gemein.

B liitk eze it: Vom Mai bis zum Herbst bluhend. Jakrig, 
aber aucli niclit selten in jungen Samenpflanzen iiberwinternd.

A nw endung: Yon dieser gerieben etwas zwiebelartig 
riechenden Pflanze waren sonst die scharf und etwas knoblauck- 
artig sckmeckenden Samen (Semen Thlaspeos) ais blut- 
reinigendes, diuretisclies Mittel und aucli bei rheumatiscken 
AlFectionen im Gebraucli.

A b b i łd u n g e n .  T a fe l  1419.
A Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fruclit, 

nat. Grosse; 3 dieselbe geoftnet, desgl.; 4 Fruchtscheidewand, desgl.; 
5 Same, na tu rl Grosse und yergrossert.



Lauchcluftendes Tfischelkraut.

Die Pflanze ist ebenfalls 1— 2jahrig, einfacher ais die 
vorige, meist unverastelt, ani Grund anfangs mit einer Rosette 
gestielter, langlicher oder łoffelformiger, stumpfer, in den 
Stiel kurz zusammengezogener, sagezahniger oder fast ganz- 
randiger Blatter versehen; Stengel aufrecht, fusshoch; Stengel- 
blatter entfernt, ani Grund pfeilformig umfassend, gestreckt 
langlich, stumpf, słigezahnig oder fast ganzrandig; bluhender 
Tlieil der Traube doldentraubig, die Traube einfach oder aus 
den Acbseln der obersten Bliitter einige Zweige; Frucht- 
tranbe verlangert; Fruchte langlicli, schwach gefltigelt, mit 
vielsamigen Fachem; Same grubig-netzig.

B esch re ib u n g : Diese seltene Pflanze sieht, oberflach- 
lich betrachtet, einem kiimmerlich gewachsenen T h la sp i 
arven.se gleich, doch bei niilierer Betrachtung findet man, 
dass ihre Gestalt viel schlanker, dass die Blatter und Bliithen 
kleiner sind, der Stengel nur oben kleine Aeste aussendet 
und dass namentlich die Schotchen in Form giinzlich von 
denen des Th. arven.se abweichen. Es steht etwa so zur Th. 
a rvense , wie die C a p se lla  p rocum bens zur C a p se lla  
B u rsa  p as to ris . Der Stengel wird, je nach dem Boden, 
15—45 Cm. hoch, steht ganz aufrecht, ist bei kleinen Exem- 
plaren immer, bei grossen wenigstens anfangs ohne Aeste. 
Die Wurzelblatter sind kleiner, gestreckter und tiefer ge- 
zahnt wie bei Th. a rv en se , zuweilen fast fiederig gespalten.



Die unteren Stengelblatter sind ihnen ahnlich, die oberen 
fast lanzettformig, fast ganzrandig und pfeilformig umfassend. 
Alle riechen ebenso wie bei Tli. a rvense  nach Kuoblaucli. 
Die weissen Bliithchen sind aber nur 3 Mm. breit, folglicli 
fast doppelt ldeiner ais bei Th. arvense, die Bltithenstielchen 
haben aber mit jener gleiche Lange oder sie sind langer. 
Ebenso verhalten sich auch die Fruchtstielchen, obgleich das 
Schotchen nur s/4 Cm. Lange und 4- Mm. Breite miast, also 
schon in Grosse von den liellergrossen Schotchen des Th. 
a rv en se  abweicht. Die Flligel, dort sehr breit, sind hier 
selir schmal, daher auch das Schotchen an der Spitze eine 
unbedeutende Ausrandung erhalt; die Samen, dort gestreift, 
sind hier netzgrubig, indessen von gleicher Zahl und ziem- 
lich gleicher Grosse.

Y orkom m en: Im Salzburgischen, Berchtesgaden; oster- 
reichisches Friaul.

B liith e z e it:  Mai, Juni.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1420.

A13 Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Kelch, 
desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 u. 5 dieselbe im Liings- und Querschnitt, 
desgl.; 6 Same, naturl. Grosse und yergrossert.



Durchwachsenes Taschelkraut.

Wie die vorigen jiihrig oder bereits im Herbst keimeud 
und dadurcli zweijahrig, meist vom Grand an sehr stark ver- 
iistelt, kahl, blaugriin; Blatter am Grund eine Rosette 
bildend, am Stengel locker stehend; Blatter der Rosette 
eirund-langlich, abgerundet, kurzgestielt; Stengelblatter am 
Grund tief und spitz herzformig umfassend, eirund-langlich, 
stumpf; Trauben an den Zweigen endstiindig, der bliihende 
Theil doldentraubig; Bllitben klein, weiss; Fruchttraube ge- 
streckt, ziemlich gedrungen; Frlichte anf langerem, steif ab- 
stełiendein Stiel, herzformig geftiigelt; Facher 4samig; Same 
glatt.

B esch re ib u n g : In guten Jahrgiingen sieht man dieses 
Gewachs schon im Herbst auf den Feldern und Randem in 
den ersten Blattern steliend; sobald aber die Frlihlingstage 
beginnen, treibt es, nach Massgabe der Ghte des Bodens, 
zahlreiche Aeste, welche aus den Blattwinkeln hervortreten, 
oder es bleibt auch, ais verkummertes Pflanzchen, ganz un- 
vertistelt, Zuerst blilht die Spitze des Gewachses, spater 
entfalten sich die Knospen der Aeste und endlich dehnen 
sieli alle Spindeln zu Trauben aus. In der ersten Bliithe 
ist also diese Pfłanze nur fingerhoch. Die Wurzel ist pfahl- 
artig und treibt keinen unterirdischen Stengel oder Wurzel- 
stock (Untersehied von T h la sp i m ontanum ). Der schon 
von der Basis an veriistelte Stengel ist sammt seinen Aesten



łiaarlos, duftig, gerieft und schon von der Wurzel an be- 
bliittert. Die haarlosen, bedufteten Blatter sind unten am 
Stengel mehr eirund, oben lanzettformig, ilir Rand ist ver- 
loren gezahnelt. Die Bliithchen sind weiss, ihre Kronblatter 
nicht yiel langer ais der Kelcli (Unterschied von Thlaspi 
inontanum ), die Antheren gelb, die Staubfaden zabnlos. 
Nach der Bliitlie verlangern sich die Blumenstiele und werden 
etwas langer ais das Schotchen. An der Basis der Staub- 
gefasse sieht man die kleinen Honigschuppen. Der Griffei 
ist an der reifen Schote so kurz, dass die Narbe zu sitzen 
scheint.

Y orkom m en: An Bergabhangen, auf Aeckern, an 
Randem, in Garten u. s. w. auf Kalkboden, Mergel, Tlion 
und Lehm. Im sudlichen und mittlen Gebiet verbreitet, im 
nordlicben seltner, weil hier schwerer Boden selten ist.

B liith ez e it: Marz bis Mai; die Pruchte reifen im Juni.
A nw endung: Diese Pflanze ist ais Unkraut unschadlich, 

weil sie niemals wuchernd wird und sclion im Juli ver- 
schwindet. In der Apothelce wird sie nicht mehr gebrauclit, 
war sonst aber, sammt dem T h lasp i arvense durch seine 
Samen (Sem ina T hlaspeos), welclie gerieben wie Knob- 
lauch riechen und scharf schmecken, ais ein blutreinigendes, 
reizendes, Urin treibendes Mittel bekannt.

F o r men: Kleine Exemplare bilden das Th. alpestre GmeL 
A b b ild u n g e n . T a fe l 1421.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 BUitlie, vergr6ssert; 2 Fruclit, 
•desgl.; 3 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.

)fo’lora XV. 2



Alpen - T&schelkraut.

Syn. Th. caerulescens Presl.
Das dauernde, ungegliederte, ein- bis mehrkopfige, senk- 

rechte, liegende oder aufsteigende Rhizom erzeugt am Boden 
eine reicbe Rosette von ziemlich langgestielten, loffelformigen,. 
abgerundeten oder stumpfen, wie die ganze Pflanze kahlen 
Blattern und aus dereń Mitte einen oder niehre ganz einfache, 
grade, anfrechte Stengel, welche mit einigen ziemlich ent- 
fernten Blattern besetzt sind; Stengelblatter eiformig-langłieh, 
stumpf, am Grrund herzformig umfassend, mit kurzeń, stumpfen 
oder abgerundeten Lappen; Bltithen doldentraubig, meist mit 
kleiner, stets weisser Krone; Antheren anfangs gelb, dann 
purpurn, zuletzt schwarz; Fruchttraube verlangert; Pruclit 
flach herzformig gefliigelt, mit ziemlich langem Staubweg in 
der Ausrandung, 8 —IGsamig, herzformig -dreieckig, nach 
dem Grrund verschmalert; Samen glatt.

B esch re ib u n g : In der ersten Blilthe ist diese Pflanze 
kaum handhoch. Man findet viele Wurzelblatter, welche 
etwas grosser ais die des Th. p e rfo lia tu m  sind und wie 
bei Th. m on tanum  in einem Kreise sich ausbreiten. Sie 
messen dann mit ihren Stielen 2 — 4 und 5 Cm. und die 
Platte, welche vom fast Kreisrunden bis zum Eiformigen und 
Langlichen wechselt, hat 1—2 Cm. Lange. Aus dem Stocke 
heben sich senkrecht mehre diinne, glatte und duftige Stengel



aufrechfc empor, welche mit langlichen, an der Basis um- 
fassenden, ganzrandigen Blattern bekleidet siad. Diese Bliitter 
sind ebenso wie die Wurzelblatter duftig griin. An der Spitze 
der Stengel stelien die weissen Bliithen in dichtem Krauze 
beisammen. In Grosse lialten sie die Mitte zwischen Th. 
p e rfo lia tu m  und Th. m ontanum , doch zeichnen sie sieli 
dureh ibre anfangs gelben, bald darauf roth werdenden, 
endlieb in Schwarz welkenden Staubkolben aus. Nach der 
Bluthe erhalt die Pflanze eine andere Gestalt, denn die Frucht- 
traube streckt sich so sehr, dass die Pflanze nun die doppelte 
Hohe erreicht. Man sieht an der Fruchttraube zahlreiche 
lang- und feingestielte Schotchen, im Umfange dreieckig, an 
der Spitze am breitesten und seicht ausgerandet, nach der 
Basis spitz zulaufend, an der Spitze mit breiten Fliigeln 
yersehen, welche, da jeder Fliigel die Breite des ganzen 
liohlen Schotchens besitzt, hier die starlcste Breite desselben 
yerursachen, doch sich schon unter der Mitte des Schotchens 
so verschmalern, dass sie daselbst fast verschwinden. Ohne 
die Fliigel hat das Schotchen eine verkehrt-eiformige Gestalt. 
Der Griffel ist kaum so lang ais die Bucht der Ausranduug.

Y orkom m en: Auf felsigen Abłńingen, in Felsspalten, 
in Gebiischen, auf berasten Platzen. Sehr zerstreut durch 
das Gebiet. Im Wallis; Jura; Oberelsass; Rhein-, Lalm-, 
Nahe- und Ahrthal; Herbom in Nassau; Donnersberg in der 
Ilheinpfalz; Dresden, Leipzig, Erzgebirge, saclisische Schweiz 
bei Schandau und Herrenskretschen; Bohmen; bei Eilenburg 
im Muldethal, Dessau, Barby, Silberberg bei Osnabriick; 
oberes Saalgebiet im Yoigtland, so z. B. bei Burgk; ausser- 
dem bei Hornburg und Sittichenbach in der Flora von Halle;



aber nicht bei Jena, iiberhaupt nicht im eigentlichen Tbu- 
ringen; in Westplialen; Luxemburg; Lowenberg in Schlesien.

B lu th e z e it:  April, Mai.
F o rm en : /?. calaminare Lej. et Court. Kronblatter weit 

liinger ais der Kelch; Stanbblatter kiirzer ais die Krone. 
So bei Aachen. Bisweilen sind die Stanbblatter gelb.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1422.
A Pflanze in nat. Grosse; B Fruchttraube, desgl.; 1, 2, 3 Bliitlie, 

vergr<5ssert; 4 Kelch, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 dieselbo im Litngs- 
schnitt, desgl.; 7 Same, naturl. Grosse und yergrossert.



1423, Thlaspi praecox Wulfen. 

Frtlhzeitiges Taschelkrant.

Syn. Th. montanum Scop. Th. montanum p.praecowDC.

Der vorigen sehr ahnlich, aber an den grosseren Blumen 
und dem rosenrothen Kelch sofort untersclieidbar.

Rhizom ein- bis mehrkopfig, die Kopfe mit reicher Basal- 
rosette endigend, welcbe einen bis yiele Stengel erzeugt; 
Basalblatter loflelformig, langgestielt, ganzrandig oder etwas 
gezahnt, kalii und blaugrun, wie die ganze Pflanze; Stengel 
einfach, locker mit langlicli-herzfórmigen, ziemlich spitzen, 
sitzenden Blattern besetzt; Blumen ziemlich gross, in reich- 
bluthiger Doldentraube; Fruchttraube verlangert; Brucht 
8—lOsamig, rundlich-verkehrt-herzformig, am Grrund stumpf; 
Staubweg iiber die Ausrandung des Fruchtflugels hinaus- 
ragend; Same glatt.

B e sc h re ib u n g  nach  H oppe:
„Die Wurzel ist obenher ganz einfach, spindelfórmig, 

lang und diinn, am Grunde mit zahlreichen Fasern versehen. 
Die Wurzelblatter sind rosettenartig an der Erde ausgebreitet, 
verkobrt - eiformig, in dem Blattstiel auslaufend, ganzrandig 
oder fast gezahnt, dicklich, hellgriin, auf der untern Seite 
rotlilich angelaufen. Die Stengelbliitter stelien wechselsweise, 
sind herzformig-langlich, glatt, ganzrandig und sitzend oder 
fast umfassend. Die Stengel entspringen zahlreich aus der 
Blatterrose, sind spannenlang, einfach, stielrund, glatt, be- 
blśittert. Die Bluthen stehen am Ende des Stengels in



u

lockem Trauben zahlreich beisammen und sind verlialtniss- 
massig gross. Die Kelchblattchen sind langlich, concav, glatt, 
rothlich, mit weissem Iiande. Die Blumenblatter noeh ein- 
mal so lang ais der Kelch, schmal, keilfórmig oder verkehrt- 
eiformig-langlich mit zugerundeter Spitze, schneeweiss. Die 
Staubgefasse fast so lang ais die Blnme. Die Schbtchen 
sind verkelirt-herzf6rmig nach der Basis yerschmalert, an der 
Spitze ansgerandet, mit dem verlangerten Griffel gekront und 
8 Samen einschliessend. Die Ausrandung des Schbtchen,s ist 
eng und dringt bis auf den vierten Theil desselben ein. Der 
Fliigel der v a lv u la  ist vorn so breit ais das Fach.“

Y orkom m en: An Bergabhangen und Hiigeln mit Kalk- 
boden. Nur im sudliclien Theil des Gel^iets im bsterreiclii- 
schen Kustenland von Friaul bis Fimne; Valentiniburg bei 
Gorz.

B ltitlie ze it:  Marz, April.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1423.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Frucht, desgl.



Berg - T&schelkrant.

Der vorigen iibnlich, aber sehr leicht durch die starkę 
Auslauferbildung unterscheidbar. Basalrosetten meist zahl- 
reich, theils steril, theils fertil, an den Enden der Kopfe und 
Anslaufer, aus gestielten, loffelformigen, abgerundeten oder 
stumpfen, wie die ganze Pflanze kahlen, blaulichgriinen 
Blattern znsammengesetzt; Bluthenstengel meist zahlreich, 
loeker mit herzformig-langlichen, stumpfen, sitzenden Blattern 
besetzt; Traube anfangs doldentraubig, die unteren Bliitlien 
langgestielt; Bltithen weiss, die Krone doppelt so lang wie 
der Kelch; Stengel meist ganz einfach; Fruchttraube ver- 
langert; Prtichte auf langein Stiel steif abstehend, rundlich, 
oben seicht herzformig, unten abgerundet, -fsamig; Samen 
glatt.

B esch re ib u n g : Die Wurzeln sind beinali buschelfórmig 
und Auslaufer tragend. Ais Grundform der griinen Wurzel- 
bliitter mnss man die lanzett-spatelfórmige bezeiehnen; hiiufig 
sind sie im Frtthjahr rothbraun, spiiterltin aber werden sie 
griin und ganzrandig, indem nur hier und da einzelne Ziihne 
hervorznkommen pfłegen. Die o — G gewohnlieh aus einer 
Wnrzel herrorkommenden, fast senkrechten Stengel sind ein- 
faeli, nie verastelt, 7—12 Cm. lioch und vollig glatt. Die 
fast pfeilformigen, an ibren seitigen Fetzen abgerundeten 
Stengelblatter sitzen und umfassen den Stengel, und sind 
kaum 1 Cm. lang und ziemlicb schmal. An der Spitze des



Stengels zeigen sieli in einer lierniedergedriickten Traube, 
die fast eine Doldentraube wird, die grossen weissen Blumen, 
welche beinah liorizontal auf kurzeń Stielen abstehen. Der 
aus 4 eiformigen concaven Bliittern zusammengesetzte Kelch 
ist ziemlieh offen. Die 4bliitterige Blumenkrone wird durcli 
weisse verkehrt-eiformige, bisweilen auch oben ausgerandete 
und mit diinnen Nageln versehene Blumenblatter gebildet;. 
Die 4 grossen Staubfaden stehen mit dem Sclilunde in einer 
Hohe, wogegen die beiden kleinern einander entgegen stehen 
und in der Blume ganz verborgen sind. Aus dem mit dunnem 
Griffel iiber einer kopfformigen 2- oder 31appigen Narbe ver- 
sehenen Pruchtknoten, der anfangs ziemlieh spindelformig sich 
darstellt, entwickelt sich spaterhin eine yerkehrt-eiformige, 
rundlich zusammengedrUckte und mit einem gefliigelten Bandę 
yersehene 2fiicherige Kapsel, dereń stehenbleibende Griffel 
nur die Halfte der Scheidewand lang ist. Bei der Iieife 
findet man in jedem Pachę 2 braunliche elliptische Samen.

Y orkom m en: An Pelsen und Bergabhangen, in liehten 
Bergwaldungen und Gebuschen, liauptsachlich auf Kallcboden, 
stellenweis auch auf Porphyr. Im Jura und mit dem Jura- 
kalk durcli Schwaben, Pranken und das Baireuthische; bei 
Datterode im Hessischen und Herbom; auf den Yogesen; am 
Lemberg zwischen Kreuznach und Sobernheim; in der Flora 
von Metz1) an Basen der Hohe von Ars; haufig im ganzen 
thuringischen Saalgebiet, aber meist nur an den oberen 
Abhangen der Saalberge und auf den bewaldeten Plateaus, 
meist nicht iiber eine Meile landeinwarts; sonst in Thuringen

1) Nach brieflicher Mittheilung des Herm E rw in  F r u e th  vom 
1. Februar 1882.



selten, so z. B. bei Berka an der lim, im Janasthal bei 
Arnstadt; selten im Konigreicli Sachsen; Unłerosterreich;1) 
Mahren; Bohmen; Schlesien.

B lu th e z e it:  April, Mai.
A nw endung: Dies Gewachs ist eine wahre Zierpflanze 

steiler, sonst ziemlich unfruchtbarer Kalkberge, und verdient 
auch in englischen Gartenanlagen eine Stelle. Von Schafen 
und anderem Vieli wird das Kraut gem gefressen.

1) Yergloiche dazu die Bemerlcung von B o rb a s  in der Oesterr. 
Botan. Zeitsehrift 1883, Seite 24.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1424.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.; 3, 4 dieselbe im Quer- und Langsschnitt, desgl.; 5 Same, nat. 
GrOsse und vergrossert.

Flora XV.



Alpen - Taschelkraut.

Syn. Th. montanum var. y. DC. Th. silvium Gaud. 
Th. alpinum Sehleicher.

Der vorigen sehr ahnlicli, aber gedrangener und niedriger. 
Basalblatter gestielt, mit fast lcreisrunder Spreite; Stengeł- 
blatter eirund-langlich, stumpf; Friichte langlich, oben mit 
seicht herzforiniger Ausrandung, 8'—lbsamig; Fltigel schmal; 
Staubweg sehr lang.

B esch re ib u n g : Diese Species bat mit unserm T h ia sp i 
m on tanum  sehr viel Aehnlichkeit und wurde auch trtther 
fur die Alpenform des Th. m on tanum  gehalten. Wirltlich 
ist der Unterschied zwischen beiden Formen auch nicht sehr 
erheblich, denn was sich bei Th. m ontanum  mehr streckt, 
lindet sich hier mehr gedrungen. Ais einziges schlagendes 
IJnterscheidungsmerkmal ist Form und Fltigel des Schot- 
chens, welches bei T h ia sp i m ontanum  ohne die Fltigel 
elliptisch, bei T h ia sp i a lp inum  ohne die Fltigel yerkehrt- 
lanzettlich bis yerkehrt-langlich ist. Die Fltigel haben bei 
Th. m ontanum  sehr reichlich die Breite der Fruchtfacher, 
bei Th. a lp inum  sind sie ganz schmal. Der Griffel ragt 
bei Th. m on tanum  kaum iiber die Ausrandung hinaus, bei 
Th. a lp inum  ist er lang, rnisst dieHiilfte des ausgewachsenen 
Schotchens. Dadurch entsteht allerdings ein Merkmal, wo- 
durch sich beide Formen leieht und scharf unterscheiden 
lassen. Das Uebrige aber geht, je naeh Standort, in einander



tiber. Zwar sind die Wurzelblatter liier kleiner und offc fast 
kreisrund, die Stengel kiirzer, die Kronblatter breiter; in- 
dessen wechselt das und man kann auch bei Th. m ontanum  
hierin Exemplare verschiedener Blattformen und verschiedenen 
Wuchses finden. Die Bliithezeit beider Species ist gleich, 
die Eigenthiimliehkeit, zuerst Stengel mit kurzeń Internodien 
und in dichten Doldentrauben gedrangte Bltithen zu bilden, 
dann aber, jedoch erst nach der Bliithe, den Stengel und die 
Bliithenspindel zu strecken, stimmt in beiden Formen ganz 
iiberein, nur ist die Streckung der Axe bei T lilasp i, der 
im Httgellande wachsenden Form, viel bedeutender. Beide 
Arten gehoren, wegen ihrer verhaltnissmassig ansehnlichen 
und gedrangt stehenden Bltithen, zu den schonen Cruciferen 
unserer Flora, nur fordem sie zu ihrer kraftigen Entwicke- 
lung Kalkboden. Th. m ontanum  verliert sieli sogleich, wo 
die Pyramide der Kalkberge aufhort und der Thonmergel 
beginnt, steht am liebsten oben aut der Hohe des Kallc- 
plateaus; T h la sp i a lp in u m  bewohnt die Kalkalpen.

V orkom m en: Auf Alpentriften. Wallis; Sudtirol; 
Karnthen; Steiermark; Oesterreich.

B liith eze it: April bis Juli.
A nw endung: Wie bei der Yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1425.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Kronblatt, vergrossert; 2 Fruoht- 

knoten, desgl.; 3 Kelch, deagl.; 4 Frucht, desgl.; 5 u. 6 dieselbe im 
(Juer- und Langssehnitt, desgl.



5426. Thlaspi rotundifolium Gaud. 

Rundblattriges Taschelkraut.

Syn. Iberis rotundifolia L. Hutchinsia rotundifolia 
R. Bi-. Noccaea rotundifolia Moench. Lepidiwm rotundi
folium Reichenbach.

Das dauernde Rhizom yerastelt sich unmittelbar iiber 
dem Boden sehr stark und lost sicb in eine grossere Anzahl 
steriler und fertiler Kopfe auf, welche 2—5 Cm. lang, unten 
locker bebliittert sind und oben eine Anzahl von undeutlieh 
rosettigen Basalblattern bilden, ans dereń Mitte der wenige 
Centimeter holie, bliihende Stengel hervorgeht. Basalblatter 
und die unteren Blatter der Kopfchen gestielt, kreisrund 
lbffelformig, am Ende abgenmdet, unten in den kurzeń Stiel 
zusammengezogen, wie die Stengelblatter kalii und ganz- 
randig; Stengelblatter rundlich-eiformig, selir stumpf, mit 
umfassenden Oehrchen sitzend; Blumen ziemlich gross, heli 
violett oder weiss; Traube auch zur Fruchtzeit doldentraubig 
verkiirzt; Frucht auf kurzem Stiel abstehend, 4—8samig, 
langlich-verkehrt-eiformig, stumpf oder seiclit ausgerandet, 
schmal gefliigelt.

B esch re ib u n g : Das Alpenpflanzchen ist kaum 8 Cm. 
hoch. Der Stock kriecht an dem Boden hin und wird bei 
alten Exemplaren mehrkopfig. Der Stengel steht aufrecht, 
an seiner Basis findet sich bei mehrjahrigen Exemplaren eine 
Rosette gestielter, rundlicher oder verkehrt-eirunder, vorn 
abgerundeter, an der Basis yerschmalerter Blatter, welche 
etwas fleischig, haarlos, ganzrandig oder auch mit einigen



Zahnen begabt sind. Der Stengel ist haarlos und tragt bis 
nur Doldentraube hinauf umfassende, kable, nacb vorn spitz 
zulanfende, oftmals unter der Spitze mit einem Zahne rer- 
sehene Blatter, dereń Gestalt eifórmig oder langlich-eiformig 
ist. Die Doldentraube ist reichbliithig, aber sehr kurz und 
auch uach der Bliithe stehen die horizontalen von der Bliithe 
abstehenden Fruchtstielclien ganz dicht neben einander. Die 
Bliithen sind so gross ais die unseres T h lasp i m ontanum , 
haben eine blaurothe Farbung und gelbe Staubbeutel. Die 
Fruchtstiele sind liiiiger ais die Schbtchen, die letzten tragen 
den emporgerichteten Griffel und haben in jedem Fache 
1 bis 2 Samen.

Y orkom m en: Zwischen Geroll und Kies in den Kalk- 
alpen. Durch die ganze Alpenkette verbreitet. ‘)

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine reizende Gartenpflanze.
Form en: (i. corymbosum Koch: Oehrchen der Blatter 

spitz; Blumen satter violett. Syn. Hutchinsia corymbosa Gay. 
So in den Walliser Alpen.

1) Die Pflanze ist ein echter Burger des deutseben Reiches; denn 
sie findet sich in Oberbaiem, so z. B. im Karwendelgebirge bei 
Mittenwald. Yergl. Garoke, 14. Auflage, S. 48.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1426.
AB Pfianzen in natilrl. Grdsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.



Fettblattriges Taschelkraut.

Syn. Iberis cepeaefolicc Wulfen, DG.
Der vorigen uberaus ahnlich, aber meistens kleiner nnd 

gedrungener. Stengelbliitter langlich, abgerundet, ohne 
Oehrchen; Frucht gestreckt, oben gestutzt und seiclit aus- 
gerandet, mit deutlichem Staubweg und schmalem Randfliigel, 
8 — 12samig.

B escb re ib u n g : Diese Species bat die Gestalt des auf 
den Alpen wohlbekannten T h la sp i ro tu n d ifo liu m , von 
welcbem es sieh eigentlich bloss dureh die nicht geohrten 
Stengelblatter unterscheidet, daher wohl, in Berticksichtigung 
ihres hochst besckrankten Auftretens, nur ais Varietat des 
Tb. ro tu n d ifo liu m  gelten dlirlte. Die Blutbezeit, welclie 
allerdings von der des Th. ro tu n d ifo liu m  sehr abweicht, 
durfte vielleiclit das einzige Bedenken gegen die Zusanmien- 
ziebung beider Formen sein. Der Wurzelkopf ist in beiden 
Arten yielkopfig, die Wurzelblatter sind liier langstieliger, 
aber nicht fetter wie dort. Der Stengel ist bei beiden ziem- 
licb gleich hoch und von gleicber Lagę, die Stengelbliitter 
sind weniger gedrungen, die unteren stets kurzstielig, auch 
der Fruchtstand ist niehr gestreckt, so dass die Frlichte in 
einer stumpfen Pyramide stehen. Die Bltitlien sind wenig 
kleiner, immer lilafarbig, die Schotchen haben etwas langere 
Stiele, sind etwas klirzer und dicker, so dass der Querscbnitt



fast viereckig wird. Der Fruchtgriffel ist bei beiden ziem- 
lich von gleicher Liinge, sitzt aber hier auf der gestutzten, 
wenig ausgerandeten Fruchtspitze, wahrend die von Th. 
ro tu n d ifo lig m  sieh etwas verschmalert und ein wenig 
rundet.

Y orkom m en: An Felswanden der Alpen. Im Babel- 
tlial in Karnthen an den Galmeigruben unter der Yitriol- 
wand; Zermatten im Wallis.

Bliithezeifc: Im Mai, gleich nacli der Schneeschmelze.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1427.
A bliihende Pflanze in natiirl. Grosse; B fruchtende Pflanze, desgl.; 

1 Fracht, vergrossert; 2 dieselbe im Liingssohmtt, desgl.



1428. Teesdalea nudicaulis It. B r.

Weisser Bauernsenf.

Syn. Teesdalea Iberis L. Iberis nudicaulis L. Guepinia 
nudicaulis Bast. Lepidium scapiferum Wallr.

Die zarte jahrige Pfahlwurzel bringt ein kleines, nur 
wenige Centimeter kohes Pflanzclien hervor mit einer Basal- 
rosette ganzrandiger, gestielter, loffelformiger oder haufiger 
tief fiederspaltiger-fiedertlieiliger Blatter mit akgerundeten 
Abschnitten. Gan ze Pflanze kalii, nur die Stiele der Basal- 
bliitter bisweilen gewimpert; Stengel 1 bis melire, blattlos 
oder mit wenigen lineal-lanzettlichen Bliittern besetzt, ani 
Ende eine einfache, seltner nocli seitliche Trauben tragend 
mit doldentraubigem, bliihendem Ende; Prucht auf ab- 
stebendem Stielchen, oben herzformig ausgerandet, mit sehr 
kleinem Staubweg.

B e s c h r e i b u n g  nach Stunns Flora:
„Diese Art wachst an sandigen, waldigen, freien, un- 

frachtbaren Gegenden; ist jahrig und bluht im Mai und 
Junius. Melire Stengel komnien oft aus einer Wurzel, welche 
aufreclit, drei bis sechs Zoll hoch, meistens einfach, nackt, 
rund und glatt sind. Die Blatter liegen kreisfórmig auf der 
Erde, sind fiederformig getheilt, glatt und etwas dick. Die 
kleinen weissen Blumen bilden erst eine kleine Dolde, dann 
stehen sie traubenformig. Die Kronenblattcłien sind weiss, 
die beiden aussern sind grosser ais die zwei iimern; alle sind 
ganz glattrandig und stumpf. Alle Staubfaden haben an der



Grnndflache ein zahnartiges Blattchen, das an dem langern 
weit grosser ais an dem kleinern ist. Der Fruchtknoten 
enthiilt in jedern Fache zwei Samenansatze, welche auch oft 
z we i vollkommne Samen zuriicklassen. Die Schotchen sind 
eirund rundlich und ansgerandet. Beide Schalenstlicke sind 
nachenformig, und selbst die lanzettformige Scheidewand ist 
auf der einen Seite ausgebogen und auf der andern erhaben.“

Y orkom m en: Auf Felsenabhangen, an sterilen Orten, 
auf Aeckern u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber 
niemals auf Kalkboden.

B lttth eze it: April, Mai.
F o r men: Die I 'Hanzo mit verzweigtem Stengel ist keine 

Yanetat, sondern, wie schon Koch angiebt, ein weiter ent- 
wickelter Zustand.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1428.
A Pflanze m it fiederspaltigen B lilttern, natiirl. Grosse; B Pflanze 

m it ganzrandigen B lattern , desgl.; 1 B luthe, vergrossert; 2 Kelch, 
desgL; 3 innere Bluthe, desgl.; 4 Fruchtknoten  im Langsschnitt, desgl.; 
5, 6, 7 F rach t ganz, im Quer- und L angsschnitt, desgl.; 8 Frucht- 
scheidewand, desgl.; 9 Same, natiirl. Grosse und vergrOssert; 10 die- 
selbe im Quersehnitt, vergrOssert.
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1429. Iberis saxatilis L.

Felsen - Schleifenblume.

Das kurzgliedrige, dauernde Rhizom wird rabenfederkiel- 
dick und veriistelt sich in zahlreiche sterile xmd fertile, etwa 
zollhohe Kopie, welche eine Iiosetbe lanzettlicher, sehr spitzer 
Basalblatter tragen. Jede tertile Ilosette bringt einen ein- 
zelnen, einfachen, wenige Centimeter hohen, unten mit lan- 
zettlichen, spitzen Blattern dicht besetzten Stengel hervor, 
welcher wie die ganze Pflanze kahl ist und am Ende die 
Doldentraube weisser Blumen tragt, welclie sich zur Frucht- 
zeit etwas traubig streckt; aussere Kronblatter grosser, wie 
bei allen Arten; Fruchte eirund, nach oben mit spitzlappigem 
Flitgel.')

Die P flanze ist eigentlich ein einiach verastelter kleiner 
Strauch; Blatter wendelstandig, ganzrandig, etwas fleischig, 
nach dem sitzenden Grunde yerschmalert, die oberen spitz 
oder stachelspitzig, die unteren stumpf.

Y orkom m en: An schattigen Abhangen und in Felsen- 
spalten alpiner Gegenden. Im Gebiet nur auf dem im Canton 
Solothum gelegenen Theil des Juragebirges, aber daselbst 
in Menge. Ausserdem in SUdfrankreich, Spanien, Piemont, 
der Lombardei, dem mittlen und siidlichen Italien, der tau- 
rischen Halbinsel. 1

1) Dieses w iderspricht der Koch’schen Diagnose. Vergleiche 
unsere Abbildung.



B liith  ezeit: Jnni.
A nw endung: Ein reizender Zwergstrauch Bir alpine 

Anlagen in Garten.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1429.
A Pflanze in nat. GrSsae; 1 Stengelstiick m it Blatt, vergrosseit, 

Nach Beiohonbach.



S430. iberis umbellata L.

Doldige Schleifenblume.

Die jahrige Pfahlwurzel treibt einen fusshohen, auf- 
rechten, nach oben stark verastelten und ausgebreiteten, wie 
die ganze Pflanze kałilen Stengel, welcher locker mit wendel- 
standigen, lanzettlichen, zugespitzten, nach dem Grunde ver- 
schmalerten, sitzenden, ganzrandigen Bliittern besetzt ist, von 
denen nur die untersten bisweilen selwach gezahnt sind; 
Blilthentrauben doldentraubig, anfangs flach, zuletzt etwas 
gewolbt oder fast halbkugelig; Blunien gross, fleischfarbig 
oder violettroth; Fruchttraube halbkugelig gewolbt, die Stiele 
der unteren Friiclite sehr lang, weit abstehend, aber die 
Friichte dicht aufeinanderliegend, ani oberen Ende mit zwei 
grossen, spitzen, in die pfriemliche Spitze zugeschweiften 
Lappen.

B esch re ib u n g : Diese einjahrige Pflanze wird, nach 
Art des Bodens, hand- bis fusshoch, ist sehr verastelt und 
bildet in gedrungenem Wachsthnni einen runden Busch, an 
dem wie bei allen Crucileren, zuerst die GipfelblGthen, dann 
die Astbltithen der lleihe nach von unten bis oben hin zuni 
Aufbruche kommen, wodurch die Pflanze also sine langere 
Bliithezeit erhalt. Die Bltithen sind fleischroth, pfirsichlfliith- 
roth und seltener auch weiss, alle Bltithen besitzen 2 langere 
und 2 ktirzere Bliitter, aber bei den Randbluthen sind die 
langeren sehr gross und breit. Die Stengelblatter sind etwas 
massig, die unteren gewohnlicli gezahnt, die oberen ganz-



randig; ihre Grosse betriigt unten etwa 5 Cm., ihre Gestalt 
ist liinglich bis lanzettlich und vorn spitz. Die 1 Cm. langen 
Bliithenstiele stehen ab, zwischen den kleineren Staubfaden 
befindet sieli ani Fruehtknoten beiderseits eine Nectardruse 
und nach der filutka zeichnet sieli diese Species vor allen 
iberisarten dadurch ans, dass der Fruchtstand fast ebenso 
bleibt, wie der Bltithenstand war, weil sieli die Spindel nach 
der Bliithe nicht oder kaum verlangert. Die Schotchen sind 
Vj Cm. łang, ihre Stiele stehen wagrecht ab, ihr Griffel ist 
so lang ais die gerade ausgestreckten Spaltlappen und jedes 
Fach hat einen Samen. Die Yerwechselung mit anderen 
Iberisarten ist auch schon wegen der Blumenfarbe nicht 
leicht, die hier gewohnlich roth, dort weiss ist. Einnial an- 
gesaet, besanit es sieli jahrlich fort und dadurch geschielit, 
dass es sehr leicht ans den Garten fliiohtet und an passenden 
Orten verwildert, wodurch man friiher veranlasst wurde, sie 
hier und da in Floren ais heimisches Gewachs anzufiihren.

Vorkom nien: An Felsen und an sterilen Orten. Wirk- 
licli wild im Gebiet nur bei Gorz im osterreichischen Ktisten- 
lande, aber bisweilen ais Gartenfluchtling halbwild, so z. B. 
auf dem Saalkies und an Eisenbahndammen bei Jena, aber 
sehr unbestandig.

B ltitlieze it: Juni.
A nw endung: Ein hubsches, allgemeinbeliebtes Sommer- 

gewachs in Giirten.o
A bb ild u n gen . T afel 1430.

A B Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr6ssert.



1431. Iberis intermedia Guersent.

Spreizende Schleifenblume.

Syn. Iberis dwaricata Tausch. Ib. boppardensis Jordan.
Ib. amara Scopoli.

Der vorigen ausserst ahnlich. Die Pflanze ist zweijahrig. 
Bliitter des ersten Jahres lanzettlich, beiderseits 1—2zahnig; 
Bliitter des zweiten Jahres lineal-lanzettlich, spitz, ganzrandig; 
Fruchttraube gestreckt; Friichte spreizend, entfernt, aut' dem 
langen Stielchen weit abstehend, am Ende mit zugespitzten, 
vorgestreckten, seitlich gebogenem Lappen.

B esch re ib u n g : Diese Species steht zwischen Ib e r is  
u m b e lla ta  nnd am ara  in der Mitte. Mit der ersten hat 
sie die Bliitter gemein, welche lineal-lanzettlich nnd ganz
randig, nicht wie bei Ib. am ara  nach der Spitze zu breiter 
und geziihnt sind. Auch das Schotchen ist in der deutschen 
Art dem der u m b e lla ta  sehr ahnlich. Mit der Ib. am ara  
aber hat sie die Farbę der Krone und den Stand der Frucht
traube gemein, die sich kegelfórmig verliingert und nicht 
wie bei Ib. u m b e lla ta  doldentraubig bleibt. Es giebt hier 
aber zwei Yarietaten: 1 ) die sUdliche, welche einjahrig ist 
und dereń Fltigellappen so lang ais das Schotchen werden; 
2) die rheinische Ib. b o p p a rd e n s is , zweijahrig und mit 
viermal kiirzeren Fltigellappen ais das Schotchen. Nur die 
Bliitter des ersten Jahres oder die Wurzelblatter der ein- 
jahrigen Pflanze haben ein oder zwei Zahne und sind lanzett- 
lormig; alle Bliitter des Stengels sind linien - lanzettlormig.



Der Stengel wird fusshoch und holier, ist sehr verastelt, hat 
sperrige Aeste, Blatter und Stengeltheile sind haarlos. Nur 
die obersten Aeste kommen zur Bliithe und bilden, indem 
sie fast gleichhoch werden, einen ans vielen Doldentrauben 
zusammengesetzten Schk.ni. In der Bliithe sind alle Wurzel- 
bliitter und die untersten Stengelbliitter schon abgewelkt. 
Die Bliithenstielcben verliingern sieli sammt der Spindel der 
Bltithentraube, die Kelchblatter sind nur lialb so gross ais 
die Kronen, griin, violett angelaufen, eifbrmig, stumpf und 
abstehend; die Kronblatter sind ungleich gross, zwei davon 
sind sehr klein, alle sind weiss, zuweilen an der Basis der 
Platte violett angelaufen imd haben einen kurzeń grilnen 
Nagel. Die Staubgefasse ,sind wenig liinger ais der Kelch, 
tetradynamisch. Die Schotchen sind mit dem bleibenden 
Griffel gekront.

Vo r k o in m e n : Im osterreichischen Kiistengebiet; am 
Mont Valentin bei Gijrz;') bei Boppard am Ithein. An 
Gebirgsabhangen.

B llith e z e it:  Juni, Juli.
A n w e n d u n g : Wie bei der vorigen.
F o rm  en: Die Farbę der Bluinen ist meistens weiss, 

bisweilen blasspnrpum.

1) Nach brieflicher Mittheilung des Ritters von Pittoni. H.

Ab b i ld un g en .  Tafel  1431.
A Pflanze in natiirl. Gros.se; 1 Frucbt, yergrossert.



1432. Iberis bicolor Reichenbach. 

Zweifarbige Schleifenbkime.

Die zarte, jahrige Pflanze ist sehr sparrig und aus- 
gebreitet yeriistelt. Blatter eifbrmig - langlich, stumpf, nach 
dem kurzgestielten Grand verschmalert, gezahnt; Dolden- 
traube flach; Blumen weiss, mit purpurnem Kelch; Fruchte 
starr spreizend auf ziemlich langem Stiel, fast kreisrund, am 
Ende nur ganz schwach herzformig ausgerandet mit ab- 
gerundeten Lappen und heryortretendem Staubweg.

V orkom m en: An Bergabhangen. Im Gebiet nur im 
Odenwald, von Wiirzburg gegen Heidelberg hin.1)

B liith e z e it:  Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der yorigen.

1) So nacli W il lk o m m , Die Angabe beruh t aber auf einem 
Irrtbum . Die Pflanze wiiehst nioht m ehr d o rt, wenn sie uberhaupt 
je  do rt vorhanden war.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1432.
A Pflanze in  natur]. Grosse; 1 B luthe, yergrossert; 2 Prucbt, 

desgl.



1433. fberis amara L.

Bittore Schleifenblume.

Der yorigen sehr ahnlich, aber die Blumen rein weiss, 
der bluhende Theil der Traube kegelformig gestreckt, die 
Fruchttraube sehr yerliingert, die Bliitter lanzettlich, stumpf, 
nacli dem Grunde ailmahlig keilig yerschmiilert, kurzgestiełt, 
beiderseits 2—Szahnig, mit eifbrmigen, stumpfen Ziihnen, 
die Fracht fast kreisrund, ain oberen Ende mit zwei kleinen 
dreieckigen, spitzen, hervorgestreckten Lappen.

B eschre ibung: Der Stengel steht aufrecht, ist eckig, 
in der Mitte iistig und wird handhoch bis fusshocli. Die 
Bliitter sind in der Mitte des Stengels 5 Cm. lang, indessen 
sehr schmal, yerlaufen sieli mit kcilformiger Basis in den 
kurzeń Stiel und liaben nahe der Spitze, wo sie ani breitesten 
sind, 3, 5, auch 7 rundę grosse Ziihne; die obersten Bliitter 
sind indessen ganzrandig. Jeder Ast triigt an der Spitze 
eine Doldentraube weisser Bltithen, dereń Spindel sich, so
baki die Blumen verbliiht sind, zur Traube verlangert, 
wahrend an ihrer Spitze sich noch lange Zeit neue Bliithen 
in Doldentrauben zu entwickeln fortfahren. Der Kelch steht 
ziemlich aufrecht, seine Bliitter sind an der Spitze und ain 
Bandę roth gefarbt. Die beiden Kronblatter, welclie der 
Spindel zustehen, sind weit kleiner ais die beiden andern, 
,so dass die ganze Krone Aehnlichkeit mit einer Halstueh- 
schleife hat; daher ihr Name. An den beiden Seiten der 
2 kiirzeren Staubgelas.se befinden sich Honigdriisen. Die 
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Fruchtstiele stehen ab, die geflugelten Schotchen haben in 
jedeni Fache nur einen einzigen Samen und sind vollig 
haarlos.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Brachlandereien. Sehr 
zerstreut durch das Gebiet. In der siidlichen Schweiz; von 
jBasel an das ganze Rheinthal abwarts bis naeh Holland; 
im Mainthal von Wtirzburg bis Werthheim; im Moselthal, 
namentlich urn Trier; Saargebiet; bei Jena im Saalkies bis- 
weilen verschleppt, aber unbestandig, ebenso bei Halle, 
Naumburg, Schweidnitz; ebenso an Zaunen der Eisenbahn 
bei Salzburg;1) dagegen wirklich wild und selrr haufig auf 
Aeckern in der Umgegend von Metz.2)

B lu th e z e it:  Jnni bis Oktober.
A nw endung: Eine angenehme Zierpflanze der Garten, 

namentlich fur sonnige und steinige Stellen, daher ais Zierde 
kiinstlicher SteinhUgel, der Gartenmauern und dergleichen.

F o rm en : Sievariirt mit grosseren und kleinerenBliithen, 
mit langeren und kiirzeren Fruchttrauben, und;

fi. ruficaulis Koch; Kleiner, die Bliitter schmaler; Kelch 
violett und die Kronblatter violett angełaufen; Stengel pur
puro angełaufen. Syn. Ib. ruficaulis Lej.

1) Vergl. S au ter, F lora von Salzburg, Seite 117.
2) Briefliche M ittheilung des H erm  Erwin. Frueth.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1433.
AB Pfianze in  natflrl. Grilsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 und 

3 F ruch t, natflrl. Grosse und vcrgrossert. Naeb einem uns freund- 
lichst von H erm  E. F rueth  ubersendeten Exemplare.



8434. Iberis pinnata L.

Fiederbliittrige Scb 1 ei fenblume.

Zweijśihrig; Bliitter linealisch, beiderseits 2 — Sziihnig 
oder 2—3 lappig - fiederspaltig; Zahne oder Abschnitte lanzett- 
lich, stumpf; Fruchttraube eirund - kegelformig; Friichte oben 
mit breiter Bucht ausgerandet, mit dreieckigen, spreizenden, 
stumpfcn aber ani Eude kurz zugespitzten Lappen.

B esch re ibung : Der aufrechte, starre, feste Stengel ist 
mit sehr feinen, kaum durch schwache Lupen erkennbaren 
Has tren besetzt, hat unten immer in Stiele versciimalerte, 
durch l —2 Paar lineale, stumpfe und wagrecht abstehende 
Zipfel fiederspaltige Bliitter, die aber zur Bltithezeit gewohn- 
lich schon welk oder verschrumpft sind. Er ist astig und 
aucli die oberen Stengelblatter, welche die Aeste sttitzen, ja 
selbst die kleinen Astblatter firidet man gewohnlich mit ein 
Paar gegen- oder wechselstandigen, wagrecht abstehenden 
Fiederzipfeln. Indessen giebt es aucli Exemplare, an welchen 
die oberen Bliitter nur 2 ausgesproizte Zaline haben und wo 
die Astblatter ganzrandig sind. Die Aeste tragen an ihren 
Spitzen zollbreite und breitere Doldentrauben G Mm. hmger 
und 8 Mm. breiter, weisser Bluthen, dereń Kelche mehr sils 
doppelt so kurz, doch schon lilaroth gefarbt sind, wahrend 
die Kronblatter reinweiss oder in der ersten Jugend lilafarbig 
werden. Besonders sieht man letzte an der Spitze be- 
ginnender Fruchttrauben, wo die Pflanze nicht mehr mit 
yoller Kralt ihre letzten Bluthen zu bilden vermag. Die



Fruclittraube ist selir kurz; indem die untersten Schotchen 
1 Cm. lange Stiele bekommen und die oberen immer kurz- 
stieliger werden, bildet diese Pflanzeeine nur einige Centimeter 
lange, sehr dichte und kegelformig gebildete Traube. Aus- 
gezeichnet in Form sind die Schotchen, welclie die Grosse 
der Linsen erreichen. Ihre Fliigellappen vorn an dem Schot
chen sind spitz und dreieckig, nicht ausgeschweift spitz, daher 
zugespitzt endigend, wie bei Ib. in te rm ed ia , noch auch 
einwarts gerichtet, wie bei Ib. am ara. Daher ist der Winkel, 
in welchem der Griftel steht, nicht spitz wie bei Ib. am ara, 
sondern aufTałlig stumpf.

Y ork om  men: An Kalkfelsen nur in Niederosterreich, 
besonders in der Umgebung von Wien und bei Triest. Nach 
śilteren Angaben auf dem Randen im Canton Basel.

B li ith e z e it:  Juni, Juli.
A n w en d u n g : Wie bei den vorigen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1434.
A Pflanze in  natiirlicher Grosse; 1 F ru ch ttrau b e , etwas ver- 

grossert; 2 F ruch t, vergrossert.



1435. Biscutella hispida DC.

Steifhaarige Brillenschote.

Syn. B. cichoriifolia Loiseleur.

Die jahrige Wurzel treibt einen sehr locker beblatterten 
iiber fusshohen Stengel, welcher dicbt mit rauhen, steifen 
Haaren besetzt ist; Basalblatter gestielt, breit lanzettlich, 
stnmpf', in den Stiel herablanfend, arn Rande grób aus- 
gebissen gezahnelt; Stengelblatter umfassend, langlich, ziem- 
licli spitz, ausgebissen spitz gezahnt; Stengel einfaeb oder 
astig; bltihender Theil der Traube sehr kurz, der frucht- 
tragende gestreckt; Keleh zweispornig mit cylindrischen 
Spornen; Blume gelb, den Kelcli weit iiberragend; Fracht 
am Grand und am Bnde herzformig ausgerandet, doppelt 
kreisformig, mit langem, spitzem und dtinnem Staubweg in 
der oberen Ausrandung, dieselbe weit Iiberragend.

Y orkom m en: An sonnigen, sterilen Orten. Im Gebiet 
nur an der Siidgrenze anf der Insel Veglia. Uebrigens in 
Sudfrankreich, Piemont, Norditalien, Dalmatien.

B lu th e z e it:  Juni, Juli.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1435.
AB Theile der Pflanze in natu r]. Grbsse; 1 Bliithe, etwas ver- 

grassert.



!436. BiscuteHa laevigata L.

Brillenschote.

Syn. B. alpestris W. K. B. arnbigua Wallrotli.

Das dauernde Rhizom treibt nacli unten eine Pfahl- 
wurzel, nach obon eine Rosette langgestreckter, stumpfer, 
gegen das Ende bin breiterer, gegen den Grund allmahlig 
in den Stiel yerschmalerter, gezahnter oder ganzrandiger 
Basalbliitter; Stengel nach oben astig, iiber fusshocli, mit 
wenigen, langlichen oder zum Theil sehr schmalen und 
spitzen, mit abgerandetem Grand halb stengelnmfassenden, 
sitzenden Blattern besetzt, welche nach oben in die sehr 
schmalen Deckblatter der Aeste ubergehen; Doldentrauben 
zur Bliithezeit halbkugelig, zur Fruchtzeit langlich; Kelch 
am Grund spornlos; Friichte am Grand und am Ende herz- 
fórmig ausgerandet, aus zwei kreisrunden Fachem zusammen- 
gesetzt, in der Mitte der Ausrandung mit lang vortretendem, 
dunnem und spitzem Staubweg.

B esch re ib u n g : Aus dem holzigen Wurzelstocke ent- 
springen gemeinlich mehre aufrechte hand- oder fusshohe 
Stengel, welche mehr oder minder steifhaarig und nur durch 
Bliithenzweige verastelt sind. Unten an der Basis sind sie 
durch Wurzelblatter und einige einander nahestehende Stengel- 
blatter reichlicli von Blattern umgeben; oben sind sie fast 
nackt. Die Wurzelblatter und unteren Stengelblatter sind 
mit ihren Stielen 5 — 8 Cm. lang, bald nur mit einzelnen 
grossen Zahnen berandet, bald fiederspaltig, beiderseits mehr



oder minder rauhhaarig, doch lebhaft grilli. Die vorjahrigen 
Wurzelblatter sind kleiner ais die diesjahrigen Stengelblatter; 
beide sind liinglich oder lanzettformig und rerlaufen allmahlig 
in den Blattstieł. Oben am Stengel befinden sieli einige 
kleine lanzettfbrnifge oder linienfórmige Bliitter, welche die 
ausgehenden Bltithenaste stiitzen. Die sehonen gelben Bliitheu 
entwickeln sieli erst nach der Bliithe zur Traulie. Die Keleh- 
blatter sind gelb, łiaben kleine Anhangsel, die Kronblatter, 
doppelt grosser, łiaben tiber dem kurzeń Nagel beiderseits 
kleine Anhangsel und sind tiefer ais der Kelcli gefarbt. Die 
Schoten unserer Yarietiit sind glatt, die Schoten aller Varie- 
taten grasgriln, zuletzt yiolett mit tiefvioletten Randem be- 
gabt. Der stehenbleibende Griftel ist so lang ais der Durch- 
messer einer der kreisrunden Klappen.

Yorkom  men: Auf den Abhangen der Alpen und Vor- 
alpen und mit den Fliissen bis auf die Yorebenen herab, 
auch auf niedrigeren Gebirgen, aber sehr zerstreut in der 
Tiefebene. Durch die ganze Alpenkette von Piemont und 
der Schweiz durch Hochbaiem, Tirol, Salzburg, Karnthen bis 
Niederosterreich und auf die Vorberge und Yorliegenden 
Ebenen herab, so z. B. bis auf die Haide hinter Freimann 
bei Miinchen;1) in Oberschwaben, im Donauthal bei Werren- 
wag, Statten, Bronnen, Beuren; im Elsass, so z. B. bei Strass- 
burg, Niedeclr, Ortenberg, Huningen; zerstreut im Gebiet 
des Rheins und seiner NeberiHus.se bis in die Rheinprovinz, 
z. B. am Kaiserstuhl, bei Bingen, zwischen St. Goar und 
Oberwesel, im Ahrthal am weissen Kreuz und am Durch-

1) Yergl. Garekę, 14. Aufl.



brach, im Nahethal, namentlich in der Umgebung von Kreuz- 
nach und bis Oberstein; fehlt im eigentlichen Thiirmgen; 
dagegen bei Konstein in der Flora von Nordhausen; bei 
Halle; an der tmteren Saale bei W ettin und Barby; im 
Anhalt Dessanischen; bei Magdeburg; bei Meissen und bei 
Dresden (Waldschlosschen, Blasewitz, Kaditz); bei Hameln; 
in Schlesien, besonders im Kottwitzer Walde bei Breslau; 
in Bohmen. In den Alpen steigt sie bis an die Schneegrenze 
empor. Yorwiegend auf Kalkboden.

B liith ez e it: Je nach der Meereserhebung vom April 
bis zum August.

F o rm en : Sie variirt mit breiteren, fast umgekehrt- 
eiformigen und mit lineal-langlichen, ganzrandigen oder ge- 
zahnten oder buchtig gezahnten Basalblattern, mit zarteren 
oder kraftigeren Borsten bestreut. Ferner:

[i. gldbra Koch: voll.ig kalii. Syn. B. laevigata (i.glabra 
Graud. B. lucida DC. (mit glanzenden Blattern).

y. scabra Koch: Fruchterauh. Syn. B. saxatilisSchleichei\ 
B. longifolia Yillain. B. subspathulata Suter. B. didyma 
Scopoli. (Abbildung siehe Iteichenbachs Icones, Tafel 8 , 
No. 4205.)

()'. macrocarpa Koch: mit doppelt*grosseren, glatten oder 
rauhen Blattern.

e. hispidissima Koch: Bliitter mit sehr rauhen, kriiftigen 
Haaren bestreut. Syn. B. ambigua DC.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  14116.

A B  Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 K ronblatt, 
desg l.; 3 u. 4 F rach t, desgl.



1437. Eukiidium syriacum R. Br.

8 chnabelschotchen.

Syn. Anastatica syriaca L. Myagrum rostratum Sco- 
poli. Bunias syriaca Gartner. Ornithorhynchium syriacum 
Rohling.

Einjahriges, nur wenige Zoll liob.es, sehr sparrig aus- 
gebreitetes, astiges, mit Ausnalnue der Friichte vbllig kahles 
Pflanzchen, mit entfernt stehenden, kurz gestielten, breit 
lanzettliehen oder liinglichen, stumpfen, in den Stiel zu- 
sammengezogenen, gesagten Blattern und zahlreichen Aehren 
an den Zweigen, welche nur an der Spitze wenige gelbliche 
Bltithen tragen, zur Fruchtzeit sehr lang gestreckt sind mit 
entfernt stehenden, eirnnden, kurzhaarig rauhen Friichten 
mit spitzem, kegelfórmigem, gekriimmtem Staubweg.

V orkom m en: An sterilen Abhangen, auf trockenen 
Ebenen, an Wegen und Ackerrandem. Sie stammt ans dem 
Orient und kommt im Gebiet nur in der Umgegend von 
Wien verschleppt vor, bisweilen sogar im Wiener Frater, 
aber hier unbestandig.')

B llith eze it: Mai.

1) Y ergleicbe Oesterreichische botanisehe Zeitschrift 1879, No. 8, 
Seite 248.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1437.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blutbe in naturl. Grosse; 2 innere 

Blfithe, yergrossert; 3, 4, 5 Frucht, desgl.; 6 Same, desgl.
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1438. Cakile maritima Scopoli.

Meerviole.

Syn. Bunias Cakile Smith. Cakile Serapionis Gartner.

Die jahrige Pflanze bildet einen etwa fusshohen, selten 
fasfc einfachen und aufrechten, meist ungemein stark sparrig 
verastelten und ausgebreiteten Stengel, welcher, wie alle 
griinen Pflanzentheile, fleischig und vollig kahl ist; derselbe 
ist stielrund und mit entfernten, mehr oder weniger deutlich 
gestielten, langlichen oder lanzettlichen, stumpfen, in den 
Blattstiel yerselimalerten, grób sagezahnigen oder tief fieder- 
spaltigen bis fiedertheiligen Blattern besetzt; Trauben end- 
standig ani Hauptstengel und seinen Zweigen, doldentraubig 
aufbliiliend, mit grossen rothlicli-weissen, dnftenden Błumen; 
Fruclittrauben gestreckt; die Prlichte zuletzt auf' ziemlicli 
langem, abstehendem Stiel, langlicli, stumpf', in der Mitte 
angescliwollen, kahl.

B esch re ib u n g : Der kahle Stengel verastelt sich sehr, 
ist hin- und hergebogen, steht zwar anfangs aufrecht, legi 
sich aber spiiter mit seinem unteren Theile auf den Boden, 
breitet sich durch seine Aeste weit aus und bildet eine 
Staude von 30 Cm. Hohe; welche niclit selten einen Quadrat- 
fuss und mehr noch, vom sandigen Strande bedeckt. Der 
Stengel und die Bliitter sind etwas fleischig, letzte werden 
3 —7 Cm. lang, sind fiedertheilig, etwas beduftet, durchaus



naarlos, an der Basis rinnenfórmig; ilire Fiedertheile stehen 
etwas entfernt von emander, sind zuweilen wiederum getheilt, 
1—2 Cm. lang, nur 1—2 Mm. breit, in ihrer ganzen Lange 
ziemlich gleichbreit und oben stumpf. Die Bliithentrauben 
verlangern sieli zuletzt bis zu 30 Cm. Lange, ilire Kronen- 
blatter sind lilafarbig, noch einmal so lang ais der Kelch, 
verkehrt- eirund und lang genagelt. Die Kelehblatter sind 
an der Basis etwas dick, am Rande hautig, an der Spitze 
stumpf. Das Schotehen ist so ziemlich 2 Cm. lang, zwei- 
schneidig, vierseitig; das obere Glied ist noch einmal so lang 
ais das untere, das untere hat einen hangenden Samen.

Vork o mm en: Am sandigen Meeresstrand und auf den 
Dunen. Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, sowohl am Kiisten- 
strand ais auf den Inseln.

B lu th ez e it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Das salzige, scharfe, etwas senfartig 

schmeckende Kraut ist jetzt nicht mehr im Gebrauche. 
Frtiher galt es ais H e rb a  C ak iles vel E rucae m ari- 
tim ae  s. R aphan i m ar i ni ais ein diuretisches, purgirendes 
Mittel. Die Pflanze ist hoclist wichtig zur Befestigung und 
Ansammlung des Triebsandes der Diinen. Sie wttrde eine 
sehr hiibsche, angene hm duftende Zierpflanze fiir den Garten 
abgeben, aber ihre K ultur ist schwierig, weil sie Salzboden 
yerlangt.

F orm  en: (i. integri folia Koch: Blatter langlich, nach 
dem Grunde verschmalert, unregelmassig stumpf gezahnt. 
Syn. C. maritima.

[i. sinuati folia DC. C. aegyptiaca Willd. C. latifolia 
Roiret. So z. B. auf der Insel Norderney, auf Helgoland.



y. laciniata Hallier; Blatter bis zuni Mittelnerven. vollig 
fiedertheilig, mit schmalen, linealischen Abschnitten. So auf 
Helgoland.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1438.
A oberer Theil der Pflanze in  naturl. Grosse; 1 F ruchtknoten , 

vergr<5ssert; 2 F rach t, deagl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 
4  dieselbe im  Q uerschnitt, desgl.; 5 Same, desgl.



1439. Hesperis matronalis L.

Nachtviole.

Syn. H. inodora L. ')
Die dauernde Pflanze treibt ans dem kurzeń, iistigen 

Rhizom einen bis viele aufrechte, bis meterholie Stengel, 
welche locker mit kurzgestielten, breit langlich-lanzettlichen 
lang zugespitzten, am Grunde stumpfen, sageziihnigen Blattern 
besetzt sind, welche, wie auch die Stengel, ganz kalii sind 
oder von astigen Haaren flaumig; oberste Blatter sitzend, 
die untersten bisweilen fiederspaltig; Trauben gross, an den 
Enden der Aeste und des Haaptstengels, schon im Auf- 
bluhen etwas verlangert; Bltithenstielchen so lang wie der 
Kelcłi oder langer; Kronblatter verkehrt eiformig, gestutzt, 
meist in der Mitte mit einem Spitzchen, lilafarben und Abends 
duftend; Pruclite auf ziemlich langem, ahstehendem Stielchen 
aufrecht oder melir oder weniger abstehend, stielrund, kalii, 
holperig.

B escb re ibung : Die weissliche Pfahlwurzel ist astig, 
der Stengel steigt bis zu 1 Meter empor, ist aufrecht, stiel- 
rund, nur nach oben veriistelt, durch dichte Behaarung rauli 
und tragt abwechselnde, dicht bei einander stehende Blatter, 
welche mit ihren Stielen iiber 15 Cm. lang werden. Unten 
sind die Blatter langer gestielt, die Blattflache liiilt ungefahr 
noch einmal so viel Lange ais ilir Stiel und verlauft sich

1) Dieses is t die wildwachsende, keineswegs geruchlose, aber nur 
Abends duftende Form .



in demselbcn; nach oben za werden die Blattstiele immer 
kiirzer, ganz oben sitzen die Blatter und ihre Basis ist dann 
keilformig verschmalert. Die Blattflache misst 3— 15 Cm. 
Lange und 1— 6 Cm. Breifce, die Oberfłache ist dunkelgrim, 
bat einen hellgrunen Mittelnerv; die Unterflache ist, heller 
in Farbę, beide Flachen sind, samrnt dem Blattstiele, drttsig 
behaart und dadurcb raub. Sie baben einen etwas kressen- 
artigen Gerucli und Geschmack. Die Bluthentraube ver- 
langert sicb oft, ist iiber 30 Cm., tragt grosse, lilafarbige 
oder weisse Bluthen, welebe nur am Abend veilchenartig 
riechen, am Tage kaum einen Gerucli haben. Die Bluthen- 
stielchen sind wenig driisenbaarig, die Kelchblatter haben in 
der Mitte einen breiten, grtinen, mit abstehenden Borsten- 
haaren besetzten Streifen und weisse Bander. Der hellgriine 
Nagel der Kronenblatter steht aufrecbt, die breite Platte 
liegt wagrecht, die Staubladen sind so łang ais der Nagel 
und die gelben Staubbeutel sehen eben aus der Krone her- 
vor. Die Schoten werden gegen 7 Cm. lang, die Samen 
sind hellbraun.

York o mm en: An fruchtbaren, schattigen Randem und 
Rasenabhangen, in Waldungen und auf Wiesen, in Baum- 
gąrten, an Bachufern. Eigentlicli wild nur im sudlicberen 
Theile des Gebiets, in Oesterreich, Steiermark, Mabren und 
ausserdem nieht selten yerwildert ais Gartenfliicbtbng, so 
namentlich in Sachsen, Thiiringen, am Harz, in Westphalen, 
Oldenburg, Mecklenburg u. s. w.

B lu th e z e it :  Mai, Juni.
A nw endung: In Gśirten zieht man eine gefullte, weiss- 

bltihende Yarietiit mit kurzem Stengel, dereń Bluthen auch



bei Tage, vorzuglicb aber am Abend und Morgen duften. 
Die Samen und da.; Kraut waren friiher ais Sem ina et 
H erb a  H esp erid is  seu Y iolae m atronalis  officinell, nam- 
lich gegen Scłileimhusten und ais ein diuretisches wie dia- 
phoretisches Heilmittel.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1489.
A oberer Theil der Pflanze in nat. Gr.; 1 Bliithe, von der Seite, 

desgl.; dieselbe von oben, desgl.; 3 innere Bliithe, vergrt>ssert; 
4 geoftnete Frucht, nat. Gross e.



1440, Hesperis runcinaia W. K.

Krausbliittrige Nachtvic>łe.

Syn. H. bituminosa Savi.
Der vorigen ausserst ahnlich, von der sie vielleiclifc nur 

eine Varietat ist.
Blatter aus eiformigem fast herzfonnigem Grandę lang- 

lich-lanzettlich, lang zugespitzt, tief ausgeschweift sageziihnig 
die oberen sitzend, die unteren leierformig fiederspaltig; 
Stengel von einfaclien nnd drtisigen Haaren liaumig.

Y orkom m en: In Waldungen. Im Gebiet nnr in der 
Umgegend von Wien.

B liith eze it: Mai, Jani.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1440.
A B  Theile der Pflanze in  nattirl. Gros.se.



1441. Hesperśs tristis L.

Braune Nachtviole.

Die zweijahrige Pflanze besitzt einen bis iiber 60 Cm. 
hohen, nach oben astigen Stengel mit breiten, eiformigen 
oder langlichen, kurz zugespitzten, ganzrandigen oder scliwach 
gezahnelten, kahlen Blattem; Traube sehr locker und sparrig; 
Bliithenstielchen meist langer ais der Kelch; Kronblatter 
lineal - langlich, abgerundet, herabhiingend; Friichte auf dem 
sehr langen Stielchen weit abstehend, kalii, zusammengedriickt, 
in der Mitte holperig; Klappen halb so breit wie die 
Scheidewand.

B esch re ibung : Eine bekannteund durch ihreschmutzig- 
gelblichen, mit yioletten Netzadern gezeiclmeten Bltithen 
kenntliclie Pflanze, dereń Stengel 30 — 60 Cm. koch wird 
und durch weisliche Harchen rauh ist. Die Wurzelblatter 
sind gestielt, eirund-lanzettlich, 4— 8 Cm. lang und iiber 2 Cm. 
breit. Die Stengelblatter sitzen, haben eine herzformige 
Basis und laufen spitz zu. Alle Bliitter haben eine weiche 
Behaarung. Die Bluthen bilden eine lockere Doldentraube, 
die alier nur aus 3 —-5 Bluthen besteht. Schon beim Auf- 
bruche der Kronen sind die Stiele so łang ais der aufrechte, 
8—10 Mm. lange, grtine Kelch, verlangern sieli aber wahrend 
der Blutlie um das Doppelte und Dreifache. Der Kelch kat 
eine hockerige Basis und innerhalb der Hocker beider ent- 
seeensresetzter Kelchblatter befinden sich die zwei kiirzeren, 
mit ringformigen Honigdriisen begabten Staubgefiisse. Die
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1443. P/lalcolmia maritima R. Br.

Meerviole.

Syn. Cheiranthus maritimus L.

Die zarte, jahrige Wurzel fcragt einen bis 30 Cm. hohen, 
anfrechten, ausserst stark verastelten, locker bebllitterten 
Stengel; untere Blatter loffelformig, langgestielt, stumpf, die 
oberen lanzettlich, kurzgestielt, alle ganzrandig, mit ange- 
driickten, 2—4theiligen Haaren bedeckt; Bliithen zu 2 —4 
kleine Doldentrauben bildend; Bliithenstielchen Idirzer ais der 
Keleh; Krone gross, rosenroth; Friichte kurzgestielt, flaum- 
haarig, am Ende lang zugespitzt; oberste Blatter unter den 
Trauben sitzend, schmal lineal, sehr spitz, fast borstlich.

Y orkom m en: Am Meeresufer. Im Gebiet nur bei Fiume.
B liith ez e it: Marz, April.
A nw endung: Eine reizende Gartenpflanze.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1443.
A15 Pflanze in  nattirl. Grosse; 1 F rucht, desg l.; 2 Theil der- 

selben geoffnet, yergrossert. Nach Reichenbach.



1444. Sisymbrium officinale Scopoli. 

Gebrauch liche Rauke.

Syn. Erysimum officinale L. Chamaepliim officinale 
Wallroth. Velarum officinale Reichenbach.

Die jahrige Wurzel treibt einen steif aufrechten 30 bis 
60 Cm. hohen, starli verastelten, łocker beblatterten Stengel. 
Blatter gestielt, schrotsageformig-fiedertheilig, mit 2 bis 
3paarigen, langlichen, gezahnten Absclmitten, der Endabschnitt 
selir gross, spontonformig, wie die obersten Blatter; Bliithen- 
trauben am Ende der Aeste und ihrer meist zahlreichen 
Zweige, das bliihende Ende kopfig, die Prtichte unter dem- 
selben sehr kurz gestielt, straff dem Stengel anliegend, 
lineal-pfriemlich, fłaumhaarig.

B escb re ibung : Die Wurzel senkrecht herabsteigend, 
spindelig, schlangelig, mit mehreren zaserigen Wurzelfasem,
weisslich. Der Stengel aufreclit, 30 ..-60 Cm. liocli, rund,
von ganz kurzeń, steif lichen, am Grunde dickern, am obern 
Stengel haufigeren, ziemlich abstehenden, am untern aber 
abwśirts gekehrten und seltnern Harchen scharf, anfangs 
einfach, spiiter iistig; die Aeste unten ausgebreitet, dann auf- 
steigend, mit den Spitzen aufreclit, die ersten fast an Lange 
dem Stengel gleichkommend, die iibrigen kiirzer, alle Bltithen 
tragend. Die Blatter auf beiden Seiten und besonders am 
Rande mit steif lichen Harchen besetzt, gestielt; die untern 
schrotsagenartig oder schrotsagenartig-gefiedert, mit unregel- 
massig und ungleich fast buchtig gezahnten, nach oben zu-



sammenfliessenden und grosseren, nach unten entfernter von 
einander stehenden, stark sieli verkleinernden Fiedern; die 
oberen fast spontonformig-dreitheilig, die Seitenlappen starker 
gezalmt, etwas abwarts gebogen, der mittle yerlangert, 
weniger gezalmt; die obersten endlich lineal-lanzettlich, wenig 
geziihnt, endlich ganzrandig. Die Blumen kurz gestielt, in 
ahrenformigen Trauben an allen Zweigspitzen und der Stengel- 
spitze, diese Trauben bei der Fruchtieife stark entwickelt, 
sehr lang, ruthenformig, deckblattlos. Die Blumenstiele viel 
kiirzer ais der Kelcli, aufreclit, nebst der Spindel wie der 
obere Stengel behaart. Der Kelcli aus vier langlich-eiformigen, 
spitzliclien, gegen einander geneigten, behaarten, bald ab- 
fallonden Blattchen. Die vier Blamenblatter gelb, genagelt, 
der Nageł ungefahr so lang ais der Kelcli, die Platte kiirzer, 
fast umgekehrt-herzformig, oben jedocli nur mit seichter 
Ausrandung. Staubgefasse G, vier so lang ais der Kelcli, 
2 kiirzer, so lang ais der Stempel, am Grunde auf jeder Seite 
mit einer griinen, unten mit der andern zusammenhangenden 
Driise. Die Staubbeutel eiformig, spitz, gelb. Der Stempel 
mit einem fast walzenformigen, unten etwas dickern Fruclit- 
knoten, cylindriscliem, kurzem, bleibendein Griffel und kopf- 
formiger bleibender Narbe. Die Schote der Spindel angedruckt, 
unten dicker achtseitig, nach oben yierseitig, mit etwas er- 
habenen Niihten und Klappennerven, behaart, zweifachrig, 
zweiklappig, vom Grunde an aufspringend. Die Sam en in 
jedern Fach in 2 Reihen liegend, kleili, rundlich-langlich, mit 
einer Liingsfurche, lichtbraun, fein punktirt.

Y orkonim en; An Wegen, auf Schutt, an Zannen, 
Feldrandern u. s. w. Durch das ganze Gebiet yerbreitet.



B ltitheze it: Jani bis August.
A nw endung: Mail kat sieli sowohl der Samen ais des 

Krautes dieser Pfłanze theils frisch, theils getrocknet ais 
Heilmittel bedient. Es enthalt wie mehre der Kreuzbluthigen 
einen scliarfen, die Haut rothenden und Blasen ziehenden 
Stoff, der aber durcli das Trocknen aus dem Kraute verschwindet.

Form en: Sie kommt sehr selten mit abstehenden 
Fruchten vor.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1444.
A Pflanze in natiirl. G rosse; 1 Stengelblatt, desgl.; 2 Bliithen- 

traube, yergrbssert; 3 Fracht, dcsgl.



1445. Sisymbrium austriaccrn Jacq. 

Oesterreichische Raute.

Syn. 8. multisiliquosum L. 8. Eckartsbergense Wilki. 
8. erysimifolium Pourr. 8. acutangulum Gaud. 8.. compresswm 
Moench. 8. Tilleri Bellard. Sinapis maritima Allioni.

Die zweijahrige Pfłanze erzeugt am Grund eine reiche 
Rosette langer, gegen das Ende breiterer, stumpfer, gegen 
den Stiel allmahlig verschmalerter, grób geschweift-gezahnter 
oder schrotsageformig fiederspaltiger Basalblatter; Stengel- 
bliitter entfernt, langgestreckt, lang zugespitzt, mit breitem 
Gruude sitzend, tief schrotsageformig fiederspaltig, wie der 
Stengel kalii oder etwas borstig, mit ans breitem Grandę 
dreieckigen, sełir spitzen oder lang verschmalerten Ab- 
schnitten, der Endabschnitt grosser, an den oberen Blattern 
verlangert; Traube schon wabrend des Aufbltihens gestreckt; 
Blutlienstielchen fest so lang wie der Reich; Kelch etwas 
abstehend; Blumen gross, lebhaft gelb; Fruchte auf kurzem 
Stiel steif abstehend oder abwarts geneigt.

B esc lire ibung : Die 15 — 20 Cm. messenden Wurzel- 
blatter haben mit den Blattern des T araxacum  o ffic in a le  
einige Aehnlichkeit, sind aber etwas dick im Parenchym, 
haarlos, an der Spitze bloss tief-gezahnt, gegen die Basis 
dagegen fest fiederig-gespalten; zuletzt verlaufen sich die 
kleinen Blattzipfelchen in den dicken, olien etwas concaven 
Blattstiel. Ebenso gestaltet, nur kleiner und kiirzer im Blatt- 
stiele, sind auch die Stengelbliitter; alle Blatter haben aber



einen weisslichen Mittelnery. Der Stengel wird gewohnlich 
4 5—CO Cm. hoch; er ist kahl, fein gestreiffc ujid treibt nacłi 
oben- einige Aeste. Die schonen Bltithentrauben werden 
7— 12  Cm. lang, sind reich mit Bluthen besetzt und geben 
dadurch dieser Pflanze ein schones Ansehen. Die wagreclit 
abstehenden Bliithenstielchen sind wenig langer ais die Bliitlie 
selbst, die gelbgriuilichen Kelehblattchen stehen etwas ab, 
sehlagen sieli, gegen das Ende der: Bliitlie, mit ihren Randem 
etwas ein; der Nagel der Kronblatter steht aufrecht, die 
Platte dagegen ist ausgebreitet und fein geziihnt. An beiden 
Seiten der zwei kiirzeren Staubfaden finden sieli Honigdrusen.

Vorkom men: An rauhen, felsigen Abhangen. Unter- 
osterreich; Miihren; in der Schweiz am Saleve im Canton 
Genf und am Getroz im Canton Wallis; in Baiern liei 
Regensburg, Wiirzburg, Donaugebiet; Oberschwaben, im 
oberen Donautlial, bei Wertlieim; bei Neuwied und Trar- 
bach; bei Yerviers; im Thiiringer Saalgebiet bei Eckartsberga, 
bei Kosen an der Rudelsburg und Burg Saaleek, bei Kam- 
burg und Dornburg, ferner bei Erfurt, Tennstedt, bei Eis- 
leben, an der Sachsenburg; bei Hameln auf dem Hohenstein.

B llitheze it: Mai, Juni.
A nw endung: Dieses Gewachs kann in Giirten, auf den 

Mauern angesaet werden, wo es eine friihzeitige Zierde dar- 
bietet.

Form en: Sie weiclit ab mit grosseren und kleineren 
Bluthen, mit aufrecliten, abstehenden und gegen das gedrehte 
Stielchen herabgebogenen FrUehten. Ausserdem:

(i. contortum Koch: FrUclite zerstreut steifhaarig. Syn. 
S. contortum Willdenow. S. taraxacifolium DC.

Flora XV. 8



y. acutangulum Koch: Friichte halb so lang auf ge- 
bogenem Stielchen gegen die Spindel geneigt. Syn. 8. acu
tangulum DC. 8. pyrenaicum Yill. Sinapis pyrenaica L. 
So z. B. bei Spaa.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1445.
AB Pflanze in natiirl. Crosse; 1 K ronblatt, vergrossert; 2 Samen. 

nat. Gr. und vergrossert.



Loesels Raute.

Syn. Leptoearpaea Loeselii DO. Turritis Loeselii R. Br.

Die ii ber federkieldicke, zweijahrige Wurzel treibt einen 
kraftigen, iiber federkieldicken, bis meterhohen, stielrunden 
Stengel, welcher, wie die unteren Blatter, mit steifen, borstigen 
Haaren besetzt ist. Blatter langgestreekt, im Umriss langlich 
oder sehr breit lanzettlich, die oberen aus breitem Grandę 
lang dreieckig, alle, namentlich die unteren, gestielt, lang 
zugespitzt, selirotsagefbrmig-fiedertheilig, mit ausgebissen- 
gesehweift-gezalinten Absehnitten ohne Oehrchen am Grunde, 
an den unteren Blattem sind die Abschnitte langlich, gegen 
Ende des Blattes zusammeufliessend, an den oberen lanzettlich, 
mit sehr grossem, spontonformigem Endabschnitt; Trauben 
am Ende des Stengels und seiner achselstiindigen Zweige 
zahlreich, das bliihende Ende etwas gestreckt, die Frucht- 
traube sehr langgestreekt und sehr locker; Keleh abstehend; 
Kronen ziemlich klein, gelb; Fruchte auf ziemlich langem, 
weit abstehendem Stielchen aufwarts gebogen, die jimgeren 
das Ende der Traube nicht ilberragend.

B esch re ib u n g : Die Wurzel spindelig, hoher oder 
tiefer mit einem und dem andern Ast, etwas zaserig von 
gelblich - braunlicher Farbę. Der Stengel 30—60 Cm. hoch, 
haufig von unten an schon in einige Hauptiiste unter spitzen 
Winkeln getheilt, naeh oben mehr und mehr sieli veriistelnd, 
rundlich undeutlich eckig, mit steiflichen weissen Haaren



GO

besetzt, welche ani untern Theile abwiirts gerichtet, nac!1 
oben aber gerade abstehend sind und sich bis auf die Kelclr 
blatter hinziehen. Die Blatter sind schrotsagenfórmig, fieder 
tbeilig, mit steiflichen weissen Haaren, besonders ani Rande 
nnd auf der Unterseite besetzt, oben fast kalii; die Fiedef 
lappen sind in der Mitte des Blattes ani grossten, werdea 
nach dessen Basis hin kleiner und trennen sich hier meh1' 
von einander ais nach der Spitze, wo sie melir zusammeu' 
Giessen und so eine meist spitz und lang vorgezogene 
schwiicher buchtig gezahnte Endspitze bilden; sie sind alle 
fast dreieckig spitz, an den obern Blattern immer weniger 
breit und weniger gezahnt, zuletzt schmal und ganzrandi}’’ 
iiberall durch rundę Buchten von einander getrennt, in dere11 
Grunde auch keine Zahne befindlich sind und welche ai11 
unteren Theile des Blattes fast bis auf die Mittelrippe reichei ’ 
so dass die untersten kleinen Liippchen fast vereinzelt stehei1’ 
Der Blattstiel ist flach rinnenformig, unten wenig erweiter- 
An den aussersten und letzten Bluthenasten werden die 
Blatter zuletzt fast linealisch, an beiden Enden verschmalei 
und entweder ganzrandig oder nur mit einem oder dei'1 
andern Zahne versehen. Die Bltithentrauben sind endstandi”a
und erscheinen nicht allein an den Spitzen der Hauptast ’

■J*
sondern auch an einer Menge kleiner, kamn ein paar Blatt^
zeigender Nebenaste, so dass dadurch die Pflanze endlic.

>i
oben sehr buschig und breit wird; sie verlangern sich bi

>r
der Eruchtreife bedeutend bis zu 1t3 Meter und darnin
und tragen eine Menge rund um die Aclise stehender gestielti
deckblattloser schon gelber Blumen, welche wiihrend d(

.  . .  .  ; sBliihens traubendoldig stehen. Die Blunienstiele sind anfanę



aehr fein und stehen aufrecht, werden spiiter dicker und 
stehen unter einem weniger spitzen oder fast unter rechtem 
Winkel ab und erreichen eine Lange von 8—12 Mm. Die 
Kelchblatter sind schmal elliptiscli, stumpf, gelblich-gnin, 
nach oben mit einigen Haaren besetzt. Die Blumenblatter 
sind fast 6 Mm. lang, umgekehrt-eiformig, stumpf, mit etwas 
ausgeschweiftem Rande, in den Nagel keilformig verschmalert, 
fast doppelt so lang ais der Reich. Die 4 langern Staub- 
gefasse stehen um das Pistill, welches sie mit ihren lang- 
lichen Staubbeuteln Anfangs uberragen, die beiden kiirzeren 
reichen bis an die Staubbeutel des grosseren.

York ommen: Auf Schutt, auf alten Mauern, an Wegen, 
an sterilen Orten u. s. w. Durch einen grossen Tlieil des 
Gebiets zerstreut. Unterosterreich; Miiliren; Bohmen; Konig- 
reich Sachsen, namentlich bei Dresden und Meissen; Provinz 
Sachsen, Giebichenstein und Petersberg bei Halle, Eisleben, 
Aschersleben, Quedlinburg, Magdeburg; selten in Thiiringen, 
am Rothen Berg bei Erfurt, auf vielen Mauern bei Franken- 
hausen, bei Blankenburg, unbestandig bei der Wollspinnerei 
(Schneidemiilie) von Fr. Weimars Solm in der Flora von Jena; 
liei Merseburg; in der Rheinprovinz bei Burg Rheinstein 
und bei Burg Cobern an der Mosel, bei Wonns; bei Caimuin, 
Colberg, Hoff in Pommern; bei Danzig; auf der Wallischai, 
bei Trzemeszno in Posen; nach Foclce auch bei Bremen auf 
Schutt, aber unbestiindig.

B liith eze it: Mai bis August.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1446.

AB Pflanze in natilrl. Grdsse; 1 innere Bliithe, vergr6saert; 
2 Fruchtspitze im Liingsschnitt, desgl.; 3 Same im Querschnitt, 
desgl. __



Langblattriger Raukensenf.

Syn. Sisymbrium glabrum Willdenow.
Dervorigen etwas ahnlich, ab er die 2jahrige Wurzel treibt 

einen zarteren und schlankeren, locker veriistelten Stengel. 
Blatter schrotsageformig-fiedertheilig, mit einem oder mehren 
spitzen, recbtwinkelig abstehenden Lappen, wie die ganze 
Pflanze, kalii; die Abschnitte ungleich gezahnt, ohrchenlos, 
die der unteren Blatter langlieh, der endstandige eckig, die 
der oberen lanzettlich, der endstandige verlangert sponton- 
formig; Bluthentran.be am bliihenden Ende sehr kurz, kopfig, 
der fruchttragende Theil sehr langgestreekt; Keleh etwas 
abstehend; Pruehte ziemlich entfernt, viermal so tang und 
langer ais das etwas abstehende Stielchen, aufgerichtet und 
etwas aufwarts gekriimmt, die jiingeren ilber das bliihende 
Ende emporragend; Kronen sehr ldein.

B esch re ib u n g : Die Pflanze wird fusshoch und hoher, 
ihr aufrechter, kahler und glanzender Stengel ist meisten- 
theils astig, hat nur an der Basis einzelne Haare und seine 
abwechselnden Aeste breiten sieli aus. Seine unten 15—18 Cm., 
in der Mitte 10 Cm., oben bloss 8—3 Cm. messenden Blatter 
sind ebenfalls haarlos oder bios mit einzelnen kleinen Haaren 
besetzt, unten schrotsageformig, mit einem sehr grossen, 
breiten Endlappen, in der Mitte mehr fiederspaltig, mit zwar 
langem, aber schmiilerem Endlappen, oben lanzettformig, an 
der Basis mit einzelnen grossen Zahnen begabt, oder fast



spiessformig. Die hin und her gebogenen Trauben sind 
schlaff, ihre Bliitlichen sehr unansehnlich, die Kelchblatter 
fein behaart, die Kronblatter ganz, die Schoten 5 Cm. lang, 
welche mit ihreri Slielchen abstehen, glanzend und kalii sind 
und sieli in ziemlicker Anzahl an der Fruchttraube finden. 
Die ganze Pflanze schmeckt scharf und senfartig.

Y orkom m en: An Wegen, Ackerrandern, auf Kultur- 
land, auf Schutt, auf Feldern, in Garten u. s. w. An der 
Kirchhofsmauer im Dorfe Yisp im Kanton Wallis; in Unter- 
osterreich. Sonst nur verwildert; so z. B. bei Sulli im 
Thuringer Wald in einigen Garten am Rimbach; bei Jiiter- 
bogk und Berlin; bei Prag; im Siintelgebirge; friiłier am 
Hohenstein bei Oldendorf; bei Eisleben; Helmstedt; Giessen; 
Frankfurt am Main; in der Wetterau; in Franken. Sonst 
durch Europa zerstreut.

B ltith ez e it: Mai, Juni.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1447.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grdsse.



Columna’s Raukensenf.

Der vorigen sehr ahnlich. Blatter schrotsagefórmig- 
fiedertheilig, mit gezahnten, am Gruncie geohrelten Abschnitten, 
mit aufgerichteten Oehrchen; cm den unteren Blattern sind 
die Abschnitte eiformig-langlich, der endstandige eckig, an 
den oberen lanzettlich, der endstandige Yerlćingert-spontoli
to rmig; Kelcli aufrecht, geschlossen; Blumen gross; Frtichte 
sehr entfernt, sehr kurz gestielt, selir lang, mit den Stielchen 
schrćig absteliend.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird 45 — 60 Cm. hoch 
und an kraftigen Exemplaren fast um das Doppelte lioher. 
Er ist mit feinen Harchen besetzt, nach oben Inn ćistig, und 
seine łangstieligen Blatter werden bis 10 Cm. lang. Die 
Wnrzelblćitter stehen in einem Kreise, die Fiederzipfel wechseln 
ab und der Endzipfel ist fast dreieckig. Die unteren Stengel- 
blćitter sincl fast leierfórmig gefieclert, ihre langen, rinnigen 
Stiele haben zottig graue Behaarung und ihre Endzipfel sind 
spiessfórmig. Die oberen Stengelblćitter sind fast pfeilformig, 
die obersten aber und die Astblatter sind lineal, ungetheilt, 
zolllang und sitzend. Alle Blatter sind fein behaart, die 
Bliithen stehen auf 4 —5 Mm. langen, behaarten Stielen, 
welche sich nach der Blttthe ais Fruchtstiele nicht verlangern. 
Der anschliessende Kelch hat stumpfe Blatter, welche die 
Lange der Bliithenstiele besitzen. Die Platte der blassgelben



Kronblatter ist rundlich, die Nagel derselben haben die Lange 
des Kelchs und die Krone ist doppelt so lang ais derselbe. 
Die Schoten sind grau behaart, werden bis 8 Cm. lang, doch 
nur 2 Mm. dick und kaum breiter ais der 4—5 Mm. messende 
Fruchtstiel.

Y orkom m en: An Wegen, auf Scliutt, an sterilen Orten. 
In Steiermark, Unterosterreich, Mahren und Bohmen. 

B lu th ez e it: .Juni, Juli.
F o r  men: (1. hebecarpa Koch: Friichte flaumig.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1448.
A B C  Pfianze in nattirl. Griisse.

Klora XV. 9



1449. Sisymbrium pannonicum Jacq. 

Ungarischer Raukensenf.

Syn. S. Sinapeos Retzius. S. sinapistrum Crantz.

Untere Blatter schrotsagefórmig-fiedertheilig, im Umriss 
breit lanzettlich; Abschnitte gezahnt, langlich-dreieckig, ani 
Grund mit aufstrebenden Oehrchen versehen; oberste Bliitter 
gefiedert mit schmal linealisclien Fiedern, der endstandige 
gleichiormig; Traube ausserordentlich locker; Kelch weit ab- 
stehend; Kronen ziemlicli gross; Fruchte sehr iang, auf sehr 
kurzem Stiel weit abstehend, mehr oder weniger aufwarts 
gekrummt, fast nicht dicfeer ais das Stielchen.

B esch re ib u n g : Die Wurzelbiiitter bilden an der Erde 
eine Rosette, sind 10— 1 ■> Cm. Iang und sehr borstenhaarig. 
Der Stengel wird 30—60 Cm. hoch, steht aufrecht, ist wenig 
yerastelt, rund, borstenhaarig und besonders nach unten zu 
mit Borsten immer dichter besetzt, welche ganz unten riick- 
waris, weiter oben abstehen. Die Stengelbliitter werden nach 
oben hin immer kleiner, ihre Zipfel immer schmaler. Unten 
am Stengel sind auch die Blatter sehr borstig, oben aber 
nur mit einzelnen Borsten besetzt. Die 1 Cm. langen Bltithchen 
stehen in Doldentrauben und yerwelken, sobald sich die 
Spindel zu yerlangern beginnt. Die Stielchen verlangern 
sich nicht, werden auch nur ais Fruchtstiele wenig stiirker 
und sind gleichmassig dick. Die Kelchblatter bilden, so lange 
sie noch die Knospe umschliessen, oben, wie bei B a rb a ra e a  
a rc u a ta , 2 Hornchen, werden schwefelgelb, biegen sich in



der Bliithe zurtick nnd tallen bald ab. Die Kronen haben die 
Farbę des R aphanus R aphan istrum , verbleiclien aucli im 
Welken. Die 6 Driischen stehen hier, wie an vielen andeni 
Craciferen, so, dass die 2 ldirzeren Staubgefasse an beiden 
Seiten mit 2 derselben nmgeben sind, wiihrend die ubrigen 
2 zwischen den grosseren Staubgefassen sich befinden. Die 
Schoten werden ausserordentlich lang, stehen zwar mit ihren 
Stielchen ab, kriimmen sich aber gewohnlich.

Yorkom m en: An Wegen, Ackerrandern, auf Brach- 
feldern. In Mahren; Unterosterreich; Bohmen; Frankfurt an 
der Oder und Grtineberg; Dresden; Iiheinflache bei Strass- 
burg und Mannheim; Iserabloz in der siidlichen Schweiz, im 
Thale Anniviers; in Preussen bei Memel, Brandenburg, Pillau, 
Braunsberg, Thorn, Graudenz, Danzig, Broinberg.

B lu th eze it: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T afe l 1449.
AB Pflanze in natiirlicher GrSase; 1 Fruchtspitze, vergrossert; 

2 Same, desgl.



8450. Sisymbrkmt Sophia L.

Schuttrauke.

Die jiihrige Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, auf- 
rechten, stark verastelten nnd oben ausgebreiteten Stengel. 
Blatter dreifach gefiedert; Fiedercken der nnteren Blatter 
scłmial lanzettlich, der oberen linealisch; Fruckttrau.be lang 
gestreckt mit kurzem, bliihendem Ende; Bliitkenstielchen 
doppelt so lang wie der Kelcli; Kronen kleili; Frfickte auf 
kurzem Stiel sckrag aufwarts gerichtet, bisweilen aufwarts 
gebogen, ziemlich gedrangt, Klappen einnervig.

B esch re ib u n g : Die Wurzel gekort zu den Pfahlwurzeln, 
ist spindelformig, docli selrr veriistelt und gebt 10—15 Cm. 
nnd noch tiefer in das Erdreich hinab. Der aufrechte Stengel 
wird gemeinlick 30—45 Cm., in Feldern aber 60 und 90 Cm. 
hocli; auf durftigem Boden bleibt er einfach, im reichen 
Lande verastelt er sich sehr und seine Aeste steken weit vom 
Stengel ab. ISTacli der Starkę ist der Stengel mehr oder 
weniger eckig, nack dem Standorte mehr oder weniger mit 
feinen, sternformigen Haaren besetzt. Die Blatter sind 2 bis 
8 Cm. lang, stelien weckselsweise, liaben nack ihrem ganzen 
Umfang eine ovale Form, sind aber ein-, zwei-, ja  auch 
dreimal gefiedert und die einzelnen Fiederlappclien, 4—6 Mm. 
lang, fast lineal und nickt selten spitz, haben kaufig noclr 
einen Żakn und sind mit feinen Stemhaaren besetzt. Un- 
streitig gehoren sie zu den zierlichsten Blattern unserer Flora. 
Die Blumen steken in blattlosen Endtrauben, die sieli in der



Bliithe sehr verlangern, 8—20 Cm. messen. Die Kelehbliitter 
stehen aufrecht, erweitern sieli nach der Spitze zu, sind wenig 
iiber 2 Mm. lang und gelbgriin, die fast doppelt kleineren 
Blumenblatter sind spatelfórmig und schwefelgelb, die zahl- 
reichen Sclioten stehen aufrecht, messen 10—20 Mm., sind 
aber nur 1 Mm. breit, fast stielrund, kahl und entlialten eine 
Menge rothgelber Samen, die noch kleiner ais die Mohn- 
korner sind.

Vorkom m en: AnWegen, sterilen Orten, Mauern, Schutt- 
liaufen, auf Feldern in Garten, auf Kultur land aller Art. 
Durcli das ganze Gebiet.

B liith eze it: Die llliithe beginnt am Ende des Mai und 
dauert einen Monat, doch kommen spater jiingere Pflanzehen 
zur Blutlie, so dass man den ganzen Sommer bis zum 
September Bliithen finden kann. Die Hauptsameureife fiillt 
am Ende der Hundstage.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1150.
AB Pflanze in natiirl. Grdsso; 1 Bliithe, yergrossert.



1452. Sisymbrium Alliaria Scopoli. 

Knoblauchs - Rankę.

Syn. Alliaria officinalis Andrz. Erysimum Alliaria L. 
Hesperis Alliaria Lam., Wallroth.

Die zweijahrige Wurzel bildet im Herbst des ersten 
Jahres einige Vorblśitter und im zweiten Jahr einen ein- 
fachen, im oberen Theil aus den Blattachseln Yerastelten, 
stielrunden, wie die ganze Pflanze fast kahlen, bis meter- 
hohen Stengel. Yorblatter łanggestielt, nierenformig oder 
eirund mit herzformigem Grunde, sturnpf, grób gesagt, untere 
Stengelblatter łanggestielt, am Grunde ausgeschnitten oder 
breitgestutzt, aus breitem Grunde dreieckig-langlich, grób 
geschweift-gezahnt oder schwach gelappt, die obersten fast 
sitzend, mit lang vorgezogenem Ende; Bluthen weiss, die 
Krone grosser ais der Kelch; bluhender Theil der end- und 
achselsandigen Trauben doldentraubig; die Fruchttraube ge- 
streckt, locker; Priichte auf kurzem, abstehendem Stielchen 
aufwarts gebogen oder aufrecht, meist etwas hin und her 
gekrummt und holperig, die nnterste stets von einem Deek- 
blatt gestiitzt. Die ganze Pflanze duftet lauehartig.

B esch re ibung : Die Wurzel dieser meist zweijahrigen 
Pflanze ist ziemlich holzig, und mehr horizontal ais senk- 
recht. Der aufrechte, ziemlich einfache walzenformige Stengel 
wird behaart. Die untersten Bllitter sind herznierenformig 
stumpf, ungleichformig gesagt, die oberen abwechselnden, 
mehr herzformigen ungleieh und stumpf gezalmt. Die Bluthen



bilden am Ende der Stengel und Aeste eine Art von Traube, 
sind kurzgestielt, der Kelch viertheilig, vollig gleichformig 
und weisslichgrlin. Die vier wenigstens noch einmal so langen 
weissen Blumenblatter haben eine spatelformige Figur und 
einen sehr verschmalerten Nagel. Von den 6 Staubfaden 
sind 4 grosser ais 2 andere, die gelben Antheren pfeilherz- 
formig. Die Fracht wird eine sehr lange, schmal vierkantige, 
mit der kopfformigen Narbe gekronte Schote, welche in 
zwei Klappen aufspringt, und mehre liinglich elliptische oder 
fast cylindrische kreisformig gefurchte bramie Samen enthiilt.

Vorkommen: An etwas beschatteten Orten an Zaunen, 
auf Schutt, in Gebuschen und Waldungen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet.

B lu th ez e it: April, Mai.
A nw endung: Fruherhin gebrauchte man das scharfe, 

etwas bitter schmeckende und lauchartig rieehende Kraut 
unter dem Namen H erb  a A llia riae  gegen Brand und bbs- 
artige Geschwtire, indem man entweder das geąuetschte Kraut 
auflegte, oder den Saft anwendete.

A b b ild u n g o n .  T a fe l  1452.
ABC Pflanze in natiirl. Crosse; 1 Same, vergr8ssert.



1453. Sisymbrium Thalianum Gaud.

Acker - Rautensenf.

Syn. Arabis Thaliana L. Conringia Thaliana Reielien- 
bach. Stenophragma Thalianum Celakowsky.

Die jahrige Wurzel treibt meist mehre handliohe bis 
60 Cm. hohę, stark verśistelte, aufrechte oder sehrag aufge- 
richtete Stengel, welche, wie die Blatter, mit borstlichen, 
2—3theiligen Gabelhaaren bestreut sind. Basalblatter rosettig, 
langlich, stumpf oder abgerundet, in den kurzeń Stiel all- 
miilig Yersclimalert; Stengelblafcter sehr entfernt, alle zweig- 
bildend, sitzend, lanzettlich, ziemlich spitz; Trauben zuletzt 
sehr langgestreckt, an allen Stengelzweigen endstandig, das 
bliihende Bnde sehr armbluthig, weil nur wenige Bluthen 
gleichzeitig aufbluhen; Bluthen Idein, weiss; Kelch aufrecht; 
Fruchte entfernt, eine sehr langgestreekte Traube bildend, 
auf diinnen, weit abstehenden Stielen sanft aufwarts ge- 
bogen, kalii.

B esc lire ib u n g : Die yielastige, weisse Wurzel treibt 
ein und mehre zarte aufrechte Stengel, die je nach Frucht- 
barkeit und Frische des Bodens mit ihren verlangerten 
Bluthentrauben nur finger- oder handhoch, oder 30—40 Cm. 
Hohe erreichen, riefig, durch Spaltharchen rauh und etwas 
mattgriin und nur oben verastelt sind. Die W urzelblatter 
liegen kreisrund am Boden, werden 1 Cm. lang, 3—4 Mm. 
breit (an kleinen Exemplaren kaum 1 Cm. lang und 3 Mm. 
breit) und welken, wie der Kohl in violetter Farbę. Die



Stengelblatter głeichen den Wurzelblattern an Liinge, sind 
aber gemeinlich schmaler und sitzen. Alle Blatter sind ani 
Rande gezahnelt, yorn spitz und erhalten durch die regel- 
massig auf der Blattfliiche gestellten Gabelhaare ein mattes 
Grim. Die Bliithchen sind ldein, ihre dtinnen Stielclien in 
der Bliithe gleichlang, nach der Bliithe weit liinger, 2/3 der 
Schote messend. Die vier Kelchblatter sind behaart, gelb- 
griin und weisslich berandet, die Kronblatter ganz, stnmpf, 
weissplattig, griinnagelig und doppelt liinger ais die Kelcli- 
blatter. An der Basis der Staubgefasse befinden sich sechs 
griine Driisen, wovon zwei ringfórmig sind. Die Staubfaden 
sind weiss, liinger ais die Kronnagel, die Staubbeutel gelb. 
Die Schote wird 1— 2 Cm. lang, richtet sich am wagrecht 
abstehenden Stiele etwas in die Hohe und tragt sehr kleine, 
rothbraunliehe Samen.

Vorkommen: Auf sandigen Brachackern, sandigen 
Feldern, auf Kulturland, auf fruchtbaren Triften, Wiesen- 
angern, Holzschlagen. Durch das ganze Gelńet verbreitet, 
aber nur in Sandgegenden gemein; auf Kalkboden sehr selten.

B liith eze it: April, Mai. Hiiufig im September und 
Oktober zum zweiten Mai.

A nw endung: Nur ais schiidliches Unkraut der Brach- 
und Kleefelder in der Sandformation bekannt.

Form en: [i. hispida Wahlenberg: Blatter am Grunde 
buchtig gezahnt. Syn. S. arenosum L. So in Skandinavien. 
Im Gebiet scheint sie nicht vorzukommen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1453.
AB Pflanze in naturl. GrOsse; 1 innere B luthe, vergrosaert; 

2 K ronblatt, desgl.; 3 Kelch, dosgl.; 4 aufgesjprungene B'rucht, desgl.



1454. Hugueninia tanacetifolia Reichenbach. 

Rainfarnblattriger Raukensenf.

Syn. Sisymbrium tanacetifolium L.

Das kraftige, dauernde Iihizom treibt einen graden, 
aufrechten, bis meterliohen Stengel, welcher mit entfernt- 
stehenden, vielpaarig-gefiederten Bliittern besetzt ist; Fiedern 
lanzettlich, spitz, eingeschnitten-gesagt, die oberen zusammen- 
fliessend; Stengel oben astig; Trauben am Ende des Stengels 
und seiner Zweige, der bliihende Theil doldentraubig; Kronen 
gross, lebhaft gelb; Fruclittraube gestreckt, locker; Frucht- 
stielchen schrag abstehend, fast so lang wie die Fracht; 
Frtichte meist etwas aufwarts gekriimmt.

Y orkom m en: An rauhen Felswiinden der Alpen. Nur 
auf der Walliser Seite der penninischen Alpen.

B lu th e z e it:  Juli.
A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1454.

A 13 Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 F ru ch t, vergr5ssert; 2 Frucht- 
scheidewand, desgl.; 3 u. 4 Sam e, desgl.



1455. Braya alpina Sternberg u. Hoppe. 

Schotenkresse.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt nach unten eine 
Pfahlwurzel und nach oben einen oder mehre Kopfe mit 
liochstens handhohen Stengeln. Basalblatter zahlreich, fasfc 
rosettig, langgestielt, lanzettlich, ziemlich stumpf, allmalig 
in den Stiel verschmalert, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, 
wie die ganze Pflanze kurz steifhaarig; Stengel mit wenigen 
lanzettlichen oder lineal-lanzettlich en Blattem besetzt, am 
Ende eine einfache Traube tragend, welche ais breite Dolden- 
traube aufbliiht und sich nach der Bliithezeit etwas in die 
Lange streckt; Blumen weiss mit purpurnen Kelchen, im 
trocknen Zustand die Kronen violett; die untersten Bltithen 
stehen in den Achseln von Sttitzblattem, welche die Dolden- 
trauben iiberragen; Pruchte auf' kurzem Stiel schrag aul’- 
gerichtet, iiber die Doldentraube hinausragend, am Ende mit 
verschwindend kurzem Staubweg und nierenformig - aus- 
gerandeter Miindung, mehrfach eingeschnurt-wulstig; Samen 
zweireihig.

Durch den Namen ehrten Graf von Sternberg und Hoppe, 
der die Pflanze in der Gamsgrube entdeckt hatte, den Grafen 
de Bray, damals Prasident der k. botan. Gesellschaft zu 
Regensbnrg.

B esch re ib u n g : Der kleine, walzige Wurzelstock ist 
mehrkopfig und erzeugt einen niedrigen Basen von bloss 
1 — 2 Cm. langen, gestielten Wurzelblattern, welche mit



einzeln stehenden einfachen oder gabeligen Haaren besetzt 
sind. Aus diesem Ra,sen heben sich mm die bis 7 Cm. hohen, 
theils einfachen, theils auch astigen Stengel, welche, nebst 
ihren sitzenden, am Grunde yerschmalerten Blattern, dieselbe 
Behaarung wie die Wurzelbliitter besitzen. An ihrer Spitze 
sitzen die wenigen 3 bis 6 Mm. langen, fast ungestielten 
Bluthen nalie beisammen, haben zwar keine Deckblatter, 
werden jedoch haufig vom obersfcen Stengelblatt iiberragt. 
Die Kelchblatter stehen aufrecht und schliessen an, die 
Kronblatter sind weiss, beim Yerwelken lilafarbig, ihre Platten 
stehen ab, sind yerkehrt-eifbrmig, gestutzt oder ein wenig 
ansgerandet und langer ais der Kelch. Nach der Bluthezeit 
verlangert sich weder die Spindel noch der sehr kurze Stiel 
der Bluthen, so dass also die 8 Mm. langen und 2 Mm. 
dicken Schoten sehr nahe beisammen zu stehen kommen. 
Sie tragen einen sehr kurzeń Griffel mit einer kleinen, aus- 
gerandeten Narbe.

Y orkom m en: An den Abliangen der hochsten Alpeu. 
In der Gamsgrube und Leiter bei Heiligenblut in Karnthen; 
an der Sudwestseite des Solsteins bei Innsbruck.

B lu th e z e it :  Juli.
A nw endung : Eine sehr niedliche Pflanze fur alpine 

Anlagen in Garten.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1455.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 aufgesprungene 

F rueht, desgl.; 3, 4, 5 Same, desgl.



1456. Braya pinnatifida Koch. 

Fiederblattrige Schotenkresse.

Syn. Sisymbrium dentatum Allioni. S. bursifolium 
Yillain. Arabis pinnatifida DC. S. pinnatifidum DC.

Das dauernde Rkizom ist einkopfig oder mehrkopfig, 
sehr kurz, treibt einen oder mehre vom Grund an aus allen 
Blattachseln yeriistelte, aufrechte, aber meist stark hin und 
her gebogene Stengel, welche am Grund eine meist arm- 
blattrige Rosette tragen. Basalblatter liinglich, am Ende 
stumpi oder abgerundet, in den kurzeń Stiel allmahlig ver- 
schmalert, am Rand geziilint oder gelappt, mit abgerundeten 
Ziihnen oder Lappen; Stengelbatter buchtig-fiederspaltig mit 
liinglich-linealen, ziemlieh stumpfen, vorwarts gerichteten oder 
sanft vorwiirts gebogenen Abschnitten; Trauben endstandig 
an sammtlichen Zweigen, der bliiliende Theil doldentraubig, 
kleinbliithig; Kronen weiss; Eruchttraube langgestreckt, sehr 
locker, Friichte auf kurzeń, diinnen, abstehenden Stielchen 
schriig aufgerichtet oder sanft aufwiirts gebogen. Die ganze 
Pflanze kalii.

Vorkom m en: Auf den hochsten Granitalpen. In der 
Schweiz auf dem Fouly, St. Bernhard u. s. w. Ausserdem 
in Frankreich, Spanien, Italien, Siebenbiirgen.

B ltith eze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n gen . T a fe ł 1456.
AB Pflanze in natilrl. GrOsse; 1, 2 Fruchtspitze, yergrbssert.



1457. Braya supina Koch.

Kriechende Schotenkresse.

Syn. Sisymbrium supinum L.
Die jahrige Wurzel tragt wenige Basalblatter und einige 

ani Boden liegende. oder aufsteigende, locker beblatterte 
Stengel. Blatter sammtlich fiedertłieilig mit langlich - line- 
alischen, ungleich abgerundet geziihnten Absohnitten, der 
endstandige bisweilen grosser ais die ubrigen; Traube zuletzt 
verlangert, beblattert; Friiclite mit den kurzeń Stielclien 
etwas absteliend, kurzliaarig-flaumig.

Yorlcom m en: An kiesigen oder sandigen feuchten 
Stellen der Thaler und Ebenen. Im Gebiet sehr selten. 
Am See von Joux im .1 urathal; im unteren Elsass im Lauter- 
tlial; bei Maastricht an der Maass; friiher bei Greven- 
machern und Winningen an der Mosel gefunden. Ausserdem 
Skandinavien, Belgien, Luxeniburg, Nordfrankreich.

B lu th e z e it :  Juli, August.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1457.
A Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 B lattstuck, vergrossert; 2 Fruclit- 

spitze, desgl.; !3 F ruchtklappe, desgl.; 4 Same, desgl.



1458, Erysimum cheiranthoides L.

Ackerlack.

Syn. Erysimum parnifiorum Pers. Cheiranthus sil- 
vestris Lam.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, anf- 
rechten, meist veriistelten Stengel, welcher ziemlich dicht 
bebliittert nnd wie die Bliitter mit dicht anliegenden drei- 
theiligen Gabelhaaren bedeckt ist. Blatter lanzettlicli oder 
langlich-lanzettlich, geschweift gezahnelt oder fast ganzrandig, 
rauh; Trauben am Stengel nnd seinen Zweigen endstandig, 
der bltihende Theil doldentraubig, die Fruchttraube sehr ver- 
langert, locker; Bliithenstielchen 2—8 Mai so lang wie der 
Kelch; Kronen gelb, langer ais der Kelch; Friichte vier- 
kantig, etwas von der Seite zusammengedriickt, mit entfernten 
Haaren bestreut, fast kalii, auf steif abstehendem Stielchen 
schriig abstehend.

B esehre ibung : Der aufrechte oder aufsteigende Stengel 
steht steif, ist eckig und gestreift, dar cli die anliegenden 
Ilaare etwas graulich-griin, nur nach oben verzweigt und 
erreicht eine Hiihe von 30 — 60 Cm. Nur die untersten 
Blatter verlaufen sich in einen kleinen Stiel, alle ubrigen 
sitzen, siud zwar im Ganzen lanzettformig, doch an einzelnen 
tippigen Exemplaren auch liinglich, immer jedoch nach beiden 
Enden verschmalert. Auch findet man Exemplare mit ganz- 
randigen und andere mit mehr oder weniger verloren-
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gezahnten Bliittern. Mit der Hohe des Stengels werden sie 
schmaler und kleiner, ganz oben nicht selten linien-lanzett- 
formig. Die Spitze des Stengels und aller Zweige nehrnen 
die Bluthentrauben ein, welche in einer kurzeń Doldentraube 
beginnen und sicb zu einer 7—15 Cm. langen Traube ver- 
langern. Die Haupttraube hat oft 70—100 Bliithen und ist 
spiiter mit Scłioten diclit besetzt. Der Kelch steht wenig 
ab, ist anfangs (besonders auf fruchtbarem Boden) griin, wird 
erst spiiter gelb. Die Blumen sind gelb, ilire Blatter sind 
kaum noeh einmal so lang ais der Kelch und die Breite des 
Blumenkreuzes misst kaum 4 Mm. Alle Blumenstiele stehen 
anlangs im spitzen, spater im rechten Winkel ab, messen 
6—8 Mm. und tragen eine aufrechtstehende, 10—14 Mm. 
lange, yiereckige, yielsamige Sehote. An der Spitze der- 
selben findet sieli eine sehr kurzgestielte kleine Narbe. 
Zwisehen den Staubfaden und dem Fruchtknoten stehen in 
der Blume die kleinen, tiefgriinen Nectardrusen.

Yorkom  men: Auf Aeckern, Brachfeldern, im Flusskies, 
an Wegrandern, in Garteu, besonders in den Auen, auf sand- 
reicherem, gutem Boden, nicht aber auf Thonhoden. Auch 
auf Mauern. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber keines- 
wegs uberall gemein.

B liith ez e it: Juni bis Herbst.
A uw endung : Diese Pflanze ist ein Ackerunkraut; an 

einigen Orten sehr selten, an anderen so hiiufig ais der 
gemeine Hederich. In der ersten Bltithe sieht sie durch 
ihre tiefer gelben, zahlreichen Blumchen sehr niedlich aus 
und gereicht den Gartenrandern, wo sie zuweilen in Massen 
ais Unkraut aufkommt, zur schonen Zierde.



F orm en : Eine monstrose Form ist: Cheiranthus scapi- 
(jems Willdenow.

a. mdgare: Blatter etwas geschweift.
(i. dentatum Koch: Blatter buchtig gezałmelt. Syn.

E. micranthum Buek.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1458.
AB Pflanze in natarł. Grosse.



5459. Erysimum yirgatum Kotli. 

Ituthenhederich.

Syn. E. longisiliąuosum Reichenbach. E. altissimmn Lej.

Der yorigen etwas ahnlich, aber hochwiichsiger, steifer, 
grossblumiger und schmalblattriger. Die zweijahrige Wurzeł 
treibt einen steif aufrechten, durch die herablaufenden Blatt- 
nerven etwas kantigen, wie die ganze Pflanze mit dicht an- 
liegenden, dreitheiłigen Striegelhaaren bestreuten und dadurch 
etwas rauhen, nach oben aus allen Blattachseln yerastelten 
Stengel mit steif aufgericłiteten Aesten, locker bebliittert; 
Blatter lanzettlich oder lineal-lanzettlich, ziemlich spitz, gegen 
das obere Ende breiter werdend, gegen den Grand allmahlig 
verschmalert, die oberen sitzend, die unteren langlich linea- 
lisch, stumpf, in den Blattstiel verschmalert; Traube schon 
wahrend des Anfbluhens etwas gestreckt, spater sehr lang 
gestreckt; Bliithenstielchen meist so lang wie der Kelch; 
Spreite der Kronblatter keilig-yerkehrt-eiformig, den Kelch 
weit tiberragend, lebbaft gelb; Friichte gedrangt, aufrecbt, 
der Spindel ziemlich dicht anliegend, yierkantig, von der 
Seite etwas flachgedriickt, flaumhaarig-rauh.

B esch re ib u n g : Der J/2 — 1 '/4 Meter hohe Stengel steht 
aufrecht, oft steif und bat wie seine aufrecht gerichteten 
Blatter ein etwas triibes Grim. Dieses entsteht durch seine



und der Blatter Bekleidung mit dreispaltigen Haaren; selbst 
Kelclie, Narben und Schoten sind mit diesen Haaren besetzt. 
Nur nach oben zu hat der Stengel ruthenformige Aeśte. 
Die Blatter sind unten hin und wieder mit einem kleinen 
Zahne begabt, oben yollig ganzrandig, unten in den Blatt- 
stiel verlaufend, oben sitzend. Die Bluthen sind etwas klein, 
stehen in Grosse den Bluthen des E. c rep id ifo lium  niiher 
ais dem vom E. c h e ira n th o id e s , ihre Farbę ist aber hell- 
gelb. Die Bltithenstiele sind ziemlich so lang oder wenig 
langer ais die Kelche, die Fruchttraube verlangert sich sehr 
und die Schoten liegen ziemlich an der Spindel an. Die 
Griffel sind zweilappig. Es variirt mit llingeren und kiirzeren 
Schoten, etwas langeren und fast schwindenden Griffeln.

York ommen: An steriłen Abhangen, auf etwas be- 
wachsenen Bergen und Hligeln, an steriłen Orten der Ebene, 
an Flussutern u. s. w. Sehr ungleich durch das Gebiet zer- 
streut. Bei Sitten im Kanton Wallis; in Miihren; Bohmen; 
in Wiirtemberg, z. B. bei Tiibingen; Konigreich Sachsen; 
Frankfurt a. d. O.; in Thiiringen bei Erfurt und weiter nord- 
warts bei Tennstadt, Frankenhausen, Sondershausen (am 
Frauenberg), Nordhausen, am Seeberg bei Gotha, bei Badra 
und Auleben; bei Benzingerode am Harz; bei Allendorf ani 
Eulenkopf in Hessen; am Mittelrhein bei Mainz, zwischen 
St. Goar und Oberwesel und bei Koln1) und Engers.

B liith eze it: Juni, Juli.

1) Yergl. Lohr, Flora von Koln. 1860. Seite 77. Am Gereons- 
tho r bei Koln und auf einer Wiese am Rheinufer bei Deutz. Nacli 
Koeh’s Synopsis aucli bei Cliarlottenburg in der Mark.



F o r men: Sie weicht ab mit sehr kurzem Staubweg: 
E. durum Presl., mit sehr langen Friichten: E. longisi- 
liąuosum Schleicher, mit halb so langen Friichten: E. vir- 
gatum Schleicher.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1459.
A bliihende und B fm chtende Pflanze in natiirl. Grosse.



1460. Erysimum strictum Flora der Wetterau. 

Steifer Hederich.

Syn. E. hierat.iifolimnL., Flora suecica. E.mrgatum DC.
E. virgatum juranum  Gaud. Cheiranthus turritoides Lam.

Das zweijahrige Rhizom treibfc einen federkieldicken, 
steif aufrechten, einfachen oder aus den oberen Blattachseln 
etwas verastelten, durch die herablaufenden Blattnerven fein 
und regelmassig kannelirten, dicbt bebliitterten, wie die 
Bliitter mit gleichformig dreitheiligen, dieht anliegenden 
Striegelhaaren bestreuten und dadurch etwas rauhen Stengel. 
Bliitter langlich-lanzettlich, am Ende stumpf mit aufgesetztem 
Spitzchen, am Rande geschweift-geziihnelt, die unteren all- 
mahlig in den ziemlich langen Blattstiel verschmalert, die 
obersten sitzend, schmaler, alle dem Stengel fast anliegend; 
Traube endstandig, der bluhende Tbeil wenig gestreckt, fast 
doldentraubig, bisweilen spiiter noch einige Trauben aus den 
obersten Blattachseln; Fruchttrau.be langgestreckt; Fruchte 
vierkantig, von der Seite etwas zusammengedruckt, fiaum- 
haarig-rauh, gleichformig, auf kurzem Stielchen fast auf- 
recht; Stauhweg sehr kurz; Mimdung schwach ausgerandet. 

B esch re ibung : Der starkę Stengel geht steif mehre
F. uss hoch in die Hohe und alle seine Aeste, welche sieli 
spiiter entwickeln, laufen, aufrecht gerichtet, ruthenartig aus. 
Der Besatz aller Stengeltheile durch gabelspaltige Haare ist 
sehr fein, so dass man das Eauhe derselben kaum ftihlen



kann, ebenso sind auch die griinen Bliitter durch inehr- 
spaltige, aber sehr feine Haare etwas rauh. Nach unten zu 
wird der Stengeł etwas kantig und die Bliitter sind ganz- 
randig oder bloss geschweift-gezahnelt. Die Bliithen ent- 
wickeln sich an der Spitze in einem Kriinzchen, sind kleiner 
ais bei E. c re p id ifo liu m , doch von iihnlicher Tiefe der 
gelben Farbę. Sowie die Traube sich verlangert, welken sie. 
Die Kelchblatter sind etwas farbig, die Bliithen ziemlich 
geruchlos, die Narbe ansgerandet, die Schoten griin und 
vierkantig.

Y orkom m en: An Mauern, auf Ruinen, an Felswiinden, 
an Flussufern, an sterilen Orten. Sehr ungleich durch das 
Gebiet zerstreut: Im Engadin; im Jura; in Niederosterreich; 
Steiermark, im ganzen Rheingebiet zerstreut, besonders in 
Baden, bei Linz, Koln,1) im Weidengebusch am Rheinufer 
unterhalb des Muhlheimer Hauschens, oberhalb und unter- 
halb Deutz, nach Miihlhausen zu u. a. O.); ebenso im Gebiet 
der meisten Nebenfiiisse des Rheins, besonders im Maingebiet 
von Erlangen bis Mainz, im Gebiet der Mosel, Nahe, im 
Vesdrethal, hie und da in Westphalen; in Ober- und Unter- 
franken, Uf er der Rednitz um Stein bei Niimberg; im Gebiet 
der Elbę von Bohmen bis ins Ltineburgische und Mecklen- 
burgische; im Konigreich Sachsen; im Saalthal oberhalb 
Saalfeld,2) im Schwarzathal, an der Bruhler Kirchhofsmauer 
in Erfurt, bei Frankenhausen; am Harz bei Wernigerode, 
am Ilsenstein, bei Niedersachswerfen, Nordhausen, Eichsfeld; 
in Hessen zerstreut, z. B. bei Kassel, Allendorf, Ungsterode

1) Lohr’s Flora, Soite 77.
2) Besonders zwiscken E ichieht und Presswitz.



und Kleinvach; hie und da im Hannoversclien, z. B. bei 
Gottingen; im Odergebiet durck Scblesien bis unterhalb 
Frankfurt; bei Berlin; bei Tliorn und Graudenz in Preussen.

B ltith eze it: Juni, Juni.
Form en: E. mrjatum DC. ist eine ldeinblutbige Form 

dieser Pflanze.
A b b ild u n g e n .  T a fe l  1400.

A1!C Theile der Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 innere Bliltbe, ver- 
grossert; 2 Fruohtspitze, desgl.; 3 Same, desgl.



1461. Erysimum odoratum Ehrhart.

Wohlriechender Lackheclerich.

Syn. Erysimum Icmceolatum Rchb. E. strictum DC. 
E. pannonicum Crantz. E. cheiriflorum Wallrotli. Chei- 
ranthus erysimoides L. E. hieracifolmm Jacq. Cheiranthus 
firmus Schleicher.

Die Pfłanze isfc im Wuchs und in der Dauer der yorigen 
iihnlich, unterscheidet sich aber sofort durch die grossen, 
wohlrieclienden Blumen. Das zweijahrige Rhizom bildet einen 
einfachen, haufig aber auch vom Grund an stark verastelten 
Dis meterhohen Stengel mit aufrecliten Aesten, welcher bis 
federkieldick wird und fein kannelirt ist; Blatter lanzettlich 
oder lineal-lanzettlich, von sehr verschiedener Breite, wie alle 
grunen Pflanzentheile mit dieht anliegenden, gleichformigen, 
dreitheiligen Striegelhaaren ))estreut und dadurcli etwas rauh, 
am Rande geschweift-sagezahnig oder fast ganzrandig; die 
unteren stumpf, mit kurzem, aufgesetztem Spitzchen, all- 
mahlig in den kurzeń Stiel versclimalert, die oberen sitzend, 
spitz oder zugespitzt; Tranben endstandig am Stengel und 
seinen Zweigen, grossblumig, schon wahrend des Aufbliihens 
gestreckt; Bluthenstielchen lialb so lang wie der Kelch; 
Frlichte vierkantig, von der Seite etwas zusanmiengedriickt, 
grau mit kahleren grunen Kanten, auf kurzem, aufrechtem 
Stiel fast aufreclit, aber nicht der Spindel anliegend; Spreite 
der Kronblatter fast rundlich.



B esch re ibung : Der wohlriechende Hederich ist eine 
unserer schonsten Pflanzen, treibt eine veriistelte Pfahlwurzel 
und bildet bald einen am Grnnde liegenden, bald einen vom 
Grunde aufrecht stehenden, fast steifen Stengel, welcher 
30—60 Cm. hoch wird und sich nach oben veriistelt. Je 
nach dem Boden, der Feuclitigkeit und dem dichteren oder 
lockeren Stande sind die Blattrander gar selir verschieden. 
Alle auf Yorstehender Tafel gezeickneten Arten sind von 
verschiedenen Pflanzen gebildet, welche ich aus dem Samen 
einer einzigen Pflanze gezogen habe. Die Wurzelbliitter 
haben in der Kegel die Gestalt von Fig. C, legen sich kreis- 
fórmig auf den Boden und bilden in gutein Boden eine 
Rosette wie beim Waid. Indessen giebt es auch Pflanzen 
mit Wurzelblattern, welche sehr undeutlich gezahnt sind 
(wie bei A) und wiederum andere, die mit einzelnen grossen, 
nach vorn gerichteten Zahnen begabt sind (wie bei Fig. D). 
Auch die Stengelblatter wechseln in ihrer Berandung. Oft 
lcommt, wie bei A, das Yerlorengezahnte, zuweilen auch das 
Scharfgezahnte vor. Fig. D ist die treue Abbildung eines 
Stengelblattes von einer Varietiit mit scharfen, nach vorn 
gerichteten Zahnen. Uebrigens muss ich bemerken, dass ich 
diese Arten selbst gezogen, aber auch wild im Freien ge- 
sehen habe. Unter rneinen, im Monat Januar in den Topf 
gebrachten Samen schoss die Mehrzahl der spiiter in das 
freie Land gesetzten Pflanzchen in die Bliithe, einige und 
zwar die kraftigsten Pflanzen umstockten sich weiter und 
kamen erst das zweite Jahr in die Bliithe. Von den in den 
Topfen gezognen ging nur eine einzige Pflanze in die Bliithe, 
die iibrigen bildeten fur das kiinftige Jahr die schonsten



Rosetten. Alle aber, die ein- and zweijahrigen bliihteii in 
gleicher Pracht, nur entwickelten die zweijahrigen (wie- 
natiirlich) mehr Samen.1)

Y orkom m en: Auf Gebirgsabhangen, vorwiegend, aber 
durchans nicłit ausschliesslich, auf Kalkboden, an rasigen 
Berglehnen, in Gebuschen, selten an Flussufern. Triest; 
Fiume; Krain; Steiermark; Maliren; Oesterreicłi; Bohmen; 
im Donaugebiet von Pappenheim an bis Wien, z. B. bei 
Neuburg an der Donau, bei Wellheim auf dem Plateau 
zwischen Donau und Altmuhl; in den frankischen Gebirgen, 
bei Kissingen, bei Wtirzburg; im Rhongebirge auf der Ruinę 
Henneberg;1 2) im Juragebiet und in Schwaben; in Thiiringen 
am haufigsten im Saalgebiet, schon an der oberen Saale bei 
Ziegenruck auf Thonschiefer, bei Rhanis, Konitz und weiter 
oben bei Saalburg und Selileiz, im Gebiet der Schwarza bei 
Schwarzburg auf Thonschiefer, und bei Blankenburg, bei 
Rudolstadt und fast auf dem ganzen Strich zerstreut zwischen 
Rudolstadt, Stadtilm, Arnstadt, Berka und Blankenhain, friiher 
angeblich zwischen Kahla und Jena, weiter abwarts in Menge 
an den Abhiingen des Tautenburger Forstes nach Dornburg 
zu, bei Dornburg, Kamburg, in der Saalaue und auf Ufer- 
kies bei Naurnburg, auch im Thuringer Wald bei Klettbach, 
auf Staffelberg und Bausenberg bei Cobnrg, bei Meiningen etc.; 
bei Frankfurt am Main; in der Flora von Metz bei den 
Karcherschen Eisengruben im Thale der Mauce, sowie auf

1) W ortlicli aus der yierten Auflage abgedruckt.
2) Nach gtttiger Ueberlassung von Exem plaren durch Dr. Geheeb 

1870.



trocknen Aeckern in der Nahe von Górze;1) im Hannover- 
schen bei Neustadt unweit der Ruinę des Hokensteins. 

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Diese schone Feldblume konnte gewiss 

an passenden Stellen anch eine Gartenzierde werden. Sie 
riecht stark nach Honig, besonders bei Tage.

F o r men: Sie weicht ab mit abstehenden Friichten und 
mit auf abstebendem Stielehen aufrechten, der Spindel 
parallelen Friichten. Ferner:

a. denticulatum Koch: Bliitter geschweift-geziihnelt, bis- 
weilen fast ganzrandig. E. odoratum R. Br.

[i. dentatum: Bliitter tief oder buchtig geziihnt wie bei 
E. cheiranthoides L. E, odoratum, Ehrh. E. stricturn [). odo
ratum DC. E. carniolicum Dolłiner.2)

1) Naeli gefillliger brieflicher M ittheilung des Herrn Erwin Frueth 
vom 1. Februar 1882.

2) So nach Koch. Der R itter v. P itton i schrieb mir dariiber: 
„Ich halte E ry s im u m  c a r n i o l i c u m  Dollin. fur eine gute >Species, 
wenn man die ganz eigenthumlichen Rosetten in  B etracht zieht, dio 
E. o d o r a tu m  Ehrh. nicht bat. Ausgezezeichnet komint es am Berge 
W otsck in U ntersteierm ark und in dem Forste Schiirfenberg bei 
Ratscliaeh in Krain vor.“ H.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1401.
AB Pflanze in natiirl. Grosse nach einem uns freundlichst von 

Herrn E. Frueth tibersendeten Exem plare; C Basalblatt, nat. Grosse; 
D S tengelblatt der tiefgeziihnten Form, desgl.; 1 innere Bliithe, ver- 
grossert.



1462. Erysimum repandum L.

Ausgeschweifter Lackhederich.

Syn. E. ramosissimum Crantz.

Die 1—2jahrige Wurzel treibt einen yon unten auf 
stark yerastelten, durcli die herablaufenden Blattnerven tein 
ltannelirten, ubrigens stielrunden, ziemlicli diclit beblatterten 
und wie die Bliitter mit diclit anliegenden einfachen und 
dreitbeiligen Striegelhaaren bestreuten, 30—60 Cm. hołien 
Stengel. Bliitter lanzettlich, lang zugespitzt, etwas buclitig 
oder geseliweift, gezahnt oder bisweilen ganzrandig, an der 
Spitze zurtickgebogen; Trauben an sammtlichen Zweigen 
endstandig, das bliihende Ende kurz, armblilthig, dolden- 
traubig, von den jiingeren Erucbten iiberragt; Blumen blass- 
gelb, ziemlicli kleili; Bluthenstielchen halb so lang wie der 
Kelch; Fruclite stumpf yierkantig, fast stielrund, locker ge- 
stellt, kaum dicker ais das abstehende, sehr kurze Stielchen, 
weit abstehend und mannigfaltig gekriimmt, nach oben in 
die gestutzte Mundung yerschmalert.

B esc h re ib u n g : Der Stengel wird fusshoch oder er 
bleibt niedriger, ist hin- und hergebogen, kantig, durch die 
Haare etwas scharf und oft sehr yerastelt, oft auch fast ein- 
fach. Im ersten Falle sind die Aeste sehr ausgebreitet. Die 
Wurzelblatter sind oft schrotsagezahnig, oft fast ganzrandig 
und yerlaufen sieli in den kurzeń Blattstiel. Die Stengel- 
blatter, welche sich ebenfałls in einen kurzeń Blattstiel yer
laufen und nur obensitzend sind, haben am Iiande Ausschwei-



fungen, sind durch ihre Spalthaare rauh mid mattgriin. 
Die Blttthen sind hellgelb, die Mitte zwischen den Bltithen 
des E. c rep id ifo liu m  und cheiran tho ides haltend und 
kleiner ais die von E. v irgatum . Die Trauben stehen auf- 
recht, die Kelchblatter sind nur durch einfache Haare be- 
haart, die Narben kopfformig, etwas abgestutzt, 'zuletzt bei 
der Schotenzeitigung ausgerandet. Die Schoten werden 3 bis 
7 Cm. lang, stehen von der Spindel ab und sind gemeinlich 
gebogen.

V orkom m en: AufAeckern, an Ackerrandern, auf Brach- 
feldem. Sehr ungleich durch einen Theil des Gebiets zer- 
streut. In Steiermark; Unterosterreich, im Donaugebiet bis 
TJlm; Mahren; Bohmen; im Konigreich Sachsen bei Dresden; 
in Schlesien bei Breslau frtther einmał gefnnden und ver- 
einzelt bei der Briicke der rechten Oderuferbahn; bei Wiirz- 
burg, haufiger in Franken so z. B. auf Feldern und auf 
Gartenland um Windsheim; in Thliringen bei Coburg (Neu- 
sess, Laufer, Ilosenau’, Miihlberger Rieth), Meiningen, Eise- 
nach, zwischen Mechterstedt und Gotha und in der ganzen 
Umgegend von Gotha sehr haufig, bei Dillstedt, Rolir, Kiihn- 
dorf, bei Stadtilm, Wandersleben, zwischen Singen, Geilsdorf 
und Hammersfeld; zerstreut bis zum kleinen Hagen bei 
Gottingen; in Schwaben; im Maingebiet.

B liith ez e t: Mai bis Juli.
A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1462.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert, nebst stark 
vergri5sserter Fruchtsp itze; 2 u. 3 Same, vergrossert.



8463. Erysimum crepidifolium li.

Pipp aublattriger Lackhederich.

Syn. E. hieraciifolium Linneb Herbar. E. Cheiranthus 
.Presl. E. pallens Wallroth. E. odoratum Koch u. Ziz. 
Cheiranthus hieracifolius Lam.

Das kraftige zweijahrige Rhizom treibt eine bis feder- 
kieldicke Pfahlwurzel und einen oder viele bis federkieldicke, 
aufrechte, meist stark verzweigte, bis 60 Cm. hohe, locker 
beblatterte Stengel, welche durch die herablaufenden Blatt- 
nerveu stark kannelirfc, fast kantig und wie die Błatter von 
einfachen und dreispaltigen dicht anliegenden Striegelhaaren 
etwas rauh sind. Blatter breiter oder schmaler lanzettlich, 
buchtig oder geschweift-gezahnt oder ganzrandig, an der 
Spitze zuruckgekrmnmt, die untersten eine reiclie Rosette 
bildend, stuinpf, in den liurzen Blattstiel verschmalert, die 
oberen spitz, sitzend; Traube grossblumig, beim Aufbliihen 
doidentraubig oder wenig gestreckt, zur Fruchtzeit lang ge- 
streckt; Blutlienstielchen sehr kurz; Friichte stuinpf vier- 
kantig, vom Riicken etwas zusammengedriickt, gleichfarbig, 
mit dem kurzeń Staubweg und der kopfigen Miindung ge- 
krbnt.

B esch re ib u n g : Die Wurzel dtinn spindelformig, tief 
herabsteigend, einfaeh oder wenig-astig, zaserig, gelbbraunlich- 
weiss, oft mehrkopfig. Stengel mehre gewohnlich, einfaeh,



oder nach oben liin o der auch schon mit er der Mitte kurze 
bluhende Seitenaste entwickelnd, welche stets kiłrzer ais der 
Hauptstengel, welcher etwas eckig ist, mit von den Blatt- 
randern herablaufenden Ecken, von unten bis oben beblattert, 
aufrecht, gerade, ganz unten nur wenig gebogen, 30—60 Cm. 
boch, beim Samentragen sieh verlangernd, und von an- 
gedriickten Haaren melir oder weniger graulich. An den 
Wurzelkopfen erscheint zuerst eine Rosette von gestielten, 
schmal-lanzettlichen, an der Spitze zuriickgekriimmten, spitz- 
lichen, buchtig-gezahnten Blattern, welche von kurzeń einzeln 
oder zu 2 und 3 aus einem Punkte entstehenden, nach oben 
gerickteten Harchen scharflich sind; die Zahne sind sehr 
spitz, gerade abstehend oder etwas herabgebogen; diese 
Wurzelblatter vertrocknen spater, so dass unten am błiihen- 
den Stengel nur noch die vertrockneten gewohnlich zu sehen 
sind. Unten am Stengel sind die Blatter den Wurzelblattern 
noch sehr ahnlich, auch gewohnlich gezahnt, und diese ge- 
zahnten Blatter reichen oft bis an die Bluthenaste oder die 
Blatter werden mehr ganzrandig, sie krummen sieli auch 
wohl ganz bogig nach unten, verlieren den Stiel, werden 
mehr sitzend; aus ihren Achseln treten entweder nur die 
Anfange junger Zweige oder Blattknospen, welche seltner im 
Herbste eine zweite Entwickelung von Blumen und Samen 
herrortreiben, oder vollstandig sogleich zur Ausbildung 
kommende Zweige; die Zweigblatter sind schmaler, ktlrzer, 
ganzrandig. Stengel, wie Zweige, werden durch Bliitlien- 
trauben geendet, welche erst kurz, bei der Fruclitreife aber 
verlangert sind. Die Blumenstiele dicklich, 2—4 Mm. lang,
bei der Fruclitreife kaum liinger werdend; die Kelche 6 Mm.
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lang, bleich-griinlich, besonders an der Spitze weisshautig 
gerandet; 2 Kelehblatter unten stumpf-sackformig herab- 
gezogen. Die Blumenblatter 10 Mm. lang, schmal und lang 
genagelt, mit rnndlicher, rein schwefelgelber Platte. Die 
Schoten bis 6 Cm. lang, 1—2 Mm. breit, anfrecht abstehend, 
vierkantig, vom Riicken zusammengedruckt, die Kanten ais 
erbabene Leisten vorspringend, kurz behaart, aber nicht 
scharflich, vom kurzeń dicken, mit der kopfigen dicken Narbe 
nur 1—2 Mm. langen Griffel gekront. Die Samen langlicli, 
zusammengedruckt, braun, am Nabelende schwarzlich, durch 
das Wurzelchen und die Samenblatter etwas furchig.

Y orkom m en: An trocknen, steinigen Abhangen, Triften 
und Leeden, an Felsen, auf Mauern, an Wegrandem; haufig 
auf Kalkboden, aber keineswegs ausschliesslicb,') so z. B. in 
Tliuringen auf den rerschiedensten Bodenarten, auch auf 
alten Ilalden u. s. w. Nur in einigen Theilen des Gebiets, 
aber stellenweise sehr haufig.2) Steiermark; Bbhmen; Konig- 
reich Sachsen am Konigstein u. a. O.; Baireuth, Ansbach auf 
dem Hesselberg, Rheinpfalz; Hegau in Baden; Nahethal; 
Wiirtemberg; in Thuringen besonders im Saalgebiet von 
Ziegenriick uber Saalfeld, Rudolstadt bis Jena und von da 
abwśirts bis Alsleben, besonders auf Muschelkalk und Bunt- 
sandstein, auch im Unstrutthal bei der Steinklippe, bei 
Wendelstein, Wettin, Bibra, am Nordrand des Thiiringer 
Waldes von Eisenach iiber Gotha, Erfurt, Weimar u. s. w.; 
am Harz an der Rosstrappe und Blechhutte.

B liith eze it: Mai, Juni.

1) Vergl. Kochs Synopsis, d ritte  Auflage, Band 1, Seite 45.
2) Yergl. Garcke, 14. Auflage, Seite 84.



A nw endung : Die JBieuen fuideu frulie Nahrung auf 
den geruchlosen Błumen dieser stelłenweis sehr haufig vor- 
koinmenden Pflanze.

Abbi l dun gen .  Tafel  1463.
AB Pflanze in natiirl. Griisse.



1464. Erysimum canescens Roth.

Grrauer Lackhederich.

Syn. E. diffusmn Ehrhart. Cheiranthus alpinus Jacąuin. 
Cheiranthus Bocconei Allioni.

In Bezng auf Dauer und Traclit der vorigen ahnlich, 
aber die Bliitter weit schmaler, linealisch oder lineal-lanzett- 
lich, wie der Stengel von einfachen, anliegenden Haaren 
etwas rauh, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, an der Spitze 
zurtickgebogen, die unteren kurz stachelspitzig, in den Blatt- 
stiel verschmalert, die oberen lineal, spitz, alle in den Achseln 
sterile Aestchen erzeugend; Bltitlienstieiclien so lang wie der 
Kelch; Friichte abstehend, rechtwinkelig vierkantig, grau, 
mit kahleren, grunen Kanten.

B e sc h re ib u n g : Diese seltene Pftanze hafc am meisten 
Aebnlichkeifc mit den Exemplaren des E. c re p id ifo liu m , 
welche ganzrandige Bliitter besitzen, denn die Hohe derselben, 
die Art der Yerastelung, die Grosse und Farbę der Bliitter 
und Bliitłien stimmt so ziemlich mit dem E. c re p id ifo liu m  
iiberein. Sie wird 30—60 Gm. boch, veriistelt sich langs des 
Stengels hinauf, oder, wenn sie an der Wurzel abgeschnitten 
wurde, auch gleich von unten an. Die Wurzelblatter ver- 
schmalern sich in den Blattstiel und sind wenig ausgerandet, 
die Stengelbliitter sitzen, sind sehr schmal, gleich breit, ganz
randig und biegen sich an ihrer Spitze etwas zuruck; alle 
Arten der Bliitter haben, gleich dem Stengelwerk, eine grau- 
griine Farbę, die von dichtstehenden, anliegenden, einfachen



Haaren erzeugt wird. Die Bliithen sind von E. crep id i- 
fo lium  wenig versehieden, doch werden sie bald durch die 
Stielchen erkannt, welche mit den Kelchen von gleicher 
Lange sind. Die S oho ten stehen in der ersten Jugend schon 
ab, sind anch genau yiereckig und erreichen in spaterem 
Alter gegen 7 Cm. Liinge, wahrend das abstehende Frucht- 
stielcben kurz bleibt. Die Narbe des Griffels ist kreisrund 
und durohaus ohne Ausrandung.

Vorkom m en: An Felsen, Mauem, sonnigen, steinigen 
Abhangen und sterilen Orten. Im Gebiet sehr selten. Unter- 
osterreich; Mahren; Kanton Wallis; nach alteren, unsicheren 
Angaben an der Elbę bei Dresden, bei Wendelstein an der 
Unstrut und bei Wangen, sowie auf Gerolle des Lotlirabaches 
zwischen Presswitz und der Lotliramiihle.')

B ltlth eze it: Juni, Juli.

1) Ais Gewiihrsmaun wird der in seinen Angaben sehr unzuver- 
liissige Apotheker H d e , frilher in Konitz, von Schonheit genannt.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1464.
AB Pflanze in natiirl. Grdsse; 1 F ruch t, vergrossert; 2 Frucht- 

spitze, stśirker vergrossert.



1465. Erysimum rhaełicum DC.

Alpen - Lackhederich.

Syn. E. pedlem Koch (Synopsis, erste Auflage). E. hel- 
veticum Gaud. Cheiranthns rhaeticus Schleiclier.

Der vorigen sehr ahnlich. Rhizom dauernd. Blatter 
iineal oder lineal-lanzettlieh, ganzrandig oder entfernt ge- 
ziihnelt, spitz, von einfachen Haaren etwas rauh, die unteren 
in den Stiel verschmalert, in den Achseln aller Blatter 
sterile Aestchen; Bltithenstielchen hochstens halb so lang 
wie der Kelch; Friłchte rechtwinkelig vierkantig, einfarbig 
griinlich-grau, mit ausgerandeter Miindung. Sie gleiclit der 
yorigen durch die sterilen Aestchen in den Blattacliseln, 
unterscheidet sich aber von ihr durch grossere Bliithen, das 
kurze Bltithenstielchen und die ani Grandę sackformig er- 
weiterten Kelchblatter. E ry s im u m  h e lv e ticu m  Gaud. ist 
nur durch die fehlenden sterilen Aestchen und durch etwas 
breitere Friichte verschieden. Die Lange des Staubwegs ist 
schwankend. ’)

B esc lire ib u n g : Wenn man die Kennzeichen dieser 
Species mit jenen des E. lan c e o la tu m  yergleicht, so wird 
man finden, dass nur die Lange des Griflels das unter- 
scheidende Merkmal ist und dass beide Species fuglich in 1

1) Koclis Synopsis, d ritte  Auflage, S. 46.



eine einzige zusammengezogen werden sollten, indem die 
Lange des Griffels auch bei den anderen Species nicht con- 
stant ist. Gleichwohł hat die Varietiit E. p a llen s  doch eine 
eigenthumliche Bonn, so ctass sie, mag sie nun Species oder 
Yarietiit sein, hi er wohl eine besondere Beriicksichtigung 
verdient. Wenn namlich die Blatter von E. lanceo la tum  
Yar. a lp inum  grasahnlich, so sind die Blatter dieser Species 
grasartig, stehen am schopfigen Stengel dnrch den mehr- 
kopfigen Wurzelstock wie Basen so dicht, biegen sich nicht 
selten sichelformig urn und der Stengel, gemeinlich nur 
15—20 Cm. hoch, ist, wie die Blatter, durch dichtliegende 
Haare graugrfin. Die Kelche messen nur 8 Mm., sind grlin 
und haben eine weit schwacher sackformige Basis; die Kronen 
sind weit kleiner und schmaler, halten kaum 4 Mm. im Quer- 
messer und die einzelnen, langgestielten Kronblatter sammt 
ihrer nur 6 Mm. langen, verkehrt-eilormigen Platte bloss 
14 Mm. Lange. Dazu kommt nun noch der verlangerte 
Gnffel, welcher das Dreifache der Lange des Griffels von 
E. lan ceo la tu m  halt. Uebrigens sind die Schoten durch 
Striegelhaare ganz weissgrtm, doch die Narbe ist ebenso 
deutlich zweilappig wie bei E. lanceo la tum . Durch diesen 
abweichenden Habitus des E. p a lle n s  konnte man sich nun 
bewogen fuhlen, diese Form wirklich ais eigene Species an- 
zusehen; indessen bildet E. d en ta tu m  oder nach De Candolle 
E. ochro leucum , welches ebenfalls einen verliingerten 
Griffel besitzt, in seinem ganzen Habitus einen Uebergang 
zu E. lan ceo la tu m , derm es hat weit weniger graugrttne, 
auch weit breitere Blatter, gelbgrune und grossere Kelche 
und schmutziggelbe grossere Kronen.



V orkom m en: An rauhen Gebirgswanden. Im Veltlin, 
im Kanton Tessin; im siidlichen Tirol.

B liith e z e it:  Mai bis Juli.
F o rm  en: a. dentatum: Blatter entfernt geziilinelt.
/?. pallens: Blatter ganzrandig.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1465.
AB Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Fracht, cergrossert; 2 Frucht- 

spitze, desgl.



1466. Erysimum Cheiranthus Persoon. 

Goldlackhederich.

Syn. E. murale Desf. E. lanceolatum R. Br. Cheiran- 
thus erysimoides Jacąuin. Ch.alpinus Lam. E. pumilum Gaud.

Den beiden vorigen ahnlich. Rhizom dauernd. Bliitter 
lanzettlich oder lineal-lanzettlich, ganzrandig oder entfemt 
gezahnt, von einfachen Haaren etwas rauh, die nnteren in 
den langen Stiel allmahlig verschmiilert, ohne sterile Zweige 
in den Blattachseln; Bluthenstielchen hoclistens halb so łang 
wie der Keleh; Fruchte vierkantig, einfarbig, flaumhaarig 
oder grau behaart; Staubweg so lang wie die Breite der 
Fracht, mit ausgerandeter Mlindung.

Die Hauptkennzeichen sind nach Koch das dauernde, 
vielkopfige Rhizom, die sterilen Blattbtischel, die woh.1- 
riechenden Blumen, die kurzeń Bluthenstiele, der am Grund 
sackformige Kelcli und der kurze Staubweg.

B eschre ibung : Es ist die schonste Art unserer Hede- 
riche, besitzt die grossten Blumen und ihre Bliitter haben 
ein grauliches Ansehen. Der Wurzelstock ist mehrkopfig, 
durch alte Blattreste schopfig. Die Bliitter sind bei E. 
a lp inum  gewbhnlich sehr schmal und ganzrandig, etwas 
grasaluilich, stehen unten am Stengel sehr dicht, und ihre 
Striegelhaare, welche bald dichter stehen, bald sparsamer 
Yorhanden sind, spalten sich zuweilen oben. Bei aller ihrer 
Yariabilitiit zeichnet sie sich doch durch die schon in der 
Bliithezeit auftretenden jungen unfruchtbaren Triebe, welche
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die Basis des bltlhenden Stengels bedecken und durch die 
sackformige Basis ihrer griingelben bis hellgelben Kelche 
ans. Letzte sind 1 Gm. lang, wiihrend die Bliithenstiele nur 
4 Mm. rnessen und die schonen Kronen haben 2 1/2 Gm. in 
der Breite. Die Schoten sind sehr schmal, 2—5 Cm. lang, 
der Grriffel ist deutlich, doch kurz und die Narbe deutlich 
zweilappig. Die Haare sitzen in ihrer Mitte auf.

Yorkornm en: An rauhen Bergabhangen in den Vor- 
alpen und bis in die hochsten Alpen emporsteigend. Oester- 
reichisches Kiistenland; durch Krain und Kamthen bis zuni 
Grossglockner; Steiermark; von da nach Unterosterreich und 
in die (legend von Wicu; Siidtirol.

B li ith e z e it:  Mai bis Juli.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Gartenpflanze.
P o rm en : a. lanceolatum: hochwiichsig, bis \  Meter 

ho cli, meist einfach, sehr grossblumig.
(i. alpinum: niedrig, bis handhoch, schmalblattrig, die 

Bliitter ganzrandig oder schwach gezahnelt. Bald gross
blumig und bald kleinblumig.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1466.
A Pfianze der Form  a lp i n u m ,  nat. Grosse; B Pflanze der Form 

l a n c e o l a t u m ,  desgl.; 1 Fruchtspitze, yorgrossert.



Schweizerischer Lackhederich.

Syn. Cheiranthus pallens Haller filius. Cli. helveticus 
Schleicher. Ch. pumilus Sclileicher.

Der vorigen durchaus iiknlich und eigentlich nur durch 
den langen Staubweg von ilir zu unterscheiden. Blatter sehr 
lang, linealisch oder lineal-łanzettlich, zuriickgerollt, ganz- 
randig oder entfernt gezahnelt, von einfachen Haaren etwas 
rauli, die nnteren in den Stiel verschmalert; Blattachseln 
ohne sterile Aestchen; Bluthenstielchen hochstens halb so 
lang wie der Kelch; Priiclite vierkantig, einfarbig, flanm- 
liaarig oder gran; Staubweg mindestens doppelt so lang wie 
die Breite der Fracht, mit ansgerandeter Miindung.

Yorkom m en: An rauhen Bergabhangen der Yoralpen 
und bis in die Alpen hinauf. Jura; Wallis; Tirol; Steiermark.

B liitheze it: Mai, Juni.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1467.
AB Pflanze in natiirl. Ur6sse.



Blassgelber Lackhederich.

Syn. Cheiranthus ochroleucus Haller fil. Cli. decumbens 
Schleiclier.

Das dauernde Ithizom treibt meist viele Kopfe, welche sieli 
spater in liegende Stammchen verlangern; Blatter lanzettlich, 
nacłi dem oberen Ende breiter werdend, oder lineal-lanzett
lich, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, stumpf, von ein- 
faclien Haaren etwas rauh, die unteren in den langen Sfciel 
verschmalert; Blattachseln ohne sterile Aeste; Bliithenstielchen 
hochstens halb so lang wie der Keleh; Friichte zusammen- 
gedrilckt vierkantig, einfarbig, angedriickt flaumhaarig oder 
grau; Staubweg dreimal so lang wie die Breite der Frucht, 
mit knotig zweilappiger Miindung; Blumen anfangs citronen- 
gelb, dann strohfarben.

Y orkom m en: An steinigen Abhangen. Im Gebiet nur 
auf dem Schweizer Jura.

B liith e z e it:  Juni bis August.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1468.

A Pflanze in natiirl. Grosse.



3469. Erysimum orientale R. Br.

Rampę.

Syn. Brassica orientalis L. E. perfoliatum Crantz. 
E. campestre Scopoli. Conringia orientalis Andrz. Gorinkia 
orientalis Presl. E. austriacum Baumg.

Die jahrige Wurzel treibt einen aulrechten, stielrunden, 
wie die ganze Pflanze kahlen, einfachen oder selwach ver- 
astelten Stengel, welcher bis 60 Cm. hoch wird und ziemlich 
dicht mit Blattern bedeckt ist. Basalblatter eirund-liinglich, 
fast rosettig, am Ende abgerundet, am Grunde stumpf; 
Stengelblatter liinglich, abgerundet, ani Grand lierzfonnig 
umfassend; Traube im Aufbliihen fast doldentraubig; Blumen 
weisslich; Fruchttraube sehr locker, sparrig, langgestreckt; 
Frlichte auf kurzeń, schriig abstehenderi Stielchen unregel- 
massig hin und her gewunden, mit einneryigen Klappen.

B esch re ibung : Die Wurzel geht ais kleine Pfahl- 
wurzel fingertief in den Boden, die Blatter sind in ihrer 
Niihe verkehrt-eirund. Der Stengel steht aufrecht, ist glatt, 
kalii, beduftet, in der Jugend ganz mit Blattern bedeckt, 
spater durch die verlangerten Internodien so mit Blattern 
bekleidet, dass die Spitzen der unteren bis an die Basis der 
oberen reichen. In der ersten Bltithe ist er nur handlioch, 
spater wird er (je naci; der Beschaffenheit des Bodens) 15 bis 
45 Cm. hoch und immer bleibt er unverastelt. Die Stengel
blatter sind elliptisch, liaben eine herzfórmige Basis, mit 
welcher sie den Stengel umfassen. Alle Blatter sind etwas 
massig, weich, duftig, haarlos und ganzrandig. Die Bltlthen-



traube beginnt, wie bei allen ahnlichen Cruciferen, dolden- 
traubig und verlangert sich spater zur Traube. Der Kelch 
ist halb so lang ais die Krone, grlln oder rbthlieh mit 
grunlich-weiss berandeten Blattern. Die Blumenstiele sind 
anfangs klein, yerlangern sich aber bis 1 und 2 Gm. Die 
Kronblatter sind schmal, gelblich-weiss oder weiss. Am
Grunde der zwei kiirzeren Staubfaden sitzen zu beiden Seiten 
zwei mit einander verbundene Driisen. Die Schoten sind 
anfangs gebogen, werden erst spater gerade. Auch die 
Stengelspitze biegt sich ofters in der Jugend der Schoten, 
wodurch dann dieses Gewiichs ein eigenthtimliches Ansehen 
erhalt. Die Samen sind braun.

V orkom m en: Auf Aeckern mit Thonboden, Mergel- 
boden oder Kalkboden ais Unkraut. Ziemlicli durch das 
ganze Gebiet zerstreut, aber nicht in Sandgegenden. Eine 
in der Kalkregion uberall gemeine Pflanze, welche besonders 
hiiufig in Thiiringen ais Feldunkraut erscheint. Nicht minder 
haufig findet man sie auch auf dem rothen Thonmergel des 
Gipses, sowohl im Keuper ais im bunten Sandstein.

B liith ez e it: Entweder vegetirt sie ais Wintergewachs 
und dann bliiht sie schon im Mai; oder sie ist ein Sommer- 
gewachs und dann fiingt sie, nach der Zeit ihres Aufgehens, 
im Juni, Juli, auch wohl nocli im August an aufzubliihen.

A nw endung : Es ist ftir Kiłhe ein gutes Fntter und 
richtet ais Unkraut keinen besonderen Schaden an.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1469.
AB Pflanze in natiirl. Groese; 1 Frucht, vergrosserfc; 2 Prueht- 

spitze, starker yergrosserfc.



Oesterreichische Rampo.

Syn. Brassica austriaca Jacąuin. Conringia austriaca 
Pers. Gorinkia campestris Presl.

Der vorigen uberaus iilmlich, aber niedriger und zier- 
licher. Basalblatter liinglich, abgerundet, in den kurzeń 
Stiel verschmalert; Stengelbliitter etwas entfernt, eirund, ani 
Grund lierzformig umfassend; Fruchte auf' schrag aufgerich- 
tetem Stielchen vollig aufrecht und grade, mit dreinervigen 
Klappen.

B esch re ibung : Sie besitzt ganz den Habitus der ge- 
meinen C onring ia  o r ie n ta lis , wird aber weder in Bliittern, 
noch im Stengel und in Bliithen so gross und unterscheidet 
sich wesentlich durch die aufrechtstehenden, dreinervigen 
Schoten. Die Wurzel geht pfahlartig in den Bo den, der 
Stengel steht aufrecht, ist nebst den Bliittern vollig liaarlos 
und blauduftig, wird beim Beginne der Bliitlie 11 —16 Cm. 
lioch und verlangert sich spater durch die Spindel der Fruclit- 
traube bis zu 30 Cm. Die Wurzelblatter sitzen, die Stengel- 
blatter sind umfassend, sammtliche Blatter sind ganzrandig 
und ełliptisch. Die unteren Blatter messen gewolmlich 3 bis 
4 Cm. Lange, nach oben zu werden sie kleiner. Die Bluthchen 
entwickełn sich in einer Doldentraube, ihre Stiele sind halb 
so laug ais der hellgrune, an der Basis sackformige Kelch; 
die anfangs weissen, dann gelblich-weiss werdenden Kron- 
blatter werden ltaum noch einmal so lang ais der Kelch,



die ganze Bliithe hal nur 8—10 Mm. Lange (die von Co nr. 
o r ie n ta lis  haben 12—16 Mm. Lange). Auch die Schoten 
erreichen die Lange der C. o r ie n ta lis  nieht, denn sie werden 
nur 5'—8.Cm., hochstens gegen 10 Cm.lang und sind schmaler. 
Im Uebrigen aber sehen sieli beide Species, bis auf die Lagę 
der Schoten, sehr ahnlich.

Y orkom m en: Auf Aeckern mit schwerem Boden. Bis 
jetzt nur in Unterosterreich.

B liith eze it: Mai, Juni.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1470.
A B C  Pflanze in naturl. Grosse; 1 Theil der gećiftneten Prueht, 

yergrossert; 2 Klappenspifcze, desgl.



!471. Syrenia angustifoiia Reichenbach. 

Spitzschote.

Syn. Erysimum angustifolium Ehrhart. Cheiranthus 
■mrgatus Poiret. Cli. canus Pili. et Mitterb. Syrenia Ehrharti 
Andrz.

Die Pfianze hat im Wnchs einige Aeljnlicłikeit mit 
E rysim um  crep id ifo lium  Reichenbach. Blatter selir 
schmal, entfernt, ganzrandig, spitz, in den Achseln sterile 
Zweigiem treibend; Stengel oben astig, mit schrag ab- 
stehenden Aesten; Bliitlien fast sitzend; Pinich te liinglich, 
mit etwas kiirzerem, durniem Staubweg besetzt.

B esch re ibung : Die Pfianze hat mit einem E rysim um  
sehr grosse Aehnlichkeit, wird bis 60 Cm. hoch, hat bis 
8 Cm. lange Wurzelblatter, welche an ilppiger gewachsenen 
Exemplaren linien-lanzettformig, an mageren aber linien- 
fórmig sind, sich jedoch iinnier nach der Basis zu ver- 
schmalern. Nach oben zu werden die Blatter immer kleiner 
und schmaler. Alle Blatter sind indessen ganzrandig und 
dnrch angedruckte* steife Haare etwas graugriin. Die Aeste 
stehen etwas sperrig ab, die Bliitlien entwickeln sich an der 
Spitze derselben, messen 1 Cm. in der Quere und haben eine 
citronengelbe Farbę. Der Kelcli steht, wie bei den Erysimum- 
arten, aufrecht, der Grand der beiden untersten Kelchbliitter 
ist etwas hiickerig, die Kronblatter sind vorn abgerundet und 
doppelt so lang ais der Kelch. Der Griffel ist yierkantig 
und fadenartig, die Narbe zweilappig. Mit der Yerlangernng
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der Spindel geht die Blutłie in die Fracht. Die Schoten 
weichen in ihrer Lange von denen der Erysimumarten wesent- 
lich ab, denn sie messen nur 10 Mm. Lange und 2—3 Mm. 
Breite, haben daher mehr Aehnlichkeit mit den Schoten von 
N a s tu rtiu m  nnd stehen aufrecht in die Hohe. Bas Frucht- 
stielchen der Schote ist sehr kurz, ihr Griffel hat aber die 
gleiche Lange derselben. Sie ist von den Klappenrandern 
her zusammengedruckt, daher sind die Klappen kahnformig.

Y orkom m en: Auf Sandflachen. Bis jetzt nur in Unter- 
osterreich.

B liith ez e it: Jnni bis August.
A nm erkung : Syrenia euspidata Reichenbach, unter- 

schieden durch langlich-eiformige, gezahnte Stengelblatter 
und lange, schrotsagefórmig fiederspaltige Basalblatter, kommt 
im Gebiet nicht vor. Friiher war sie einmal in der Wetterau 
an den Bockenheimer Steinbruchen verschleppt vorgekommen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1471.
A BC Pflanze in natiłrl. GrOsse; 1 geoflnete F ruch t, yergrbseert.



1472. Gamelina sativa Crantz.

Leindotter.

Syn. Myagrum suHvum L.

Die jahrige Wnrzel treibt einen 40—100 Cm. hohen, 
aufreckten, nach oben astigen, behaarten oder fast kahlen, 
locker beblatterten Stengel mit endstandigen Trauben. 
Stengelblatter łanzettlićh, lang zugespitzt, nach dem Grandę 
yerschmalert und pfeilformig umfassend, ganzrandig oder ge- 
zahnelt; das bltihende Ende der Traube kurz, die Bluthen 
ttber die Knospen emporragend, langgestielt; Bluthen klein, 
blassgelb; Fruchte in langer, lockerer Traube, langgestielt 
birnformig, mit aufgesetztem, deutlichem Staubweg, welcher 
sich aus der endstandigen Vertiefuug erhebt.

B eschre ibung : Der aufrechte, steife Stengel wird 
40—60 Cm., ja auch wohl bis 90 Cm. hoch, ist gemeinlich 
ziemlich oder ganz einfach und bildet er Aeste, so geschieht 
es erst oben. Er ist stielrund, theils dicht-, theils sparsam 
behaart, tragt aufrechte, 2—6 Cm. lange, 6— 18 Mm. breite 
Bliitter, welche auch nach der Art der Varietat bald mehr 
bald weniger, zuweilen fast gar niclit behaart sind. Nur die 
untersten verschmalern sich in einen Blattstiel, alle ubrigen 
sitzen mit etwas verschmalerter pfeilformiger Basis, sind 
ganzrandig oder verloren gezahnt und die obersten, welche 
alłmahlig die herzformige Basis verlieren, sind an der Basis 
am breitesten. Die Trauben bliihen in einer Doldentraube,



verlangern sieli erst spater za einer Traube und bekommen 
łange, abstehende, zuweilen etwas verastelte Stiele. Die 
langlichen griinen Kelchblatter sind fast so gross ais die 
schwefelgelben Kronblatter. Die Schotchen werden 8 Mm. 
lang, tragen einen doppelt kurzeren Griffel, sind am Rande 
kielig, auf der Mitte der Klappe von einem N errai durcłi- 
zogen und enthalten zahlreiche dottergelbe Sam en.

Y orkom m en: An den meisten Orten ais Oelfrucht auf 
Feldern angebaut und fast iiberall ais Unkraut auf Aeckern, 
an Bergabhangen, an Rainen u. s. w. Wild in Sandfeldern 
und auf lockerem Kalk- oder Mergelboden, auch baufig ais 
Unkraut im Lein. Desgleicłien cultivirt, sowohl C am elina 
s i lv e s tr is  p ilo lo sa  die haarige Dotter, ais auch C am elina 
sa tiv a  die glatte oder Butterdotter.

B liith eze it: Sommergewachs, dessen Bliithe vom Mai 
bis zum Juli, cultivirt aber noch im August gefunden wird.

A nw endung: Bekannt ais eingutes Oelgewachs, welclies 
seines sicheren Gedeihens wegen ofters nach ausgewintertem 
Rapse, oder ais Schutzfrucht der Luzerne angebaut wird. 
Das Oel dient besonders bei Hautkrankheiten ais erweichendes, 
einhiillendes, schmerzlinderndes Mittel; ais H erb  a Sesam i 
v u lg a ris  wird auch das Kraut gegen Augenentzundung be- 
nutzt. Ebenso ist die wilde Leindotter ein hochst liistiges 
TJnkraut im Lein. Das Stroh wird in Thuringen zu kleinen 
Besen verarbeitet.

Form en: Man unterscheidet hier 2 Yarieten:
1. Camelina silvestris Wallr., h a a rig e  L e in d o tte r , 

mit reiehbehaarten, oft fast graulich-griinen Stengeln und 
Blattern, welche wiederum zerfiillt in:



a. C. pilosa DC., mit grossen, weissen Sehotchen,
b. C. microcarpa Andrz., mit fast grau-griinen Stengeln 

und Bliittern und kleinen harten Sehotchen.
2. C. sativa, B u tte rd o tte r ,  mit fast haarlosen, gras- 

grtinen Stengeln und Blattern. Syn. C. sativa ft. glabrata DC.
G. sativa var. /?. Fries.

A b b i łd u n g e n .  T a f e l  1472.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 F racht, vergrossert; 2 Frucht- 

spitze, desgl.



1473. Camelina dentata Persoon. 

Zahndotter.

Syn. C. 'pinnatifida Hornernann. Myagrum pinnatifiduni 
Ebrhart. M. dentatum Willćl. i i i. Bauhini Gmelin. C. foe- 
tida Fries.

Der yorigen in fast jeder Beziehung ahnlich, aber das 
Rhizom dauernd, die Blatter langgestreckt, breit linealisoli, 
buchtig sagezahnig oder fiederspaltig, mit abgerundeten Zahnen 
oder Abschnitten, nacb unten allmahlig verschmalert, aber 
am pfeilformigen Grunde wieder verbreitert.

B e sc h re ib u n g : Der steife Stengel ist mit sehr feinen 
Gabelhaaren besetzt, welche aber nur oinzeln stehen imd 
seine hellgrasgriine Farbę nicht triiben. E r ist gerieft, be- 
sonders nacli oben in der Kegel sehr yerastelt und wird 
60—75 Cm. hocli. Seine unteren. Stengelblatter sind 10 Cm. 
lang, gewohnlich fiederspaltig oder fast leierformig, stnmpf 
und verlaufen sich in einen kurzeń Stiel; die mittlen Blatter 
sind 5—8 Cm. lang, buchtig-ge/ahnt oder fiederspaltig, mit 
pfeilformiger Basis sitzend; die obersten Blatter sind fast 
ganzrandig. Alle Blatter haben aber auf beiden Seiten eine 
grasgriine, gleiche Farbung, welche niemals durch feine, 
einzeln stehende Gabelhaare getrilbt wird, die man hałd 
weniger, hałd mehr ausgebildet findet. Mehre Centimeter 
iii)er der Basis laufen an lcraftigen Exemplaren aus allen 
Blattwinkeln Aeste aus, welche mit linien-lanzettformigen 
Blattern bekleidet sind. Die Bluthentrauben, an der Spitze



der Aeste und des Stengels, nicken vor ihrer Entwickelung, 
stehen dann aufrecht, entfalten ihre Bluthen in einer Dolden- 
traube, weil sieli die Spindel erst nach der Bliitlie za ver- 
langern beginnt. Die zeisiggriinen Kelchblatter sind weiss- 
hautig berandet, die Kronblatter fast doppelt so lang ais 
der Kelch, blassgelb und abstelieud, die Schoten bekommen 
beim Welken Falten und entlialten wenigere, aber grossere 
Samen ais die des M yagrum  sativum . TJeberhaupt ist 
diese Pilanze, im Vergleicli zu M yagrum  sativum , das, 
was der Ilaps zum Rubsen ist: sie ist bober, astiger, daber 
schotenreicber, im Ganzen samenreicher, die Samen sind 
doppelt so gross und weit olreicher ais die des M yagrum  
sativum .

Yorkommen: Ais Ackenmkraut unter demLein. Durch 
das Gebiet zerstreut. Audi an Mergel- und Gipsrandern.

B lu tlieze it: Sie ist ein Sommergewachs, bliiht im Mai 
und Juni, oder so bald der Lein auf dem Kulturfelde in die 
Bltithe tritt.

A nw endung: Ais Unkraut im Lein ist es sehr lastig, 
zur Cultur aber sebr zu empfehlen. In Tburingen habe ich 
diese Art nocb nieht angebaut gefunden, wohl aber wird sie 
anderwarts, namentłich in Schwaben cultivirt.

A b b ild u n g e u .  T a f e l  1473.
ABC Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 F ruchtspitze, ver- 

grdssert.



1474. Lepidium Draba L.

Pfefferkresse.

Syn. Draba umbellata Moench. Cardiolepis dentata 
Wallroth. Cochlearia Draba L. Cardaria Draba Desv. 
Draba ruderalis Baumg.

Das dauernde Ithizom treibt im Boden zahlreiche dilnne 
Auslaufer, welche nacłi oben einen oder mehre, oft viele, 
stenie, d. h. mit einem Blattbuschel endigende und fertile 
Kopie entsenden. Stengel nach oben stark verastelt, 30 bis 
60 Cm. hoch, etwas kantig, ziemlich dielit beblattert und 
wie die Blatter von gespaltenen Baaren grau; Blatter lang- 
lich, stumpf, nacłi dem Grunde versckmalert, geschweift- 
gezahnt, die Basalblatter in den kurzeń Stiel verschmśilert, 
die Stengelblatter mit pfeilformigem Grund umfassend; 
Bluthentrauben zahlreich, verastelt, sclion wahrend des Auf- 
bliihens etwas gestreckt; Fruchttraube langgestreckt; Frucht 
am Grand herzformig, flugellos, durch die autgedunsenen 
Klappen fast zweiknotig, mit kurzem Staubweg.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist ziemlich gerade und 
steht aulrecht, hat feine Haare, wird 30 — 45 Cm. hoch und 
veriistelt sich oben in eine Menge von Bluthentrauben, welche 
eine schone Doldentraube darstellen. Nicht selten steigt auch 
einer der unteren Aeste iiber die Doldentraube empor, um 
handhoch dariiber eine neue Verzweigung und dadurch eine 
neue Doldentraube zn bilden. Die Wurzelblatter unter-



scheiden sich nur in Form ihrer Basis von den Stengel- 
blattern, die letzten sitzen und haben einen herz-pfeilformigen 
Grund, die er,sten verlaufen in den kurzeń Blattstiel. Der 
Rand aller Bliitter hat kurze Zahne, welche dichter oder 
weitlaufiger an einander stehen. Alle Bliitter sind haarlos, 
ein wenig hellgrun und duftig. Die Kelchblatter sind weiss- 
randig, die weissen Kronblatter doppelt so gross ais die 
Kelchblatter und mit Adern durehzogen. Die Fruchtstielchen 
der Trauben stehen wagrecht ab, die Schotchen steigen auf- 
recht an.

Yorkom m en: Auf Weiden, Wiesen und Wiesenriindern, 
an Wegeriindem und Bergabhangen. Sehr unregelmassig 
durcb das Gebiet zerstreut. In Steiermark; Oesterreich; 
Mahren; Salzburg;1) Bohmen; Schlesien; im Konigreich 
Sachsen; in Baiern z. B. bei Erlangen; auf der Rbeinflache 
im Unterelsass und von Speier bis Westphalen; bei Frank
furt am Main; in Thuringen zerstreut, so z. B. auf den 
Festungswallen von Erfurt, bei Gotha, Arnstadt, an der Land- 
atrasse naeb Piane zu, bei der Salinę Luisenhalle, bei Tenn- 
stedt, bei Jena neuerdings ziemlicb verbreitet, namlich am 
Wiesenrand vor Wogau, am Weg auf den Datzend, im Berg- 
grundstuck des Herm Dr. Mentz am Hainberg, auf Acker- 
randern unterhalb der Kernberge, nach Ziegenhain zu, ferner 
bei Stadtsulza an einem Hiigel neben der Thuringer Babn, 
am Sildabhang der Leucbtenburg bei Kabla.1 2) Sie fehlt der 
norddeutschen Tiefebene.

1) Auf Sehutt am Bahnhof zu Salzburg. Sauter, F lora S. 117.
2) Iu den frttheren Auflagen unserer F lora hiess es folgender-

m aasen: 
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B iiith ez e it: Juni, Juli.
A nw endung: Diese Pflanze soli die Óońfhj des Dios- 

eorides sein und wurde fruher ais Surrogat des Pfefiers 
benutzfc.

„An W egen, au f Weidetriffcen, an R andom , in vielen Landem  
Deutschlands, doeh nicht in der norddeutsehen Ebene. In T huringen 
gehort sie zu den seltneren Pflanzen, kormnt vornebm lich an den 
Festungswiillen von E rfu rt, auch bei G otha und A rnstadt vor. 8eit 
einigen Jahren  tr a t sie p lo tzlieh  auch boi Jena, und zwar h a rt am 
Rando einer neugebauten Cliaussee auf, wo sie noch steh t und den 
einzigen Fundort um Jen a , v ielle ich t des ganzen Saalthales b ildet.“

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1474.

A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliitlie, vergr8ssert; 2 Fruobt, desgl.



Gartenkresse.
Die jahrige Wurzel treibt einen einfachen oder mehr 

oder weniger veriistelten Stengel, welcher, wie die Bliitter, 
kalii und blaubereift ist; Blatter lock er stehend, die nn teren 
gestielt, unregelmassig eingeschnitten, gelappt, gefiedert oder 
doppelt gefiedert mit spitzen oder stumpfen Abschnitten, die 
obersten sitzend, linealisch, nngetheilt und ganzrandig; 
Trauben schon wahrend des Aufbliihens gestreckt, mit 
kleinen, weissen, kurzgestielten Bluthen; Pruchttraube lang- 
gestreckt; Frttchte rundlieh-eifórmig, gefltigelt, oben stumpf 
und ausgerandet, auf kurzem Stiel an die Spindel angedriickt.

B eschre ibung : Die Hohe der Pflanze ist nach Boden- 
gtite sebr versehieden, von 10—GO Cm. Sie ist kalii, aber 
durch eine mehlartige Effloreszenz graugrlin und Exeuiplare 
auf diirren Stellen selien wie mit Staub bedeckt ans. Die 
unteren Blatter Uaben sebr verschiedene Gestalt: sie sind 
gelappt, unregelmassig eingescbnitten, fiederschnittig, doppelt- 
fiederschnittig, ja aucli sogar vollig ganz; die oberen Bliitter 
dagegen sind immer ganz und sebr schmal. Fast ans jedem 
Blattwinkel entspringt ein Ast, zitmal in trocknerem Stande, 
wo diese Pflanze sehr astig wird, wogegen sie im geilen 
Boden mehr in die Hohe schiesst. Die Bltithcben sind sehr 
klein, kanni ilber 2 Mm. gross, doch die Kronblatter sind 
doppelt langer ais die randhautigen Kelchblatter; sie haben 
am Grunde der kleinen Staubgelas.se, beiderseits Neetardriisen 
und bilden eine yerhaltnissmassig lange Fruchttraube, an 
welcher die niclit 5 Mm. haltenden, fast mit 4 Mm. langen



Stielen versehenen Schotclien an die Spindel gepresst sind. 
Auch die Schotclien sind haarlos und graugriin bestaubt, 
haben an der Spitze eine spitzwinkelige Ausrandung, in 
welcher sich der Griffel befindet, der immer kiirzer ais die 
Ausrandung ist. Die Fliigel der Schotchen yerbeitern sieli 
nacli der Spitze zu.

V orkom m en: Sie stammt aus dem Orient, wird bei 
uns vielfach in Garten gezogen und kommt hie und da ais 
Gartenduclitl ing auf Schutt, Erdhaufen, Flusskies, an Eisen- 
babndammen u. s. w. vor. So bei Jena, Dornburg, in der 
Baum,schnie zu Magdala.

B lu th e z e it :  Juni, Juli und, je nach der Zeit der Aus- 
saat, bis in den Spatherbst.

A nw endung : Die ganze Pflanze hat einen bitteren 
Kressengeschmack und wird ais Kuchenkraut haufig benutzt. 
Sie war frtiher ais H er ba e t Sem. N a s tu r t i i  h o rte n s is  
officinell und galt ais ein eroffnendes, zertheilendes und blut- 
reinigendes Mittel.

F o r m  en: Sie wird von den Gartnern in zalillosen ver- 
schiedenen Formen gezogen.

A ar. fi. rrrispwn Koch: Blatter am Rande braun. Syn.
L. satwum [i. crispum L.

y. łatifolium  Koch: Blatter mit breiteren Lappen oder 
die unteren Blatter ungetheilt. Syn. L. satwum łati
folium DO.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1475.
A oberer Tlieil der Pflanze in naturl. Grosae; 1 innere Bliitlie, 

vergr5.ssert; 2 K ronb la tt, desgl.; 3 Kelcli, deagl.; 4 t r u c h t ,  naturl. 
G rosse; 5 F rach t in seine Theile zerlegt, vergrossert; 6 Same, naturl. 
fn-fisse und yergrossert.



!476. Lepidium campestre R. Br.

Feldkresse.

Syn. Thlaspi campestre L. Iberis campestris Wallrotli.
Die zweijiihrige Wurzel bringt einen steif aufrechten, 

meist nicht iiber Mtr. hohen, unten ganz astlosen, oben aber 
aus allen Blattachseln beblatteite und am Ende bliihende 
Zweige treibenden, dicbt beblatterten, wie die Bliitter gran 
flaumigen Stengel bervor. Basalblatter liinglich-lanzettlich, 
stumpf, in den kurzeń Stiel verscbmalert, am Grund buchtig 
gezahnt; Stengelblatter aus wenig verschmiilertem, pfeil- 
formig umfassendem Grunde langgestreckt, gegen das Ende 
verschmalert, an der Spitze stumpf, am Rand gezahnelt; 
Aebren zahlreich am Ende des Stengels und seiner sammt- 
lichen Aeste, sehr gedrungenbliithig, sclion wahrend des Auf- 
bltihens gestreckt; Bliithen klein, weisslieh, steif abstehend 
gestielt; Fruchttraube dicbt, cylindrisch; Frttclite bliitterig 
punktirt, eirund, voir der Mitte an breit geliiigelt, am Ende 
abgerundet und schwach ausgerandet, mit sebr kurzem Staub- 
weg in der Ausrandung.

B eschre ibung: Dieses Gewiicbs bat das Ansehen eines 
T h la sp i, wurde auch friiher von Limie zum Gescblechte 
des T h la sp i geziihlt, ist aber wegen seiner einsamigen 
Schotenfacher mit Re elit zu Lepid ium  gesetzt worden. Der 
Stengel wird 15—45 Cm. hoch, ist unten unverastelt, oben 
aber bildet er eme Menge ringsum am Stengel hervor- 
kommender, kronleuchterartig stehender, nacb oben gericli-



scheidenartig verbreitert. Aus dem Krauze dieser Wnrzel- 
blatter hebt sich der Stengel senkrecht ernpor, entlasst mehr 
oder weniger Bluthenaste aus den Blattwinkeln und ist bis 
zu seiner Bliithentraube mit Blattern reichlich bekleidet. Die 
untersten Blatter, ans dereń Winkeln nur bei sehr verastelten 
Exemplaren Bluthenaste kommen, sind in Lange und Form 
den Wurzelbłattern yollkommen gleich. Die mittlen Blatter 
aber sitzen schon, doch mit pfeilformiger Basis. Die Blatt- 
flache ist zwar nicht mehr gefiedert, doeli noch fiederspaltig 
und die Spaltzipfel sind weiter nnten noch zerschlitzt, mehr 
nach oben aber ganz, lanzettlich-lineal und 4 — 6 Mm. lang. 
Oben am Stengel beginnen endlich die fast runden, ganz- 
randigen, yollkommen stengelumfassenden Blatter, die mit 
den Blattern von B np leu rum  ro tu n d ifo liu m  einige Aehn- 
lichkeit haben. nur spitz und weit kleiner sind. Aus den 
Winkeln dieser Blatter entspringen auch die meisten Bluthen
aste. Die kleinen weissgelblichen Bliithen bilden ein dichtes 
Kranzchen, gehen aber sehr bald in Samen.

Y orkom m en: Auf Wiesen, an Aekerrandern und Weg- 
randern. Wild nur in Unterosterreieh. Yerwildert bei Brernen. 
Ausserdem in Spanien, Galizien, Ungarn, Croatien, Sieben- 
biirgen, in der Turkei und in Stidrussland.

B liith ez e it: Mai, Juni.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1477.
AB Pflanze in natfirl. Grossej 1 K ronblatt, vergroesert; 2 Fracht, 

natiirl. Grbsse; 3 dieselbe, verg rossert; 4 Same, desgl.



Schuttkresse./

Syn. Thlaspi tenuifolium Lam. Nasturtium ruderale 
Scopoli. Iberis ruderalis Orani,z. Thlaspi ruderale Allioni. 
Senkenbergia ruderalis Flora der Wetterau.

Die zweijahrige bis federkieldicke Wurzel treibt einen 
nieist von unten ani' sehr stark mehrfaeh verastelten Stengel; 
untere Blatter gestielt, nicht deutlich rosettig; gefiedert und 
doppelt gefiedert mit sclmialen, spitzen Abschnitten, die 
oberen sitzend, linealisch, ungetheilt; Trauben an allen Zweig- 
enden, sehr kleinbluthig, zur Fruchtzeit langgestreckt und 
ziernlich dicht; Bltithen kronenlos, mit zwei Staubblattern; 
Friichte kugelig-eirund, auf abstehenden Stielchen, ara Ende 
abgerundet und sehmal gefliigelt. Pflanze fast kalii.

B esehreibung: Das Pflanzchen wird nur finger- bis 
fusshoch, bildet einen ziernlich festeri Stengel, welcher eine 
Bekleidung ausserst feiner Stachelhaare hat. Seine Aeste 
stehen sparrig ab. Wurzel- und untere Stengelblatter sind 
fledertheilig, die ubrigen ganzrandig, meistens von der Liinge 
und Breite eines Lavendelblattes, an kleinen Exemplaren 
jedoch kurzer und schmaler. Sammtliche Bliitter sind eben- 
falls mit ausserst feinen Stachelhaaren besetzt, welche dem 
Grhn der ganzen Pflanze einen matten Schein geben. Beim 
Zerreiben riecht das ganze Stengel- und Blattwerk sehr tibel, 
dem Urin von Katzen ahnlich. Alle Aeste gehen in Bliithen- 
trauben aus, welche sich bis zti 5 Om. und dariiber ver-
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langern, im Ganzen aber am Stengel in sehr angleicher 
Holie stehen. Die 4 Kelchblattchen liegen zusammengeneigt, 
sehr selten nur findet man Kronblattchen und gemeinlich 
nur 2, selten 4 Staubgefasse, welche so ziemlich die Lange 
der Kelchblatter besitzen. Die Schotchen sind 4 Mm. lang, 
zusammengedruckt und kahl.

Y orkom m en: An Mauern, Wegen und Schuttplatzen, 
wo sieli der Sclmtt der Dorfer und. Strassen anhauft oder 
ammoniakalische Stoffe sammeln. Zerstreut durch das ganze 
Gebiet, aber streckenweise fehlend, so z. B. in Thuringen 
selten, namentlich im Gebirge.

B lu th e z e it :  Juni bis August.
A n w endung : Das Kraut scłimeckt scharf, wird hier 

und da gegen das Wechselfieber benutzt und gilt aucli ais 
ein Yertreiber der Wanzen und Flohe. In Russland soli 
diese Pflanze lange schon von den Aerzten mit Erfołg gegen 
das Wechselfieber gebraucht worden sein.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1478.
AB Pflanze in  naturl. Grosae; 1 B luthe, vergri5ssert; 2 F racht, 

desgl.; 3 Theile der F racht, desgl.; 4 Same, naturl. Grosse und ver- 
grossert.



Grasblattrige Kresse.
Syn. Lepidium Iberis Poll.
Das zweijahrige i  (luzom bildet einen bis meterhohen, 

stark yerastelten Stengel mit schriig abstehenden Aesten. 
Basalblatter langlich oder spatelig, in den Stiel yerschmalert, 
gesiigt oder am Grunde fiederspaltig, mittle und obere Stengel- 
bliitter linealisch, ungetheilt, lang; Trauben ahnlich ivie bei 
der yorigen, aber die Fruchte eiformig, spitz, fliigellos, mit 
dem kurzeń Staubweg bekront, aut schrag abstehenden Stiel- 
chen. Im Uebrigen ist die Pflanze der vorigen ahnlich.

B eschreibung: Die senkrechte Pfahlwurzel geht tief 
in den Boden ein, treibt einen sperrig yerastelten, 30—60 Cm, 
hohen Stengel und in eine llosette gestellte Wnrzelblatter. 
Letzte sind fiederspaltig oder nur gesiigt, in den Blattstiel 
allmahlig yerschmalert und haarlos. Am Stengel sind die 
Bliitter ganzrandig, linienformig, am Grunde yerschmalert 
und sitzend, hellgrun und kalii; sie werden 1—3 Cm. lang. 
An der Spitze aller Aeste bildet sieli die anfangs nur kurze, 
spater sich 5—8 Cm. lang streckende Traube. Ilire Bllithchen 
sind weiss und sehr klein, ihre. Stielchen 2 Mm. lang, doch 
yerlangern sie sich spater um das Doppelte. Die Kelch- 
blatter stehen ab, sie sind rundlich, griin, nach vorn zu 
yiolett und am Rande weisslicli. Die weissen Kronblatter 
sind doppelt so lang ais der Kelcli, liaben einen schmalen 
Nagel und eine rundliche Platte, welche vollig absteht. Die 
6 Staubgefasse sind tetradynamisch, haben zalinlose, aus 
einander stehende Faden. Die ganze Bluthe miast 2 Mm.



Breite. Das eirunde Schotchen ist kaum 2 Mm. lang, mit 
dem kurzeń Griffel gekront.

Y orkom  m en: An Orten, wo sieli etwas Composterde 
bildet, daber an Mauern, Hausera, Wegen, auch an Hiigeln 
auf Stellen, wo sich bessere Erde sammelt. Sie findet sich 
aber in Deutschland nur im Westen, und zwar im Rhein- 
lande, sowohl im Ober-, Mittel- und Niederrhein, ais auch 
in der Pfalz und im Trierschen. Durch die Gebirge der 
Nahe und Mosel bis nach den Niederlanden und durch Ober- 
hessen nach Westphalen; ferner im Wallis, bei Montreux 
am Genfer See;1) im sudlichen Tirol; im osterreichischen 
Kiistengebiet. Ausserdem verbreitet durch das westliche und 
siidliche Europa.

B lu th e z e it:  Juni bis Oktober.
A nw endung: Fruher war diese, haufig im sudlicheren 

Europa heimische Pflanze unter dem Nam en H e rb a  Ib e r id is  
officinell. Sie schmeckt etwas pfefferartig, verliert aber diese 
Eigenschaft, sowie ihren Geruch, der sich beim Reiben der 
Biatter zeigt, durch das Trocknen fast ganz. Man brauchte 
sie gegen Scorbut, Unterleibskrankheiten, Wassersucht, Hiift- 
weh und Hautausschlage. Jetzt komrnt sie gar nicht mehr 
in Anwendung.

P o r  m en: L. PoUichii Roth, L. incisum Roth ist nach 
Koch von unserer Pflanze verschieden und komrnt in Sibirien 
und am Kaukasus, aber nicht im Gebiet vor.

1) D ort ani 25. A ugust 1863 von m ir gesam melt. H.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1479.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 B liithe, vergrossert; 2 Kelch, 

desgl.; 3 Itronb ła tt, desgl.; 4 F ruch tknoten , desgl.; 5 F rucht, desgl.; 
6 Same, natiirl. Grdsse und yergrossert.



Pfefferkraut.

Hat im Wnchs grosse Aehnlichkeit mit L. D raba L. 
Rb i z om kraftig, dauernd; Stengel iistig, locker beblattert, 
bis meterhoch; untere Blatter eirund-langlich, stumpf, gekerbt- 
gesagt, langgestielt, Stengelblatter langłich-lanzettlich, kurz 
zugespitzt, scharf gesagt, alle, wie der Stengel, kalii; Aehren 
aus kopfigen Aehrchen zusammengesetzt, unten von kleinen 
Deckblattern gestutzt; Bliithen kleili, weiss; Frtichte rundlich, 
seicbt ausgerandet, liaumhaarig.

B eschre ibung : Die Wurzel verlangt tiefgriindigen, 
frischen Boden, treibt Wurzellaufer und einen 30—90 Cm. 
hohen, runden, haarlosen, bereiften Stengel, welcher oben 
zahlreiche Aeste aussendet. Die Blatter sind unten 10 bis 
15 Cm. lang, eiformig, kerbig, nacli der Basis hin ganzrandig, 
fest im Parenchym, graugriin, unterseits feinflaumig, naeh 
oben zn immer kleiner, anfangs kurzstielig, znletzt sitzend. 
Auch ilire Breite ninnnt mehr und melir ab, so dass die 
bluthenstandigen fast lineal und ganzrandig sind. Am Haupt- 
stengel und an den Aesten kommen gegen die Spitze hin 
aus den Blattwinkeln kurzstielige Zweige, an dereń Spitze 
stehen die kleinen Bliithen in dichten Doldentrauben und 
das Ganze bildet sonach eine Itispe vieler Doldentrauben mit 
unzahligen, 2 Mm. gros,sen, weissen Bliithen, dereń Kron- 
bliitter die doppelte Grosse der hautrandigen Kelchbliitter 
haben. Die Bluthenstielehen sind 2—4 Mm. lang, die Frucht-



Alpenkresse.

Syn. Lepidium alpinum L. L. Halleri Crantz. Noccaea 
alpina Reichenbach.

Das zaide, dauernde Rhizorn treibt eine Anzahl auf- 
rechter oder aufsteigender, kaum fingerhoher, blattloser 
Bluthenstengel und an dereń Grand eine Rosette zarter, ge- 
fiederter, langgestielter Blatter mit opponirten, sehr kleinen, 
eirunden, kahlen Fiedern; Stengel ganz einfacb, am Ende 
eine schon im Anfbluben gestreckte Traube kleiner, weisser 
Bliithen tragend; Bluthen langgestielt, locker stehend; Kron- 
blatter doppelt so lang wie der Keleli; Friichte langlicb, an 
beiden Enden spitz, mit kurzem Stanbweg.

B d sch re ib u n g : DieseKressenart gebort zu den schonen 
und zierlichen Alpenpflanzen. Die ganze Pflanze wird nicht 
bober ais 5—8 Cm. Ihre beblatterten und mit Sternhaaren 
besetzten Stammchen sind kurz, liegend, reichblatterig und 
die Blatter messen mit ihren Stielen unter 2 Cm., oft nur 
1 Cm. Man findet an ihnen ausser dem Endblattchen 1 bis 
4 Paar Fiedern, welche sammtlich gleicbe Gestalt urd Lange 
haben. Sie messen nicht viel iiber 2 Mm., sind eiformig, 
kurz zugespitzt und der lange Blattstiel ist mit Sternhaaren 
besetzt. Indem der Wurzelkopfe mehre und alle blattreicb 
sind, entsteht ein niedlicher Rasen, aus welchem sich viele 
Stengel, die Fortsetzungen der beblatterten Kopfe, erheben. 
Anfangs sind diese nur 2 J/2 Cm. lang, ganzlich blattlos, bilden



an iłirer Spitze eine reichbliithige Doldentraube, die sich 
bald zur Bliithentraube yerlangert. Die weissen Kronblatter 
messen 4 Mm., sind doppelt Se gross ais die aufrecht-ab- 
stehendcn, griinen, weissrandigen Kelchbliitter und yerkehrt- 
eiformig. Ihre Stielchen yerliingern sicb wahrend der Bliitbe 
sehr und werden endlieh ais Frucbtstielcben 8 Mm. lang. 
Schon in der Bliithe messen die Stengel kraftiger Exemplare 
5 Cm. Hohe und darilber und die yerliingerte Bliithentraube 
betragt davon iiber die Halfte. Die Schotchen werden 4 Mm. 
lang, ihre Fruchtstielchen stehen wagrecbt ab. Die Staub- 
beutel sind weiss

Y orkom m en: Auf feuchten Kiesplatzen und an Bacli- 
ufern der Alpen, dort gemein und mit den Alpenflttssen in 
die Ebene herabgehend, daher z. B. an den Ufern der Iller, 
des Lech und der Isar. Sie ist keineswegs „sehr selten“, ') 
yielmehr durch die ganze Alpenkette verbreitet, besonders 
auf den Kalkalpen, aucli im bairischen Hocbland sehr hiiufig 
und noch bei Mtinchen auf den Kiesbanken der Isar.

B lu tb eze it: In tieferen Gegenden bluht sie schon im 
April und Mai, gleichzeitig mit unserer C ardam ine pra- 
tensis; auf hoheren Alpen kommt sie aber erst um Jobannis 
zur Bliithe, bluht dann im August ab.

A nw endung: Ein allerliebstes Pflanzchen fiir alpine 
Felspartieen in Garten.

1) Yergl. Garcke, 14. Auflage, Seite 45.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1482.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Frucbttraube, yergriisaert; 1 Fracht, 

desgl.; 2 dieselbe im Langsschnitt.
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Niedrige Alpenkresse.

Syn. Noccaea breińcaulis Reichenbach.

Der vorigen sełir ahnlich, ąber die Fiedem breiter, die 
Traube zur Bluthezeit wie zur Fruchtzeit doldentraubig; 
Fruchte langlich, stumpf, griffellos.

B eschre ibung : Diese kleine, niedliche Pfłanze bildet 
auf dem Sande in der NiLhe der Alpbache kleine und diebte 
Rasenpolster, indem der yielkopfige Wurzelstock tiefe Wurzeln 
in den leichten Boden einschliigt, nacli oben aber ein dichtes 
Biischel von Wurzelblattern treibfc, welcbe gewohnlicb 1 Cm. 
lang sind und oben 2 vom abgerundete Seitenlappen und 
einen eben so gestalteten, gleichgro,s.sen Endlappen haben. 
Zuweilen findet man das Pflanzchen aber auch gestreckter, 
mit lock er stehenden Kopfen, bis 3 Cm. grossen Blattern, 
dereń Stiele darni 2 Cm! lang sind, wiihrend die fieder- 
schnittige Platte ebenso wie yorliin bescbrieben gestaltet 
und bloss 1 Cm. misst. Aus diesem dichten, kurzeń und 
kleinen Polster kommen nim eine Menge von einigen Centi- 
meter langen oder wenig langeren Stengeln, die vollig blatt- 
los sind, aufrecht stehen und an ihrer Spitze eine Dolden- 
traube dicht gestellter weisser Bllithen tragen, die mit H u t
ch in sia  a lp in a  in Grosse und Form ganz gleich sind. In 
so weit ist iiberhaupt diese Species der II. a lp in a  sehr 
ahnlich, nur gewohnlich etwas kleiner; doch nach der Bliithe 
zeigen sich scharfe Unterschiede. II. a lp in a  niimlich streckt



die Bliithenspindel und die Schotchen bilden eine Frucht- 
traube; diese Species streckt sie nicht und die Schotchen 
formen, ebenso wie die Bliithen, eine Doldentranbe, indem 
die Stiele der nnteren Schotchen immer mehr an Lange zu- 
nehmen. H. a lp in a  hat spitze, diese Art stumpfe Schotchen 
nnd sonach wiire wohl die Sonderung beider Formen ais 
eigene Species gerechtfertigt.

Y orkom m en: Im feuchten Kies der hoheren Alpen, 
besonders der Granitalpen, von Karnthen, Salzburg und Tirol.

B lu th ez e it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1483.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert; 2 dieselbe 

im Liingssehnitt, desgl.; 3 Same, desgl.



Felsenkresse.

Syn. Lepidium petraeum L. L. Linnaei Crantz. Tees- 
dalea petraea Rchbch. Capsella petraea Fries. Hornungia 
petraea Reichenbach.

Die jahrige Wurzel treibt einen entfernt beblatterten, 
sebr stark verastelten, handhohen bis fast fusshohen Stengel. 
Bliitter gefiedert; Fiedern opponirt, sebr ldein und schmal; 
Fruchttraube sebr lang gestreckt, locker; der bluhende Theil 
der Traube sebr kurz; Bliithen sebr klein und unscheinbar; 
Krone kaum langer ais der Kelch; Frucht liinglieh, ab- 
gernndet, ohne Ausrandung, griffellos.

B esch re ib u n g : Ein kriiftiges Exemplar dieser Pflanze 
wird 15 Cm. hoch, verastelt sieli, aber die Aeste bleiben 
einfach und steben sammtlich aufrecht. Da, wo ein Ast sich 
vom Stengel trennt, bildet der Stengel ein Knie. Er ist, 
gleich den Blattern, selir feinhaarig und die Behaarung ver- 
schwindet dem blossen Auge. Die Bliitter sind sammtlich 
fiederartig zerschnitten (gefiedert, wie man gemeinlich, aber 
unricbtig sie nennt, denn das Blatt ist niebt zusammengesetzt, 
die Blattcben sind unmittelbar mit der Blattrippe verbunden, 
welken daher auch mit ihr und fallen nicht einzeln ab). Die 
Fiederliippchen sind linienfbrmig, sebr schmal und nach der 
Spitze hin an Breite etwas zunebmend. .Ktimmerlich ge- 
wachsene Exemplare sind nur 5 Cm. hoch, haben nur nahe 
an der Basis des Stengels einige Bliitter und sind sonst ganz



nackt. Das ganze Blatt hat nur 8—12 Mm. Lange und der 
ganze Ban der Pflanze isfc żart. Die Trauben yerlangern 
sieli bis zu 6 Cm., die Kelehblatter sind hohl und weiss- 
randig, die Kronbliitter schmal, keilformig zulaufend und 
kanni liinger ais der Reich, die weissen Staubfaden an der 
Basis verbreitert, doch zahnlos, die Samchen dottergelb.

Yorkom m en: Auf Felsen und in Felsenspalten, an 
trocknen Abhangen, besonders auf sterilem Kalkboden. Im 
osterreichischen Kustengebiet; in Oesterreieb; Steiermark; 
Salzburg; Wurzburg und in der Pfalz bei Kallstadt; Ober- 
elsass bei Kuflach und bei Sulzmatt; in Thliringen bei 
Eckartsberga, Freiburg, Bibra, ani Kiffhauser, bei Badra, 
Auleben, bei der Numburg, bei Frankenhausen, im Steiger- 
thal bei Nordhausen; bei Halle, Schloss Mansfeld, Aschers- 
leben; bei Holzminden.

B liitheze it: April, Mai.

A b b i l d u n g e n .  Taf e l  1484.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bluthe, yergrćJssert; 2 F rach t, 

desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.



1485. Capsella bursa pastoris Moench. 
Hirtentascl) chen.

Syn. Thlaspi bursa pastoris L. Nasturtium bursa 
pastoris Roth. Iiedschiedia bursa pastoris Flora der Wetterau.

Die zweijahrige Wurzel treibt einen oder inehre aufrechte 
und aufsteigende bis 1/3 Mtr. hohe Stengel, an dereń Grunde 
sieli eine reiche Basalrosette ausbreitet. Basalblatter schrot- 
sageformig fiederspaltig, mit eiformig-dreieckigen spitzen, 
etwas gezahnten Abschnitten; Stengel beblattert; Stengeł- 
bliitter entfernt, pfeilformig umfassend, ungetheilt, aus brei- 
term Grunde spitz zulaufend; Trauben langgestreckt, locker, 
an allen Aesten endstandig, der bliihende Theil kurz; 
Friichte langgestielt rait abstehenden Stielen, dreieckig-ver- 
kełirt-herzformig.

B e sc h re ib u n g : Bas einjalirige oder aueh zweijahrige 
Gewachs bat eine ziemlicli holzige, wenig zertheilte diinne 
weisslichgelbe Wurzel. Die Wurzelblatter sind langlich- 
lanzettformig und gezalmelt, die darauf folgenden werden 
last fiederspaltig eingeschnitten, und sind dann beinahe schrot- 
sageformig, sowie es denn aber aueh Abiinderungen mit 
unzertheilten Blattern giebt. Die sitzenden Stengelbliitter 
sind pfeil-lanzettformig, den Stengel halb umfassend und 
gleichfalls geziihnt oder leierformig getheilt. Einzelne kleine 
Haare pflegen aber sammtliche Bliitter zu bekleiden. Die 
Bliithen stehen in einer Traube, welche anfanglich eine 
Traubendolde darstellt, sich aber spiiterhin innner mehr znr 
Traube entfaltet. Die weissen vierblatterigen regelmiissigen 
Blumen sind klein, und ihre Bliitter verkehrt-eiformig, jedoch



fast noch einmal so lang ais der vierblatterige grfine Kelch. 
Die 4 grosseren Staubgefiisse sind kaum langer ais der 
zusammengedriickte, fast verkehrt-herzformige, mit verdiekter 
Narbe versehene Stempel, wogegen die beiden kleineren fast 
mir halb so lang werden. Die besonders oben selir zusam- 
mengedriickten Schotchen haben eine fast verkekrt-kerzfor- 
mige Gestalt, jedoch etwas spitzige Seitenwinkel. Im Innem 
finden sieli 2 Facher, und an beiden Seiten der Scheide- 
wand hangen die zahlreichen kleinen liinglicb-elliptisclien 
rothbraunen Samen.

Vorkommen: Ein allgeniein dureh das ganze Gebiet 
verbreitetes Unkraut auf Aeckern, in Garten, auf Kulturland 
aller Art, in Wegen, an Wegerandern, Bergabhangen, Leeden, 
auf sterilem Boden (iberhaupt.

B lu th ez e it: Sie bliilit fast das ganze Jalir hindurch.
A nw endung: Ein selir lastiges Unkraut. Friiker war 

diese Pflanze ofncinell, indem sie kilhlende und zusammen- 
zieliende Wirkungen haben sollte. Aus den Samen lasst sich 
yortreffliehes Brennol bereiten, wie bereits Versuche lehrten.

Form en; «. integrifolia v. Schlechtendal: Blatter ganz- 
randig.

(i. sinuata Koch: Blatter buchtig geziihnt.
•/. pinnatifida Koch: Blatter fiederspaltig.
d. coro 7 topi folia DC.: Blatter fiederspaltig mit vorn ein- 

geschnittenen Abschnitten.
e. apetala Koch: Kronenlos, zehnmannig.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1485.

A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 u. 2 Bliithe, vergrossert; 3 Kron- 
b la tt, desgl.; 4 S taubb la tt, desgl.; 5 F ruch t, desgl.; 6 dieselbe in 
die Theile zerlegt, desgl.; 7 Fruchtscheidewand, desgl.; 8 Same, desgl.



1486. Capsella procumbens Fries. 

Salzkresse.

Syn. Lepidiumprocumbens L. Capsella elliptica Meyer. 
Thlaspi procumbens Wallroth. Noccaea procumbens Iichb.

Dłe jahrige Wurzel treibt etwa handhohe, diiinie, astige 
oder einfacbe, entfernt beblatterte Stengel. Blatter tief 
fiederspaltig mit ganzrandigen, lanzettlicben oder liiiiglichen 
Abscbnitten, der endstandige grosser, die oberen Stengel- 
bliitter oder bisweilen alle Blatter ungetheilt; Traube sehr 
locker nnd sehr verlangert; Fruchte langlich-eirund, stumpf 
oder schwach gestutzt.

B esch re ib u n g : Das ganze Pflanzchen erreicht eine 
Hohe von 15 bis 25 Cm. und ist kalii, der Stengel żart, 
gemeinlich schon von der Wurzel an verastelt und sammt 
den Aesten aufstrebend, spiiter sieli streckend. Die Ast- 
theilungen, welehe vom Grunde ausgehen, sind nicht wieder 
veriistelt, nur an kriiftigen Exemplaren finden sieli an dem 
Hauptstengel in einiger Hbhe noch 1 bis 2 Aeste. Die
Blatter sind sehr verschieden: die ersten ganz, dann folgen 
dreilappige, dann fiederspaltige Blatter mit 2 bis 3 linien- 
oder linien-lanzettfórmigen Lappen an jeder Seite und mit 
einem grossen Endlappen. Diese Art Blatter stehen an 
kriiftigen Exemplaren bis gegen die Mitte des Stengels und 
der Aeste hinauf, dann folgen wieder dreilappige und endlich 
kommen lanzettformige Blatter. Alle Blatter sind iibrigens 
ganzrandig und haben ein frisches Grim. An weniger kraf- 
tigen Exemplaren kommen iibrigens keine fiederspaltigen



Blatter vor, ja an kiimmerlichen Exemplaren hal) en die 
Stengel und Aeste, ausser am Grunde, gar keiue Bliitter. 
Die Bliithen sind sehr klein und unansehnlich, die Kelch- 
bliitter griin, weissrandig und concav, die weissen Kronen- 
bliitter wenig grosser ais die Kelchblatter, Staubgefiisse giebt 
es nur 4 und ihre Kolbchen sind weiss. Die Bliithen bliihen 
am Gipfel in einem Kranzchen, die nocb vorhandenen Knos- 
pen uberragend. Schon im Welken der Bliithen verlangert 
sieli die Traube. Die Fruchtstielchen der mełu-e Centimeter 
langen Trauben sind liinger ais die Friichtchen und aufsteigend 
oder abstehend, die Schotclien elliptisch oder verkehrt- 
eirund, an der Spitze etwas gestutzt und mit der sitzenden 
Narbe begabt.

Yorkommen: Auf nassen, salzhaltigen Rasentriften. 
Nur an wenigen Stellen, im Canton Freiburg in der Schweiz; 
an den Salinen von Frankenhausen, bei Bernburg und Stass- 
furt; bei Salze und Siilldorf unweit Magdeburg; bei Artern, 
Aschersleben, an der Numburg.

B łiith eze it: April, Mai; nicht selten im Herbst zum 
zweiten Mai.

Form  en: «. pinnata Koch: alle Blatter gefiedert.
fi. heterophylla Koch; imtere Blatter gefiedert, dieoberen 

lanzettlich, vollig ganzrandig oder geziihnelt.
y. integrifolia Koch: alle Blatter ungetheilt, oder die 

unteren mit einem oder zwei vorspringenden Ziihnen versehen. 
Syn. C. elliptica var. integrifoliaSturms FloraHeft 66 No. 11.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1486.
A Pflanze in natarł. Grosse; Ii bliihender Zweig, vergrossert;

1 Fracht, desgl.
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1487. Capsella pauciflora Koch.

Armbluthige Kresse.1)

Ein sehr zartes, einige Centimeter hohes, jahriges Pflanz- 
chen. Stengel vorn Grand auf stark veriistelt, locker mit lang- 
lich-lanzettlichen, ganzrandigen, in den Blattstiel verschma- 
lerten Blattern besetzt; die unteren Blatter dreispaltig oder fast 
fiederspaltig, die obersten lanzettlich, Trauben zablreich in 
den Blattachseln, nur 2—4bliithig, bisweilen sogar lbliithig, 
fast doldig; Bliithen sehr klein, weiss, langgestielt, Friichte 
sehr lang gestielt, rnndlich - eirund, stumpf oder etwas 
gestutzt.

W ir theilen Kochs Beschreibung in Sturms Flora mit:
„Diese seltene Art wurde von Herm Apotheker Els- 

mann am Udai im Fassathal im siidlichen Tirf)l aufgefunden. 
Sie ist der Yarietat der C a p se lla  e l l ip t ic a  hinsichtlich 
der Blatter ahnlich, allein sogleich durch die kurzeń, nur 
drei- und vierbltithigen Trauben, dereń Spindel viel feiner 
und dereń Bliithenstielchen bei der Fracht langer sind, und 
beinahe gleicli hoch stehen, zu erkennen. Ausserdem ist der 
Stengel viel astiger, die feinen Aeste desselben theilen sich

1) Der Name „H irtentasohchen" pass t weder auf diese noch auf 
die vorige A rt, sondern kom m t einzig und allein der C. b u r s a  
p a s t o r i s  L. zu.



gabelspaltig; die kurzeń armbluthigen Trauben stehen dem 
Blatte gegeniiber und besetzen den Stengel fast von unten an, 
und die Schotclien sind breiter und rundlicher.“

Vorkom m en: An ALhangen der Alpen und Voralpen. 
Am Udai im Fassathal des siidliclien Tirols und am JBondon 
am Idro-See.

B lu th ez e it: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1487.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrosaert; 2 K ronblatt, 

desgl.; 3 Frucht, desgl.



Steinkresse.

Syn. Thlaspi saxatile L. Th. peregrinum Scopoli.

Die dauernde Worzeł treibt bei kraftigen Exemplaren 
zahlreiche Kopfe mit vielen aufrechten oder anfsteigenden, 
*/3 Mtr. hohen oder handboben, unten einfachen, nach oben 
stark verastelten, ziemlich dicht beblatterten Stengeln. Blatter 
langlich-linealisch, sehr kurz gestielt, wie der Stengel sehr 
kurz filzig, die untersten eiformig; Trauben zahlreich, facher- 
forrnig abstebend, schon wahrend des Aufbluhens etwas ge- 
streckt, spater sehr verlangert; Blumen blassroth; Frucht- 
stielchen steif abstehend, so lang wie die Fracht.

B e sc h re ib u n g : Die Wurzel gelit unten pfahlartig in 
die Tiefe und treibt oben mehre Stengel, welche aufsteigend 
sind, -7—15 Cm. hoch werden und sich nur oben etwas 
verasteln. Die Blatter sind spatelformig, unten ani Grunde 
verkehrt-einmd, hellgrun, kahl und stehen dicht ani Stengel 
hinauf. Die kleinen Bliithclien bilden eine Doldentraube, 
haben einen griinen Kelcli und weisse, mit rothen Adern 
stark durchzogene Kronenbliitter, welche dali er rosenroth 
aussehen. Nach der Bliithe verlangert sich die Traube bis 
zu 5 Cm. Anfangs sind die Schotchen durch ihre breiten 
Fliigel ziemlich kreisrund, in der Vollendung aber bilden 
sie am Gritfel eine tiefe Ausrandnng und die breiten Fliigel 
zeigen am Rande eine feine Kerbung. Von den Buchten 
der Kerbzahne laufen nach dem Schotchen hin feine Streifen,



welche sonach dem Flugelrande ein strahlenformiges An- 
sehen geben, das Schotchen wird bis 6 Mm. breit und der 
Fruchtstiel ist sehr wenig langer.

Da die Staubfaden hier eine besondere Stellung haben, 
wurde diese Pflanze A eth ionem a, Brandpfeilfaden, von 
idUog Brand, lóg Pfeil und idi.ia Faden, genaunt.

Vorkom m en: An kiesigen und steinigen Abliiingen der 
Kalkalpen und zwar durch die ganze Alpenkette verbreitet, 
sudlich bis zur Adria; durch ganz Tirol, Salzburg, Karnthen, 
Hochbaiern bis in das sudliche Tirol; durch die ganze 
Schweiz bis an die Siidgrenze derselben; ostlich bis Nieder- 
osterreich in die Gegend von Wien; nordlich mit den Alpen- 
gewassern bis auf die Vorebenen, so z. B. noch auf den 
Kiesbanken der Isar bei Munchen'), auf der Weissenstein- 
Kette im Jura, am Fort 1’Ecluse bei Genf etc.

B ltitheze it: Mai, Juni.
Anw endung: Eine hubsche Pflanze fiir alpine Anlagen 

in Giirten.

1) Alao ein zweifelloser Burger des deutschen Reiehes. Yergl. 
Gareke, 14. Auflage.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1488.
A Pflanze in natiirl. Grosse; innere Bluthe, vergrossert; 2 Frueht 

init Fliigel, desgl.; 3 dieselbe ohne Flugel, im  Langsschnitt, desgl.



1489. Isatis tinctoria L.

W aid .

Das zwei- bis mehrjahrige kurze Rhizom bringt eine 
bis fingerdicke Pfablwurzel und einen oder viele reicli be- 
blatterte Kopfe hervor, welche aufrechte, bis meterholie 
Stengel treiben. Ganze Pfianze kalii und blaugrun; Basal- 
bliitter gross, breit langlich-Ianzettlich, stumpf, am Grund 
in den Stiel verschmalert, am Rand etwas wellig und buchtig 
oder fast ganzrandig; Trauben zahlreich am Ende des Stengels 
und seiner Zweige, die unteren Trauben weit liinger gestielt, 
daher das ganze straussformig zusammengestellt; Stengel- 
bliitter aus breiterem, tief pfeilformig umfassendem Grandę 
in eine lange Spitze vorgezogen; Trauben schon zur Bllithe- 
•/eit gestreckt; Blumen klein, gelb; Fruclite ziemlich lang- 
gestielt, langlich-keulig, sehr stumpf oder ausgerandet, naeh 
dem Grand verschmalert.

B e sc h re ib u n g : Die Wurzel dringt 10—20 Cm. (in einem 
1 ockern Boden sogar 30 Cm. tief) in das Erdreich hinab und 
zertheilt sich in viele Aeste. Im ersten Jahre treibt die 
Pfianze nur Wurzełblatter; sie werden 12— 85 Cm. lang und 
3—8 Cm. breit, sind etwas gekerbt, parenchymreich, auf der 
Oberflache dunkelgrun, mit einzelnen Haaren besetzt und ver- 

1 aufen sieli in den Blattstiel. Im zweiten Jahre bildet sie 
einen '/2—1 1/4 Mtr. hohen, steifen, stielrunden, unten mit 
einigen Haaren besetzten, oben kahlen, in viele Bltitlienaste 
zertheilten Stengel. Die Stengelblatter sitzen, sind beduftet,



etwas fleischig, langlich-lanzettlich, an der Spitze verschmalert 
und stumpf, and umfassen den Stengel mit pfeilformiger 
Basis; am obersten Ende des Stengels werden die Blatter 
sehr klein and linienformig. Jeder Bluthenast zertlieilt sich 
wieder in mehre Bliithenzweige, an welchen die Bluthchen 
traubenformig sitzen. Sannntliche Blutheniiste bilden eine 
ausgebreitete Doldentraube. Die Bluthenstielchen sind kalii, 
8—10 Mm. lang und gegen die Spitze verdickt, die 4 Kelch- 
bliitter stehen ab, sind liinglich, stumpf und gelbgriin, die 
4 Blumenblatter spatelformig, ganzrandig, 4 Mm. lang und 
citronengelb. Die 6 Staubgefiis.se sind kiirzer ais die Blumen- 
bliitter, die Narbe sitzt, am Grunde der Blume finden sich 
6 Nectardrusen. Um Johannis bilden sich die Schotchen 
aus, haben anfangs griine, spiiter braunliche, zuletzt scbwarze 
Fiirbung, hangen an 10—16 Mm. langen, oben verdickten Stiel- 
chen, gleichen in ihrer Form den Eschenfruchten, werden 
12—16 Mm. lang und etwa 6 Mm. breit. Ihre Klappen sind 
kahnformig und gekielt, ilir Same ist langlich.

Vorkommen: An sterilen Abhangen, Felsen, Mauern, 
an Wegriindern, Eisenbahndammen u. s. w., besonders auf 
Kalk- und Thonboden. Siidliche Scliweiz; Oesterreich; Steier
mark; Miihren und von da durch Bolimen, Sachsen, Thuringen 
bis nach Hannoyer, Kassel u. s. w.; in der Rheingegend von 
Basel bis Neuwied und den Main hinauf bis nach Wiirzburg, 
bei Regensburg u. s. w.

B liitheze it: Mai, Juni.
A nw endung: Der Waid giebt beim Zerreiben einen 

scharfen, rettigartigen Gerucli, schmeckt scharf wie Kresse. 
Frliher wurden die Blatter ausserlich bei Wunden und Ge-



schwuren angewendet, innerlich gebrauchte man sie gegen 
Milzlrrankheiten. Wichtiger war jedoch der Nutzen, den der 
Waid dem Farber brachte; denn die Błatter geben nach der 
Giihrung eine blaue Farbę, die den Indigo an Schonheit 
tibetrifft, ihm aber an Haltbarkeit nacbsteht. Die Einfuhrung 
des Indigos hat dieses Gewachs allmahlig verdrangt, und 
wenige Gegenden giebt es nur, in welchen ibr Anbau noch 
iiblich isfc. Aus den Sanien presst man ein fettes Oel.

F o rm en : a. vulgaris Kocli: Fruelite linealiscb-keilig, 
gestutzt oder ausgerandet.

p. campestris Koch: Frtichte linealiscb-keilig, am Ende 
abgerundet. Syn. I. campestris Steven.

y. praecox Koch: Frtichte eirund oder umgekehrt- 
eiformig, oben bald gestutzt, bald abgerundet, bisweilen am 
Grunde stumpf. Syn. I. praecox Kit.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1489.
AB Pflanze in nattirl. G rbsse; 1 B liithe, vergrossert; 2 dieselbe 

olme K ronblatter, desgl.; 3 F rucht, desgl; 4 dieselbe im Langsschnitt, 
desgl.; 5 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



1490. Myagrum perfoliatum L.

Hohldotter.

Syn. M. littorale Scopoli.
Die jahrige oder zweijahrige Wurzel treibt einen auf- 

rechten, meist einfacken, nur am oberen Ende etwas astigen, 
iiber J/3 Mtr. hohen, locker beblatterten Stengel. Pflanze kahl; 
Basalblatter liiiiglich, stumpf, in den kurzeń Stiel verschma- 
lert, gezahnelt; Stengelblatter langlich, sehr stumpf, gegen 
den herzpfeilformigen, umfassenden Grund verbreitert; Trau- 
ben klein, endstandig und ausserdem meist einige Traubchen 
aus den Achseln der obersten, deckblattartigen, sehr spitzen 
Bliitter; Bliithen klein, gelb; Fruehttraube gestreckt, locker; 
Fruchte auf ziemlich langem Stielchen schrag aufgerichtet; 
Fracht kreiselformig, mit zwei grossen oberen sterilen und 
einem kleineren unteren, 1 samigen Fache.

B eschre ibung : Die ganze Pflanse ist kohlartig blau- 
duftig und kahl. Der aufrechte Stengel wird 60—90 Cm. 
hoch und seine Aeste entspringen aus den Winkeln der 
Bliitter. Die Wurzelbliitter sind verkehrt-eiformig, buchtig 
oder buchtig-fiederspaltig; die untersten verkehrt-langlichen 
Stengelblatter verlaufen in einen sehr kurzeń Blattstiel und 
sind entweder nur buchtig-gezahnt, oder aucli buchtig, um- 
fassen aber den Stengel mit pfeilfórmiger Basis. Alle 
hoheren Stengelblatter haben die gleiche Basis, sind ziemlich
oder vollig ganzrandig mid vorn spitz oder stumpf. Die 

F lo r *  xv. 20



Knospen stehen in einer Doldentraube, welche letzte sich 
spater zur 4—6 Cm. langen Traube verlangert, an welcher 
sieli die kleinen, gelben Bliithen und die Schotchen befinden. 
Der Kelch der Bliithen ist fast doppelt so klein ais die 
Krone, der Frnchtknoten ist 1 - bis 3samig, doch kommt nur 
ein einziger Same zur Yollendung. Die Frucht ist in Ge- 
stalt und in der Ausbildung ihres Inneren von der urspriing- 
lichen Anlage, vom Fruchtknoten (siehe Fig. 2) sehr ver- 
scliieden, denn sie stellt eine zweigliedrige Nuss dar, wovon 
das obere Glied zweifacherig und samenleer, das untere Glied 
eigentlich ebenfalls zweifacherig ist, doch nur im oberen 
Fache findet man den hangeuden Samen. Das obere Glied 
ist namlich nichts anderes, ais die angeschwollene, holil und 
zweikammerig gewordene Griffelbasis, das untere Fach des 
unteren Gliedes der holil gewordene Fruchtstiel und das 
obere Fach desselben die eigentliche Frucht, namlich der 
zur Frucht gewordene Fruchtknoten. Die Nuss ist mithin 
einfacherig, doch hat sie ein en verbreiterten herzformigen 
Schnabel, welcher hohl und zweifacherig ist, und einen hohlen 
Fruchtstiel. In dieser Weise betrachtet, findet man ihre 
nahe Verwandtschaft mit unserer N eslia . Die ganze Frucht 
ist ubrigens etwas zusammengedrucltt, knorpelig und gegen 
4 Mm. lang.

Der Name /,i.vayooę, Mausefanger, oder, wie wir sagen 
wtirden, Mausefalle (von /,ivę, die Maus, und der Fang), 
gehort dieser Pflanze gar nicht, sondern f.u';ayQog soli der alte 
Name unserer C am elina  sa tiv a , des M yagrum  sa tiv u m  L. 
sein, obschon man den Grund dieser Benennnng nicht recht 
zu deuten vermag. Andere wollen M yagrum  von fivla, die



Fliege, und ayęa, der Fang oder die Falle, herleiten, so dass 
also das Wort mit Fliegenfalle iibersetzt werden miisste; 
indessen ist die Erklarung einer solchen Benennung eben so 
schwer.

Vorkom m en: Ais Unkraut unter der Wintersaat und 
unter Oelfruchter'. Im osterreichischen Kiistengebiet; in 
Moosbrunn bei Wien; in der Schweiz bei Solothurn und im 
unteren Wallis; bei Ofen; im Wttrtembergischen bei Tttbingen, 
Esslingen, Stuttgart, Dizingen; auf der Rheinflache bei Mainz 
und Heidelberg.

B lu th eze it: Es ist eine Winterpflanze und bliibt im 
IV|ai, Juni und Juli.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1490.
AB Pilanze in natiirl. Grosse; C Fruehttraube, desgl.; 1 Bliithe, 

yergrtissert.



1491. Neslea paniculata Desv. 

Finkensame.

Syn. Myagrum paniculatum L. Vogelia paniculata 
Hornemann. Vogelia sagittata Medicus. Alyssum paniculatum 
Willdenow. Rapistrum paniculatum Gaertner.

Die Pflanze ist kurz vor dem Aufbliihen dem Leindotter 
tiberaus ahnlich beziiglich der Grosse, Blattbildung und Ver- 
astelung. Nach dem Abbliihen lasst sich leicht durch die 
kurzeren Bluthen und Fracht,stielchen, die kleinen, harten, 
kugeligen Frtłchte, auch durch die lebhafter gelarbten Kro- 
nen unterscheiden.

B esch re ib u n g : Der etwas eckige Stengel steht auf- 
reclit, wird 30—60 Cm. lioch und ist nacli oben einfach ver- 
astelt. Seine Aeste steli en sammtlich aufrecht empor und 
fiililen sich, gleich dem Stengel, etwas rauh an. Diese 
Rauhlieit stammt von kleinen, weissen, dreispaltigen Haaren, 
welche so weitlaufig neben einander sitzen, dass sie das 
Grtin des Stengels nicht triiben. Die abwechselnden Blatter 
umfassen den Stengel, sind mehr oder weniger gezahnt, ha- 
ben unterseits einfache, oberseits und am Rande gespaltene, 
beiderseits sehr dicht stehende, kurze, weisse Haare, welche 
die Blatter im Anftihlen rauh machem An der Spitze des 
Stengels und der Aeste entwickeln sich die Bliimchen in 
blattlosen Trauben, welche ausgewachsen an kraftigen Bxem- 
plaren 15 Cm. lang sind. Die Bliimchen sitzen an diinnen 
Stielchen, die sich nacli der Bliithe noch verlangern und



ausgewachsen 8—12 Mm. erreiclien. Die Kelchblatter siud 
gelb und stumpf, die Kronenblatter haben ebenfalls gelbe Farbę 
und sindgrosser ais die Kelchblatter. Die Friichtchen sind nur 
2 Mm. gross im Durclimesser, haben eine lederartige, etwas 
runzelige Schale.

Yorkoinm en: Bin Ackerunkraut auf bindigerem Boden, 
namentlich in der Kalkregion und im kalkhaltigen Lehmboden 
hiiufig zu finden. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber 
nur in Gegenden mit schwerem Boden haufig.

B liith eze it: Juni bis August.
A b b ild u n g e n .  T a fe l  1491.

AB Pflanze in naturl. GrSsse; 1 B luthe, vergr8ssert; 2 Frucbt, 
desgl.; 3 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.



Gartenkohl.

Wurzel 2—mehr jiihrig; Blatter meergriin, die nnteren 
gestielt, fiederspaltig, die oberen sitzend, aus breitem, um- 
fassendem Grunde in eine lange Spitze auslaufend; Trauben 
end- nnd seitenstandig, locker, schon vor dem Aufbliihen 
verlangert; Kelch aufrecht, geschlossen; Staubblatter sammt- 
lich aufrecht.

B esch re ib u n g : Im wilden Zustande wi*d der Stengel 
60—90 Cm. hoch, aufrecht, treibt oben aus den Blattwinkeln 
mehre aufrecht gerichtete, doch abstehende Aeste und hat 
am Grunde ziemlicli grosse, aus dickem Parenchym bestehende, 
blauduftige Blatter, welche leierformig, gezahnt, mehr oder 
weniger wcllig und stumpf sind. Die unteren Stengelblatter 
gleichen mehr oder weniger diesen Wurzelblattern, alle 
iibrigen Stengelblatter sind eirund-langlich bis lanzetttormig, 
ebenfalls duftig-grun, stumpf und am Bandę gezahnt, sitzen 
am Stengel mit breiter Basis, umfassen ihn aber nicht herz- 
formig, wie die Arten B rassica  N ap u s und Rapa. Die 
Btiitlientraube verlangert sieli schon (wie bei B ra ss ic a  
N apus) im Knospenzustande der Bliithen, die Bliithen sind 
so gross wie bei B rassica  N apus, doch nicht goldgelb, 
sondem citronengelb und welken in weisslicher Farbę. Die 
Kelchblatter treten zwar oben aus einander, schliessen sich



aber an die Kronenblatter an. Die Schoten stelien an 
abstehenden Stielchen aufrecht, werden gegen 5 Cm. lang, 
sind stumpf-4seitig, haben einen lairzen Schnabel und ihre 
Klappen sind sowohl von einem Mittelnerv, ais audi von 
starken Adern durchzogen. Die Samen sind schwarzbraun.

V orkom m en: An den Meereskiisten des westlichen 
und siidlichen Europa, Danemarks, Britanniens, auf Felsen 
und am Strande. Im Gebiet nur am Felsen der Insel Helgo- 
land. Ausserdem tiberall in Garten cultivirt.

B liith ez e it: Mai, Juni.
A nw endung : Seit iiber 2000 Jahren bei den euro- 

paischen Kulturvolkern ais Gemiisepflanze bekannt.
F o rm en : Im Kulturzustande andern die Bluthentheile 

nicht ab, aber die Bliitter werden auf sehr Yerschiedene 
Weise verandert. Am nachsten steht der wilden Pflanze:

1. der B la ttk o h l,  B. acephala, mit rundem ver- 
langertem Stengel und ausgebreiteten Blattern, tlieils von 
griiner, tlieils von braunrother Farbę, wozu auch der Baum- 
k oh l oder R ie se n k o b l, mit 2—3 M. hohem Stengel und 
mehre Jahre dauernd, gehort. Ibm verwandt ist:

2. der W in te rk o h l, B. ąuercifolia, mit krausen, 
fiederspaltigen Blattern, dessen Spaltzipfel wiederum zer- 
scblitzt sind. Hierher gehort der g ru n e  K ra u sk o h l und 
der ro th e  K ra u sk o h l, auch B ra u n k o h l, B lau k o h l ge- 
nannt. Beide Arten heissen auch F ed e rk o h l. An diesen 
schliesst sich:

3. der R osenkoh l, B. gemmifera, welcher in den Blatt- 
achseln mehre kleine aus Blattern gebildete Kopfchen treibt. 
Dann kommt:



4. der W irs in g , B. sabauda, aucli savoyer K olii und 
B orsch  genannt, dessen blasig-runzelige Blatter langliche oder 
rundliche lockere Kopie bilden. Darauf:

5. das K ra u l, B. capitata, auch K o p fk o h l, K abis 
genannt, dessen flachę, aber concaye Blatter sieli in feste 
Kopie zusammenschliessen, die entweder rund und griin (ge- 
m eines K rau t), oder rund und weiss (W eissk rau t) , oder 
rund und braun (R o th k rau t), elliptisch (Y o rk erk rau t), 
oder pyramidal ( P i l te r k r a u t ) , oder locker und ani Blatt- 
rande zerschlitzt (Bu t te rk rau t)  sind. An dieses reiht sich:

6. die K o h l r a b i ,  B. gongylodes, dereń Stengel zu 
einer fleischigen Kugel anschwillt. Danii folgt:

7. der Blum enkohl ,  B. botrytis, dessen Bluthen im 
Knospenznstand eine Doldentraube bilden und nebst den 
Stielchen fleischig w er den. Endlieh:

8. der Brocko l i ,  B. asparagoides, auch Spargelkohł 
genannt, dessen Bluthen im Knospenzustand am verlangerten 
Stengel kleine fleischige Doldentrauben tragen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1492.
T a f e l  1492 A.' B r. o l e r a c e a .  A B asalblatt, nattirl. Grosse; 

B oberer Theil der Pflanze, desg l.; 1 innere B lu the, vergrossert; 
2 Frucht, naturl. GriSsse.

T a f e l  1492 B. B r. o le r a c .  var. g o n g y l o d e s :  A Pflanze in 
naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Fruchtknoten, desgl.; 3 Staub- 
b la tt ,  desgl.; 4 u. 5 K ronb la tt, desgl.; 6 Bliithenboden von oben, 
desgl.



1493. Brassica Napus L.

Raps.

Syn. B. campestris Metz.

Alle Blatter duftig nnd kalii, die unteren leierfórmig 
fiederspaltig, die oberen langlich, am Grunde etwas breiter 
u»d herzformig umfassend; die lockeren Bltithentrauben sebon 
wahrend des Aufbliihens verlangert; Kelcb otfen, zuletzt lialb 
offen; Frucbt abstehend.

B eschreibung: Die Verweehselung des Rapses mit 
dtm Kohl ist hiiufig, und haufiger noch mit dem Rubsen. 
Dar Kolii, B rassica  o le racea , hat wie der Raps in der 
Jugend duftiggrune, docb vollig haarlose Blatter, wahrend 
dis Rapsblatter zwar duftiggriin, doch immer mit einzelnen 
Hiaren besetzt sind. Dann fehlen dem Kobie die mit berz- 
formiger Basis umfassenden ganzrandigen Stengelblatter, und 
dis Bluthen, zwar ebenso gross ais Rapsbliithen, sind schwefel- 
gtlb, wahrend die Rapsbliithen goldgelbe Parbe haben. Die 
Kslchblatter des Kobls sind zuletzt yollkommen abstehend, 
dis des Rapses nur halbabstehend. Yom Rubsen unter- 
seheiden ihn 1) die Wurzelblatter; 2) die grosseren Bltitben, 
>v«lche sich erst wahrend der Verlangerung der Traube 
ofmen; 3) die grosseren Samen. Siehe B rassica  Rapa.

Flora X V . 2 1



V orkom m en: Wird im ganzen Gebiet ais Futter- und 
Oelfrucht angebaut und kommt daher haufig auf Feldern 
sowie iu dereń Nahe, auch im Flusskies und in IJfer- 
gebuschen verwildert vor.

B lu th e z e it:  Je nach der Cultnrmethode und der an- 
gebauten Sorte im Friihjahr, April oder Mai, oder im Herbst.

A nw endung: Ais Futter, haufiger aber zur Oelge- 
winnung im Grossen angebaut.

F orm en : Man liat von dieser so haufig in Cultur vor- 
kommenden Pflanze 2 Unterarten und mehre Varietiiten:

1. Brassica Napus Napolrassica DC., K o h lriib e , B oden- 
k o h lra b i, U n te rk o h lra b i, dereń Wurzel durch Kultur 
yerdickt, fleisehig und saftig geworden ist. Spielarten 
sind:

a) alba, die gem eine K ob lriibe , mit weissen Wurzeln, 
auf Feldern allgemein und liaufig cultiyirt.

b) flava, die schw edische  R u n k e lru b e , auch R u ta - 
baga , mit gelben Wurzeln und zarter ais die vorige, 
mehr in Garten ais in Feldern cultiyirt.

2 . Brassica Napus oleifera DC., R aps, g ro sse  O e lsaa t, 
dereń Samen man zur Bereitung des Brennols benutzt 
und łiier hat man wieder:

a) biennis, W in te rra p s , den man im August sśiet und 
im Juli des folgenden Jahres emtet. Nach dem ver- 
schiedenen Gebrauch unterscheidet man nochmals: 

a) pabularis, S c h n ittk o h l, welcher nicht bis zur 
Samenreife steht, sondern ais Blattfrucht zur Kohl- 
speise abgeschnitten wird.

(i) vulgaris, W in te rra p s , welches die Oelsaat ist.



b) annua, B om m erraps, weit seltner ais der Winter- 
raps und seltner noch ais Somnierrubsen gebeut. Er 
ist einjahrig, wird vor oder um Johannis bestellt nnd 
im Herbst geerntet. Er kommt auch in vielen 
Gegenden wild ais Unkraut vor.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1493.
A B asalblatt, naturl. G rosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

0 F rucht, desgl.; 1 innere B luthe, vergrdssert; 2 K ronblatt, desgl.; 
3 aufgesprungene Frucht, naturl. Grosse; 4 Sanie, naturl. Grosse und 
yergroasert.



1494. Brassica Rapa L.

Rilbe.

Syn. B. campestris L. Napus Rapa Spenner.

Unterste Blatter ohne Duft, grasgriin, mit Haaren be- 
streut, leierformig-fiederspaltig, obere Blatter duftig, langlich, 
mit tief herz-pfeilformigem Grund umfassend; Trauben am 
bllihenden Ende stets doldentraubig; Kelche zuletzt steif ab- 
stehend; kiirzere Staubblatter aufstrebend.

B esch re ib u n g : Obgleich dieses Gewachs sehr bekannt 
ist, so wird es doeh hiiufig mit dem Ltapse verwecbselt, hat 
auch mit dem Kohle viel Aehnlichkeit. Der Kohl, B rassica  
o le racea , hat schon in der ersten Jugend duftiggriine 
Bliitter; die obersten Blatter, den Blattern der Riibe an Form 
und Farbę zwar abnlich, haben keine herzformige Basis und 
die Bluthentraul)e verlangert sieli sclion vor dem Aufbluhen 
der Knospen. Aucb ist der Kelch vollkommen aufrecht und 
sebliesst eng an den Bluthenblattern an, die Samen sind 
weit grosser. Die Kohlriibe und der Kaps, B rassica  N apus, 
nach Andern auch B ra ss ic a  c a m p estris  genannt, hat eben- 
falls schon in der ersten Jugend duftiggriine Blatter, indessen 
sind die obersten Blatter der liiibe sełm ahnlich, nur durch 
breitere herzformige Basis zu unterscheiden. Die Trauben 
verliingern sich aber ebenfalls schon wiihrend des Aufbliihens, 
der Kelch steht aufrecht, zuletzt nicht wagrecht, sondern 
nur halb ab und die Samen sind grosser.



Y orkom m en: In einem grossen Theil des Gebiets an- 
gebant und dalier hiiufig an ahnlichen Orten wie der Raps 
verwildert.

B liith eze it: Je nacli der Culturmethode im April, Mai, 
im Juli, August oder im Herbst.

A nw endung: Sie wird gebaut 1) ais Rtibe, Koblriibe 
oder Stockriibe, ais Gemiise und Vielifutter, 2) ais Griinfutter,
3) ais Oelfruoht.

F orm en:
1. Brassica Ji/.tpa rapifera, die w eisse Riibe, dereń 

Wurzel durch Kultur verdickt, fleiscbig und saftig ge- 
worden ist. Hier unterscheidet man:

a) oblonga, die gem eine lange R iibe, welclie, wenn 
sie im Mai oder Juni in das Brachfeld gesaet wird, 
Mai- oder Brachriibe łieisst; wenn sie nacli der Ge- 
treideernte in die Stoppel kommt, Stoppelriibe genannt 
wird. Hiervon giebt es wieder w eisse, ge lbe , ro tlie  
und ro thsc liw arze  Riiben, letztere aucli unter dem 
Namen fran zo sisch e  hier und da bekannt, alle ais 
Stoppel- oder Brachriiben gezogen. Desgleichen ge- 
hort hierher die beriihmte T e lto w er oder M arkische 
R iibe, welclie ais Brachfrucht gebaut wird.

b) depressa, die T e lle rr iib e  oder rundę  Riibe, die 
man ais Brachriiben bant, dalier auch Mairiiben nennt. 
Man hat hier w eisse, ge lbe , g riine  und rotlie .

2. Brassica oleifera, der R iibsen, welcher bloss seiner 
Samen wegen angebaut wird, eine diinne, holzige Spindel- 
wurzel besitzt, dagegen weit mehr Samen liefert. Hier 
unterscheidet man:



a) annua, S om m erriibsen , die Stammart, welche auch 
wild vorkommt, und in Thuringen haufig ais Oelsaat 
cultm rt wird.

b) biennis, W in te rriib sen , den man im August saet 
und im darauf folgen Jahre bald nach Johannis erntet. 
Auch diesen kultivirt man nicht selten und er war 
in Thuringen weit friiher im Gebrauche ais der Kaps.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1494.
A BC  Theile der Pflanze in  naturl. Grosse; 1 Blutbe, yergrossert.



1495. Brassica nigra Koch.

Schwarzer Senf.

Syn. Sinapis nigraL. Brassica sinapioidesRotk. Melano- 
sinapis communis Sch. Sp.

In der Tracld siekt sie mehr wie eine Senfart aus, ge- 
hort aber nach dem Fruchtbau zu Brassica. Die jiilirige 
Wurzel bildet einen bis meterhohen, ungemein stark ver- 
astelten Stengel, welcher, wie die Blatter, duftig bereift ist; 
Blatter sammtlich gestielt, die unteren leierformig fieder- 
spaltig, geziihnt, der Bndabsclinitt sehr gross, gelappt, die 
oberen lanzettlich, ganzrandig, ain Stiel zungenformig lierab- 
hangend; Trauben zahlreich, zur Frncktzeit sehr lang ge- 
streckt, aber nur am Gipfel bliihend; Kelck ganz offen; 
Friichte der Spindel angedriickt.

B esch re ibung : Die dunne, astige Pfahlwurzel treibt 
einen aufrechten, 30—60 Cm. hohen, auf gutem Boden und 
im Gebiisehe der Ufer zuweilen auch 1 iji —2 M. kocli wer- 
denden Stengel, der im Querschnitte rund, unten nnverastelt, 
etwas duftig und etwas rauhhaarig, nack oben zu aber weit 
und baumformig verzweigt ist. Die unteren Blatter messen 
5— 10 Cm. Lange und 2—5 Cm. Breite, sind leierformig 
fiedrig gespalten und zwar so, dass ihre 2—4 seitlichen 
Lappen gegen den Endlappen nur kłem und rundlich sind, 
der Mittellappen dagegen sehr gross, eiformig stumpf, fast 
dreilappig ist; alle Theile des Blattes sind dabei gezalmt, 
mit Borsten besetzt und etwas duftig. Die Seitenblattchen



sind stiellos, die Bliitter selbst sind aber gestielt. Nach 
oben zu schwinden allmahlig die Haare und die Seiten- 
lappchen der Bliitter; die Bliitter werden allmahlig nur 
eiformig und in den obersten Zweigen lanzettformig und 
ganzrandig; letzte hiingen auch inuner etwas herab. Wenn 
die Bltithe sieli zu entwickeln beginnt, stehen die Blumen 
in Doldentrauben; spater verlangern sieli die Bluthenstiele 
und formen yerlangerte Trauben. Die Kelcliblatter sind 
lineal, rinnig, fast so lang ais die Kronenniigel, gelbgriin, 
haarlos und weit abstehend; die Kronenblatter gelb, etwas 
kleiner ais bei S in ap is  a lb a , wagrecht abstehend und ver- 
kehrt eirund. Die Schoten werden 18—32 Min. lang und 
nur 2 Mm. breit, sind deutlich yiereckig, kurzgestielt, liaar- 
los, liegen an der Spindel der Traube an, endigen in einem 
kurzeń, zweischneidigen und diinnen Schnabeł und enthalten 
in jedem Pachę 4— 6 eingegraben punktirte kugelrunde, 
schwarzliehe Samen. Zu bemerken ist, dass diese Species in 
der Form ihrer Bliitter sehr variirt, bald mehr, bald weniger 
gelappte und behaarte Blatter zeigt.

V orkom m en; An Flussufern und im Flussufergebiisch, 
seltner auf feuchten Aekern. In der Schweiz unter der Saat 
und in Weinbergen; Siidtirol; Wien; in grosser Menge am 
Ufer des Neckars von Tubingen bis Heidelberg und am 
Main von Wiirzbuyg bis Mainz; am Moselufer bei Trier; 
sehr hiiufig am Ufer der thiiringischen Saale und ihrer Neben- 
fliisse; am Elbufer; an der Weser und ihren Nebenfliissen; 
auf den Kartolfelackern der Insel Helgoland mit S in a p is  
a rv e n s is  L. und S in ap is  a lb a  L.

B liith ez e t: Juni, Juli.



A nw endung: Die scharfen Samen sind kleiner ais 
die Samen des weissen Senfes, jedocli weit wirksamer; sie 
rothen die Haut, ziehen Blasen und sind in der Heilkunde 
unter dem Namen Sem. S inap is  bekannt. Der Senf ais 
Gewiirz erhoht die Lebensthiitigkeit und befórdert die Yer- 
dauung.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1495.
A Basalblatt, natiirl. Crosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

1 Bliithe, vergr8ssert; 2 K ronblatt, desgl.; 3 Frueht, desgl. 4 dieselbe 
geoftnet, desgl.; 5 Same, natiirl. Groase und vergr8ssert; 6 u. 7 Same 
ohne Samensehale, vergr8ssert.



Lacksenf.

Syn. Brassica CheiranthusYillain. Sinapis Tournefortii 
Allioni, S. recurvata Allioni. Brassica montana DC. Eru- 
castrum Cheiranthus Link. Tiaphanus cheiranthiftorus W. 
Brassica Erucastrum Pollich. Brassica cheiranthiflora DC. 
Sisymbrium monense Gmel.

Die zweijahrige Wnrzel treibt einen iiber 60 Cm. bohen 
Stengel, weleher ans einer Basalrosette entspringt, ubrigens 
entfernt beblattert ist, aufrecht, und wie die Bliitter vbllig 
kalii. Blatter sammtlich tief fiederspaltig oder gefiedert, mit 
langlichen, ungleich gezalinten oder fast ganzrandigen Fie- 
dern, die der oberen Blatter lineal und stets ganzrandig; 
Traube mit doldentraubigem, bluhendem Ende, zur Frucht- 
zeit langgestreckt und locker; Friichte cylindrisch, etwas 
holperig, wie das kurze Stielchen schrag aufrecht, mit her- 
vortretend dreinervigen Klappen; Kelch aufrecht, geschlossen.

B esch re ib u n g : Die oben angegebenen vielfachen Be- 
nennungen dieser Pflanze bekunden ihr Schicksal, das sie 
bald in dieses bald in jenes Geschlecht ftihrte. Besonders 
war man zwischen dem Genus S in ap is  und B rassica  in 
der Ansicht getheilt, je nachdem man die Unterscheidung 
von Senf und Kohl so oder anders fasste. Man hat niimlich 
Kelch- und Schotenklappen zum Merkmale genommen, doch 
unwillktirlich noch den ganzen Habitus der Pflanzen lieider



Geschlechter mit zugezogen, was auch nothwendig ist, wenn 
unsere Ge ner a keine sogenannten kiinstlichen, nur auf ein 
einziges Merkmal sieli stiitzenden werden sollen. Der auf- 
rechte Kelch maclit diese Pflanze zur B rassica , die borstige 
Bekleidung aller griinen Theile zu S in a p is ; denn B rassica  
wirft die Borsten spiiter ab und iiberzieht die ganze Pflanze 
nur mit dem sogenannten Duft, mit einer wachsartigen 
Efflorescenz. Auch die Klappenform bekundet sie ais eine 
S inap is, denn sie besitzt nicht einen sichaderigzertheilenden 
Nerven, sondern es treten 3 Nerven hervor. Durch die sich 
in der Fruchtzeit n ic h t verłangernden Stielchen der Schoten 
ist sie wiederum eine S in a p is , indem die Arten der B rassica  
nach der Bliithe, ja schon wahrend des Welkens diese 
Stielchen merklich yerlangern. Die Pflanze wird 30—60 Cm. 
hoch. Die borstigen Bliitter sind fiederformig zertheilt oder 
nur tief-fiederspaltig. Der Endzipfel derselben ist am Grunde 
mit dem obersten Fiederschnittpaare vereinigt, daher selir 
breit und dreilappig, die ubrigen Zipfel sind liinglich und 
stumpf. Die Stengelblatter gehen ais fiederschnittige hochstens 
bis zur Halfte des Stengels hinauf, doch werden die Zipfel 
immer schmaler, zuletzt linienformig. Die Blattchen, welche 
die Bltitheniiste stutzen, sind meistens ganz und nur 2 Cm. 
lang. Die Bltithen bilden sich nach Art des Riibsens, niim- 
lich in einer Doldentraube und sind schon verbliiht, sobald 
sich die Spindel verliingert. Farbę und Form der Bliithe 
ist dem Ila p h a n u s  Ra p h a n is tru m  sehr iihnlich. Die 
Schoten messen mit dem Schnabel 6 Cm.

V orkom m en: Auf sandigen und kiesigen Feldern, auf 
Triften und steinigen Bergabhiingen. Auf der Rheinflaclic



von Basel durch das Elsass, tiber Mannheim, Durkheim, 
durch das Gebirge von Kaiserslautern und durch das Glahn-, 
Nahe-, Ahr- ond Moselgebirge bis in das Luxemburgische, 
am Rhein bis unter Koblenz.

B liith ez e it: Juni bis August.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1496.
AB Pflanze in  nat. Grosse; 1 F rucht, vergr8gsert; 2 F ruch tstuck  

m it Q uersehnitt, deegl.; 3 u. 4 Same ganz und zerschnitten, desgl.



Ackersenf.

Syn. Napns Agriasinapis Spenner.

Die jiihrige Wurzel treibt einen stielrnnden, beliaarten, 
astigen, 30—60 Cm. hohen, entferntbliittrigen Stengel; Blatter 
langlich oder eiformig, ungleich grób geziilint, die unteren 
am Grunde geohrelt oder etwas leierformig-fiederspaltig; 
Trauben sckon wahrend des Anfbluhens gestreckt; Kelch 
weit abstehend; Friichte cylindrisch, holperig, mit hervor- 
tretend dreinervigen Klappen und langem, vierkantigem 
Schnabel.

B eschreibung: Die Wnrzel ist gełblich weiss, tragt 
einen 30 — 60 Cm. hohen, weniger gerade stehenden, ver- 
astelten (iin armen Lande nur einfachen), mit steifen Borsten- 
haaren besetzten, runden Stengel. Die Aeste stehen weit ab, 
die grossen, gestielten Wurzelblatter sind eirund oder ver- 
kehrt-eiformig, grobzaknig, oft etwas lappig, zuweilen leier- 
fórmig, mit 2 seitlichen runden Lappchen nnd einem grossen 
eirnnden Endlappen, irnmer jedoch duftlos. Die untern 
Stengelblatter haben Stiele, die obern sitzen. Die Blumen 
bliihen in einer Doldentraube anf, die sich aber sehr ver- 
langert und zur Tranbe wird. Die gelbgrttnen Kelchbliitter 
stehen ab, die ansehnlichen citronengelben Kronbliitter sind 
doppelt so lang ais die linealen Kelchblatter und verkehrt- 
eirund; unten am Grunde findet man auch 4 griine Honig-



driisen. Die Schoten sind nicht an die Spindel gedriickt, aber 
emporgerichtet, messen 30—36 Mm. Lange, sind yiellcantig, 
in der Regel unbehaart, zuweilen aber auch mit riickwarts 
stehenden Borstenhaaren sparsam besetzt. Sonst sind sie 
auch knotig, etwas aufgedunsen, und laufen in einein zwei- 
schneidigen, kiirzeren, mit 3 Riefen belegten, durch die Narbe 
gekronten Schnabel aus. Die Samen sind glatt, lcugelig und 
braun.

V orkom m en: Ais Unkraut auf Feldern und auf Garten- 
land und Kulturland der verschiedensten Art. Durch das 
Gebiet yerbreitet. Auf Feldern liaufig ais lastiges Unkraut; 
durch seine Schoten, durch seine citronengelben Bltithen, 
gelbgriinen und abstehenden Kelche leicht von dem gemeinen 
oder weissen Hederich, R aphanus R a p h a n is tru m  zu unter- 
scheiden, mit dem er nicht selten in Gesellschaft steht und 
die Felder ganzlich iiberzieht. Der Glanzkiifer, N itid u la  
aenea , ein kleiner, schwarzer, dem Raps, Riibsen und allen 
Cruciferen sehr gefiihrlicher Kiifer, stellt auch den Bltithen 
des Ackersenfes besonders nach, zerstort das Pollen und 
hindert auf diese Weise die Besamung.

B liith ez e it: Mai bis September.
A nw endung : Der scharfe Samen war friiher officinell, 

hiess sem en R a p is tr i  a rvo rum  und hat ganz ahnliche 
Eigenschaften mit dem Samen des schwarzen Senfes, konnte 
auch eben so wie derselbe verwendet werden. Jetzt kennt 
man den Ackersenf nur ais Unkraut, weiss, dass seine jungen 
Bliitter ein gutes Gemiise und seine Samen ein brauchbares 
fettes Oel geben. E r ist schwer aus den Feldern zu ver- 
tilgen; eiumal eingebiirgert, lasst er sich nach zehnjahrigem



TJmpfliigen kamn ganzlich entfemen. In einigen Gegenden 
wird. der Same zur Senfbereitung eingeerntet. So z. B. auf 
Helgoland.

Form  en: a. glabra. Frucht kalii.
(i. hispida. Frucht riickwarts rauhhaarig. Syn. Sinapis 

orientalis Murray.

A b b ild u n g e n '.  T a fe l  1497.
AB Pflanze in iiatiirl. Grosse; 1 u. 2 Bliithe, vergrossert; 3 Kion- 

b la tt, desgl.; 4 F ruch tkno ten , desgl.; 5 F rucht im Langsschnitt, 
desgl.; 6 Fruchtklappe, desgl.; 7 Frucht im Querschnitt, desgl



Weisser Senf.

Syn. Rhamphospermum album Andrz.

Die ganze Pflanze raahhaarig; Bliitter gefiedert, mit 
grób ungleicli gesiigten oder gespaltenen Fiedern, die drei 
oberen znsammenfliessend; Stengel selir astig; Trauben an 
den Aesten endstandig, doldentraubig aufbliihend, zur Fracht- 
zeitlanggestreckt; Frtichte etwas flach gedrtiekt, selir holperig, 
mit hervortretend funfnervigen Klappen, mit flach zusammen- 
gedrticktem, sabelformig gebogenem Schnabel, die Fracht 
borstig.

B esch re ib u n g : Die gelblichweisse Wurzel ist dtimi 
spindelig and iistig, der Stengel aafrecht, iistig, im Quer- 
schnitte rand, doch tief gerillt, 30—60 Cm., znweilen aueh 
90 Cm. lioch, anten mit einzelnen steifen Haaren besetzt, 
nach oben zu mehr haarlos. Die gestielten Bliitter sind 
leierformig-fiederspaltig, doch so, dass das Blatt 3 bis 7 
stuinpfe, eiformige oder mehr langliche, buchtig gezalmte 
Lappen zeigt, von welchen der endstandige am grossten and 
tief dreilappig ist, also aas drei zusammengeflossenen Lappen 
entstanden betrachtet werden kann. Manchmal fliessen aach 
wolil 4 bis 5 Lappen in einander. Uebrigens sind sie theils 
ganzlich haarlos, theils mit einzelnen Borstenhaaren oben 
wie unten am Stengel and an beiden Flaclien versehen. 
Ganz oben, nahe dem Blatlienstande, werden die Bliitter drei
lappig oder sie sind nar eirund, haben aber am Rande jeder-



zeit tiefe, buchtige Zahne. Wenn die Pflanze zu bliihen be- 
ginnt, daun bilden die ansehnlichen gelben Bliithen eine 
Art Doldentraube; bald aber verlangert sich der eckige, 
borstenhaarige, zuweilen aucli glatte Blumenstiel zu einer 
] angen Traube, an welcher die imtersten Bliithchen verbliiht 
sind und langst in Sehoten stehen, wahrend sich an der Spitze 
immer noch neue Bltithen entwickeln. Trockenheit oder Ab- 
1'all der Witterung zur Herbstzeit bringt die weitere Ent= 
faltung der Bliitheri in Stockeh. Alle Bliithenstielchen stehen 
von dem gemeinschaftlichen Bliithenstiele weit ab, sind kantig 
und feinborstig. Die abstehenden Kelchblatter sind lineal, 
etwas langer ais die Nagel der citronengelben, verkehrt- 
eifonnigen Blumenblatter und etwas rinnig. Die Staubge- 
ilisse stehen nicht ans der Krone hervor, sondern sind etwas 
kleiner ais die Kronenbliitter. An ihrer Basis bemerkt mail 
3 eilormige, tiefgrune Honigdrlłsen, 2 in der lieilie der 
grosseren und 2 in der Eeihe der kleineren Staubgefasse. 
Die Sehoten messen in ihrer lieilie 30—36 Mm. Lange und 
6 Mm. Breite, sind mit dichtstehenden weissen Borsten- 
haareu besetzt, welche weit abstehen. Der Schnabel ist da- 
gegen fast oder ganz borstenlos, etwas gebogen, riefig und 
mit der Narbe gekront. Jede Schote tragt 2 bis 6 kugel- 
runde, theils gelbe, theils braune, fein eingegraben pimktirte 
Samen, von welchen sieli die Tauben immer zuerst die dunkle- 
ren auslesen.

Yorkom men: im grossten Theil des Gebiets angebaut, 
selten zur Senffabrikation, haufiger ais Grtinfutter, entweder 
allein oder mit Erbsen, Wicken, Hafer oder liaigras gemengt. 
In Folgę der Kultur nicht selten verwildert.

n o r a  XV.



B lu th e z e it:  Juni, Ju li, auch im Herbst, je nach der 
Zeit der Aussat.

A n w endung : Die Hauptanwendung der Korner ist z u 
Speisesenf; ais blasenziehendes Arzneimittel steht er dem 
schwarzen Senfe, mit kleineren schwarzen Kornern, nacli, doch 
giebt er auch ein angenehm schmeckendes Speiseol und jung, 
durch seine Bliitter, ein Gemttse.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1498.
A oberer Theil der Pfianze in  natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bliithe von 

verschiedenen Seiten, vergrossert; 3 K ronblatt, desg l.; 4 Bliithe ohne 
K ronblatter, desgl.; 5 Fruchtknoten , desgl.; 6 F rucht, desgl.; 7 die- 
selbe geotfnet, desgl.; 8 Same, desgl.



1499. Erucastrum obtusangulum Rchb. 

Spanischer Senf.

Syn. Sisymbrium obtusangulum Schleicher. S. Eru- 
zastrum Yill. Sinapis hispanica Lam. Brassica Erucastrum 
a. Gaud.

Das dauernde Rhizom treibt einige Basalblatter und 
einen bis ttber fusshohen, entfernt beblatterfcen, meist ganz 
einfachen Stengel. Bliitter tief fiederspaltig, mit lsinglichen, 
ingleich eckig gezahnten, am Grund durch eine abgerundete 
Bucht getrennten Abschnitten; Traube endstandig, deckblatt- 
los, bisweilen noch wenige Tranben ans den obersten Blatt- 
uchseln, der bliihende Theil doldentranbig; Fruchttraube ge- 
streckt; Friichte auf steif abstehenden kurzeń Stielchen mehr 
oder weniger abstehend; Kelchblatter zuruckgeschlagen; 
langere Filamente oben vom Carpell abgebogen.

B esch re ibung : Je naeh Standort wird diese Species 
:m oder iiber 30 Cm. hoch. Die diinne, walzige und holzige 
Wurzel treibt einen Kranz aufrecht stehender Wnrzelblatter, 
velche an krśiftigen Exemplaren 7 Cm. lang und 4 Cm. breit, 
;lii solchen, auf Mauern oder in dtirftigem Boden gewachsen, 
nur 3 oder tiber 3 Cm. lang und 1—2 Cm. breit, indessen 
immer kohlartig beduftet sind. Sie zeichnen sieli durch die 
mi kraftigen Exemplaren einige Centimeter langen, an mageren 
(i— 8 Mm. langen, gleichmassig dicht und abwechselnd stehen- 
den, gleichgerichteten, gleichbreiten Fiederlappen aus, welche 
an jeder Seite 1—2 dreieckige Ziihne haben und vorn stumpf



sind. Die Einbuchtung geht bis nahe an den Mittelneiwen 
des Blattes. Beide Flachen haben weitlaufig stehende Borsten- 
harchen. Man ziihlt gewohnłich 5 Paar Fiederlappen, welche 
tiefe Bnchtungen haben und 1 Paar, was mit dem Endlappen 
zusammenlauft. Die Stengelblatter sind ganz ahnlich, doch 
werden sie nach oben hin immer kleiner. Der stumpfkantige 
anfrechte oder aufsteigende Stengel ist mit ruckwarts ge- 
richteten Borstenhaaren besetzt, oder bei geil gewachsenen 
Exemplaren fast oder ganz kalii. Die in der Knospe schon 
8 Mm. langen Bliithen stehen in vielbluthigen Doldentranben, 
haben blassgelbe Kelchblatter, welche (wie bei S inap is  
a rvensis) wagrecht abstehen, und die Kronblatter besitzen 
nicht wie bei E. P o ili  c liii griine Adern, sondern sind rein- 
gelb. Die Schoten krummen sieli aufwarts, stehen aber an 
wagrecht abstehenden, 8— 10 Mm. langen Stielen und messen 
gegen 2 1/2 Cm. Lange.

Y ork o mm en: An sonnigen Orten auf Mauera, Schutt- 
haufen, an sterilen Orten und an Ufern. In Sudtirol; in der 
Schweiz im Canton Wallis, Genf, Waadtland, Neuschatel, 
Basel; am Bodensee und im Rheinthal, namentlich bei Strass- 
burg und auf einer Ilheininsel bei Neuenburg in Oberbaden.

B lu th e z e it:  Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1499.
A Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 Fruchtspitze, yergrossert.



1500. Erucastrum Pollichii Schimper u. Spenner. 

Pollichs Kempe.

Syn. E. inodorum Reichenbach. Sisymbrium Erucastrum 
Pollich. 8. hirtum Host. Eruca Erucastrum Flora der 
Wetterau. Brassica Erucastrum (3. ochroleuea Gaudin. Sis. 
obtusangulum Roth. Erysimwn Erucastrum Scopoli.

Jiihrig oder zweijahrig. Der vorigen sehr ahnlich. 
Blatter tief fiederspaltig, mit gestreckt langlichen, ungleich 
stumpf gezahnt-gelappten Abschnitten, welche am Grunde 
dureh eine gerundete Bucht getrennt sind; Traube im unteren 
Tlieil mit Deckblattern besetzt; Kelchblatter schrag auf- 
gerichtet; langere Filamente an das Carpell angedruckt; 
Fruchttraube sehr langgestreckt und locker; Friiclite auf 
kurzem Stiel schrag abstehend.

B esch re ibung : Die weissliche Wurzel durm spindel- 
formig, tief herabsteigend, mit weuigen schwaclien Seiten- 
asten und Zasern. Der Stengel 30 — 45 Cm. hoch, unten 
einfach, aber unter der Mitte schon Aeste entwickelnd, welche 
dem Hauptstengel fast an Liinge gleich kommen und wieder 
Seiteihiste treiben; alle diese Stengeltheiłe sind eckig und 
etwas gefurcht und mit weissen, kurzeń, angedruckten, ab- 
warts gerichteten Haaren besetzt und dadurch seharflich. 
Die ersten Stengelblatter sind liinger gestielt und gehen aus 
der fast leierforinig-fiederspaltigen Form in die tief-fieder- 
spaltige uber, die hohern sind immer kiirzer gestielt, die 
grossern befinden sich an der Basis der Aeste (bis 15 Cm.



lang), die hohern werden dann kleiner und die kleinsten 
befinden sieli unter den untersten Blumenstielen, wo sie 
jedoch nicht immer vorhanden sind, auch gewohnlich nur 
die eine oder die beiden untersten Blumen unterstutzen; die 
Fiederzipfel sind nach dem Brumie des Blattes hin kleiner, 
fast nur ohrehenformig, weiter von einander getrennt, nach 
der Spitze hin fliessen sie mehr zusammen; sie sind, wie die 
Spitze des ganzen Blattes, stumpf, mit grossen unregel- 
massigen stumpfen Ziihnen, werden durch gerundete Buchten 
von einander getrennt; beide Blattflśichen sind ziemlich kabl 
und nur mit sehr vereinzelten, auf den Hauptadern und den 
Nerven haufigen, kleinen. kurzeń, nacli der Blattspitze ge- 
richteten steiflichen Harchen versehen. Der Blattstiel ist breit 
und gerinnelt, unten wieder mehr erweitert, den Stengel 
wenigstens zur Halfte umfassend. Die endstiindigen Trauben 
werden bei der Pruchtreife lang und locker; die Blumenstiele 
wahrend des Bluhens ldirzer, verlangern sich spiiter, werden 
6 —10 Mm. lang, sind anfangs mehr aufrecht, endlich aber 
weiter abstehend, doch nie unter einem rechten Winkel. Die 
Kelchblatter sind fast 4 Mm. lang, schmal-elliptisch, etwas 
convex, mit einigen kurzeń Harchen nach der Spitze. Die 
gelbliclien Blumenblatter mit feinen Aederchen gezeichnet, 
haben einen schmalen Nagel, der sich in die rundliche Platte 
allmahlig verbreitert. Die Schoten sind linealisch, bis 3 Cm. 
lang, unten spitzlieb, oben durch den bleibenden Griffel mit 
kopfformiger Narbe zugespitzt, kahl, aufsteigend, leiclit nach 
dem Stengel gebogen, mit convexen, mit einem Langsnerren 
versehenen, durch die Samen holperigen Klappen, welche an 
dem nervenartig liervortretenden Samentrager anliegen. Die



Samen einreihig, rothbraun, eiformig, nich! zusammen- 
gedriickt, die Lagę der Wurzelchen durch Furclien bezeichnet.

Der Name E ru c as tru m  ist in spaterer Zeit atis dem. 
altlateinischen Worte E ruca , Rankę, gebildet, wo man die 
verwandten Formeh durch solche Anhangsel zu bezeichnen 
pflegte, eine Namenbiidung, die Linne ganz verwarf, indem 
er eine solche Liebhaberei an wiederkiiuenden Worten niclit 
begreifen konnte.

V orkom m en: Auf Aeckeru, Brachfeldern, an sterilen, 
sonnigen Orten, auf Schutt u. s. w. In Unterosterreich; im 
ganzen Rheingebiet vom Oberelsaas und von Freiburg im 
Breisgau bis Wesel und Spaa; am Genfersee; im Moselgebiet, 
namentlich bei Trier; im Neckargebiet in Baden und Wiirtem- 
berg; Nlirriberg; im ostlichen Westphalen; sehr selten im 
nordlichen ThUringen, bei Konitz in einem Weinberg, bei 
Bennstadt, friiher l)ei Arnstadt an der rothen tliitte; bei 
Magdeburg; Berlin; Frankfurt a. d. O.; Danzig; Podiebrad.

B liith ez e it: April bis Oktober.
A nm erkung : Bei Basel und Mtihlhausen sowie auf den 

Rheininseln bei Neuenburg in Oberbaden, sowie auf dem 
Glacis bei Strassburg findet sich das iilmliche E. incanum  
Koch mit leierformig fiederspaltigen, dicht behaarten unteren 
Blattern, lineal-lanzettlichen oberen Bliittern, anliegenden 
Friichten. Syn. Sinapis incana L. Hirschfeldia adpressa 
Moench. Brassica incana Doell.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1500.
AB Pfłanze in  natiirl. Grbsse; 1 innere Bliithe, vergrossert; 

2 Kelch, desgl.; 3 Same, natiirl. GriSsse und vergrossert.



1501. Diplotaxis tenuifolia DO.

Senfrauke.

Syn. Sisymbrium tenuifolium Willdenow. Sinapis tenui
folia R. Br. Brassica muralis Hudson.

Die dauernde Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, 
armblattrigen, astigen, aufrechten, wie die Blatter blaulich 
duftigen Stengel. Blatter doppelt tief fiederspaltig, mit 
schmalen, lineal-lanzettlichen Abschnitten; Trauben end- und 
achselstandig, im unteren Theil mit einigen Deckblattern, 
schon wiihrend des Aufbluhens etwas gestreckt, grossblumig; 
Blutbenstielchen doppelt so lang wie der Kelch und langer; 
Kronblatter rundlich-eiformig, in den kurzeń Nagel zusammen- 
gezogen; Friichte sehr entfernt, auf sehr langen, sclirag ab- 
stehenden Stielclien aufrecht oder schrag, Stielchen am Ende 
angeschwollen und iiber der Anschwellung mit kurzem Frucht- 
trager.

B esc h re ib u n g : Die ganze Pflanze hat das Ansehen 
eines Kobls, denn sie ist glatt, baarlos, beduftet und ihre 
Bluthentraube ist mit grossen, gelben, dem Raps gleichen 
Bliithen besetzt, welche ebenso locker ais beim Raps stehen 
aber mm wie beim Rlibsen, in der Krone der unverlangerten 
Spindel bliihen, mit der Verlangerung der Spindel aber so- 
gleich welken und ihre Schote zeigen. Indessen ist diese 
Pflanze wiederum durch die Art des Wachstbums ihres



Stengels und durch die Form iłirer Bliitter leiclit kennbar. 
Der Stengel wird namlich 45—60 Cm. hocłi, ist an der Basis 
liegend, steht aber dann aufrecht und sendet gleich von der 
Basis an zahlreiche Aeste aus. Die Aeste entspringen in 
den Blattwinkeln, die Bliitter sind gestielt, die untersten linien- 
lanzettformig, einfach oder fiederspaltig, die stengelstiindigen 
fiederig-gespalten oder doppelt-fiederig-gespalten und wie 
die Kohlblatter parenchymreich, die obersten zuweilen wieder 
einfach. Die Bliithentrauben werden 45 — 60 Cm. lang, die 
Bliithen sind gleich dem Rapse wohlriechend, welken roth- 
lich, die Kelche sind rothlichgelb, die Kronblatter oft an 
der Spitze mit ausgeschweiften stumpfen Zahnen besetzt und 
die Stiele der Schoten, welche vom Stengel weit abstehen, 
eben so lang ais die Schoten selbst. Die ganze Pflanze hat 
einen scbarfen Geschmack.

York o mm en: Auf Schutt, an Wegen, auf Manern, an 
sterilen Abhiingen und andern sterilen Orten, besonders gern 
auf salzreichem Boden, namentlich auch am Meeresstrand. 
Mahren; Bohmen; Oesterreich; Steiermark; Krain; Stidtirol 
bis Innsbruck; Sudscliweiz; im ganzen Bheingebiet vom 
Elsass und Oberschwaben bis Trier, ja im sudlichen West- 
phalen, im Main- und Nahethal; am Elbufer bei Pillnitz, 
Loschwitz; Worlitz; Wittenberg; in Thiiringen am Rudol- 
stadter Schlossberg, bei Miihlhausen und Naumburg; in 
Wurtemberg; in Nurnberg an der Mauer des Kressschen 
Gartens vor dem Frauenthor; an der Oder bei Frankfurt; 
am Meeresstrand bei Eldena, Greifswald, Swinemunde, Warne- 
mlinde, Danzig, Pillau, Memel, Konigsberg.

B ltith eze it: Juni bis Herbst.
Floro XV. 24



F orm en : Sie komnat mit einfach gefiederten und doppelt 
gefiederten Blattern vor; ausserdem: (i. integrifolia Koch: 
Blatter ungetheilt, langlich oder lanzettlich, grób sagezahnig.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1501.
AB Pflanze in  naturl. Grosse; 1 K elcbblattchen, desgl.; 2 Kron- 

b la tt, desgl.; 3 geoffnete Fruchtspitze, yergrossert. Nach einem uns 
gu tigst von H errn F r u e t h  ubersendeten Exem plare.



1502. Dip!otaxis muralis DC.
Mauersenf.

Syn. Sisymbrium ,imrale L. 8. Erucastrum Gouan.
Sie ist der yorigen selir iihnlich, besitzt aber eine jahrige 

Wurzel und ist daher weniger robust. Stengel nur am 
Grandę bebliittert; Blatter langgestreckt, stumpf, nach unten 
allmahlig in den langen Stiel yerschmalert, buchtig gezahnt 
oder buchtig fiederspaltig, mit ganzrandigen oder gezahnten 
oder selten fiederlappigen Abschnitten, welche eirund oder 
langlich sind, der endstiindige yerkehrt-eirund, breiter und 
eckig gezahnt; Traube mit doldentraubigem, bliihendem Ende, 
zur Fruchtzeit sehr lang gestreckt und sehr entferntfriichtig; 
Błiifchenstielchen nicht langer ais die Bltithen; Kronblatter 
rundlich-yerkehrt-eirund, in den kurzeń Nagel zusammen- 
geaogen; Frtichte auf ziemlich langem, schriig abstehendem 
Stielchen aufrecht oder etwas abstehend, fast perlschnurartig. 
Blttter und Stengel zerstreuthaarig.

B esch re ibung : Die Stengel sind aufsteigend, yerastelt, 
gelien aber bald in Bluthentrauben iiber, so dass sie nicht 
hoŁer oder nicht viel hoher ais '/3 Mtr. hoch werden. Ueberall 
ste ien einzelne riłckwarts gerichtete gegliederte Haare. Die 
Bliitter laufen nur an den jungen Aesten des Stengels etwas 
holer hinauf, sonst stehen sie ais Wurzelblatter und nahe 
der Basis ais Stengelbliitter dicht bei einander. Die Zipfel 
der fiederspaltigen oder buchtigen Blatter sind eiformig oder 
langlich, gezahnt oder ganz, der endstiindige Zipfel ist ver- 
kelrt-eiformig und immer eckig-gezahnt. Alle Blatter ver- 
laufen sich in einen Blattstiel. Die Trauben stehen aufrecht,



die halbgeoffneten Kelche sind weissberandet, die Kronblatter 
haben die doppelte Grosse des Kelches und sind ausserlich 
nicht selten rothlich. Die Bliithenstiele und Kelche sind mit 
einzelnen Borstenhaaren besetzt, die Fruchtstiele aber fast 
haarlos und die iiber 2 Cm. langen Schoten ganz haarlos. 
Die Pflanze hat einen scbwachen Meerrettiggeschmack.

Y orkom inen: Auf Aeckern und auf verschiedenartigem 
Kulturland, an Wegeriindern, auf Mauern, auf Schutt, an 
sterilen Orten, in trocknen Graben u. s. w. Yon ahnlicher 
Yerbreitung durch das Gebiet wie die vorige. Im oster- 
reichischen Kiistenland; im siidlichen Tirol und nordlieh bis 
Innsbruck (wo sie z. B. bei Wilten an der Praemonstraten- 
serabtei von mir gesammelt wurde. H.); Steiermark; Oester- 
reich; Mahren; Bohmen; Canton Waadt; auf der Rheinflache 
vom Oberelsass und Breisgau, sowie tiberhaupt Oberschwaben 
bis nach Spa zerstreut, ebenso im Moselthal und Main- 
thal (Wiirzburg u. a. O.); in Munchen in den Graben der 
Kasernstrasse; bei Pillnitz an der Elbę; im nordlichen Thti- 
ringen bei Greussen und friiher von Zenker bei Magdala be- 
obachtet, aber von Spiiteren nicht wieder aufgefunden; Halle 
an der Saale; Magdeburg; Frankfurt an der Oder; hier und 
da in der Mark und in Pommern; am Seestrand bei Stral- 
sund, Danzig, Memel u. a. 0.; bei Posen.

B liith eze it: Mai bis zum Herbst.
F o r men: Sie weicht selten mit fast doppelt fieder- 

spaltigen Blattern ab.
A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1502.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Keloh, vergrossert; 2 K ronblatt, 
desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 F ruchtstiick, geoflhet, desg l.; 5 Same, 
naturl. Grosse und verg rossert; 6 derselbe im Q uersehnitt, yergrflssert.



1503. Dip!otaxis viminea DC.

Niedriger Senf.

Syn. D. bremcaulis Bluff et Fingerhut. Sisymbrium 
mmineum L. S. pumilum Lam. S. brevicaule Wibel.

Sie gleicht einer sehr niedrigen Form der yorigen. 
Stengel ausschliesslieh am Grunde beblattert; Blatter buchtig- 
fiederspaltig, mit eiforinigen, geschweift-gezahnten Abschnitten, 
der endstandige eirund; Stengel kurz; Traube armbltithig, 
zuletzt sehr gestreckt und entferntfriichtig; Bliithenstielchen 
kiirzer ais die Bliithe; Kronbliitter langlich-yerkehrt-eiformig, 
allmalilig in den Nagel verschmalert; Friichte auf dem 
kurzeń Stiel schrag abstehend.

B esch re ib u n g : Mail darf diese Pflanze nicht mit nackt- 
stengeligen Exemplaren der D ip lo ta x is  m uralis  vervvech- 
seln, welches leicht geschieht, \venn mail die Behaarung ausser 
Acht lasst. Diese Pflanze ist in allen ihren Theilen kahl, 
jene dagegen hat behaarte Blatter und mit weichen, rtick- 
wiirts stehenden feinen Haaren besetzte Stengel. Die ganze 
Pflanze ist weit kleiner ais D. m u ra lis , die Blatter werden 
selten grosser ais 5— 6 Cm., die Stengel legen sieli gewohn- 
lich auf den Boden und stehen nur mit der Fruchttraube 
aufrecht; doch kommt es hier darauf an, ob sie, wegen der 
Nalie anderer Pflanzen, Platz haben, sieli auszubreiten. Ist 
dieses nicht der Fali, so gehen sie in aufsteigender Richtung 
in die Hohe. Es steigen yiele Stengel aus der Wurzel, ver- 
asteln sich niemals und erreichen hochstens 15 Cm. Die



Bliithchen sind etwas kleiner ais bei I), m u ra lis , hellgelb 
und ilire Stiele sind bloss bei aufbrechenden Bliithen kiirzer 
ais die Bliithe; abbluhende Bliithen haben schon liingere 
Stiele. Die Fruchttraube misst etwa die Halfte des Stengels, 
die Fruchtstiele stelien zuletzt ab und haben ungefahr die 
Halfte der Schotenlange. Die Schoten sind nur kurz ge- 
schnabelt, denn der stehenbleibende Griffel ist nur noch ein- 
nial so lang ais breit.

Y orkom m en: Auf Aeckern und in YYeinbergen, be- 
sonders auf Mergelboden, audi an lehmigen Flussufern. Langs 
des Mains von Wertheim bis zur Miindung, sowohl am Fluss 
ais auch in Weinbergen, namentlich in den Hochheimer 
Weinbergen unweit Mainz, bei Frankfurt haufig, bei Sasbach 
am Kaiserstuhl.

B liith ez e it: Juni, Juli.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  15011.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 B liithe, vergrossert; 2 K ronblatt, 
desgl.; 3 K elch, desgl.; 4 K elchbla tt, desgl.; 5 Same, riatiirL Grosse 
und vergrossert.



1504. Eruca sativa Lamark. 

Raukensenf.

Syn. Brassicci Eruąa L. Sinapis Eruca Rohling.
Die jahrige Wurzel treibi einen iiber fusshohen, sehr 

iistigen, aufrechten Stengel, welcher locker mit leierformig, 
fiedertheiligen Blattern besetzt nnd ziemlich dicht behaart 
ist. Blattabscłmitte langgestreckt, gezahnt, spitz; Kelcli ab- 
fallig, langer ais das Bltithenstielchen; Traube sehr lang
gestreckt, locker, nur l — 3 Bliithen zugleieh aufbliihend; 
Kronblatter gross, milchweiss mit violetten Adern; Friichte 
sehr kurzgestielt, aufrecht, fast der Spindel anliegend, keulig, 
nach oben sehr spitz.

Yorkom m en: An Wegen und auf Sclmttplatzen. Nur 
im Canton Wallis wild. Im siidlichen Theil des Gebiets ais 
Senfpflanze cultivirt und hier und da verwildert.

B liitheze it: Mai, Juni.
A nw endung :  Ais Senfpflanze im siidlichen Gebiet 

cultivirt.
A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1504.

AB Pflanze in natur!. Grosse.



[505. Calepina Corvini Desvaux.

Corvin’s Kohl.

Syn. Crambe Cormni Allioni. Myagrum erucaefolium 
Yillain. Cochlearia auriculata Lam.

Die jahrige Wurzel treibt einen oder mehre ziemlich 
astige Stengel, welche am Grandę aus einer Rosette gestielter, 
unregelmassig fiederspaltiger Blatter mit grossem Endab- 
schnitt und ungleich gezahnten Seitenabschnitten hervor- 
kommen. Stengelblatter langlich, stumpf, am Grandę pfeil- 
formig umfassend und hier etwas breiter, ttber dem Grandę 
schmal und gegen das Ende wieder allmahlig yerbreitert; 
Trauben meist mehre, am Stengel und semen entfernt be- 
blatterten Aesten endstandig, sehr langgestreckt, locker, mit 
dichtem und kurzeni bliihendem Ende; Kronen weiss, klein; 
Priichte langgestielt, eiformig, spitz.

R es c h re ib u n g :  Aus der walzenformigen Wurzel kom- 
men mehre 30—45 Cm. hohe Stengel, welche glatt und rillig 
sind. Die Wurzelbliitter sind mit ihren Stielen 20—30 Cm. 
lang und sehen den Blattern unsers T a raxa c um  offic inale  
etwas ahnlich, sind fast so schmal und ihre Buchtung gelit 
in das Schrotsagefórmige iiber. Die unteren Stengelblatter 
sind yerkehrt-eilanglich, vorn stumpf, an der Basis sehr ver- 
schmalert und mit pfeilformigem Grandę den Stengel halb 
umfassend. Ihr Rand ist geschwei f't- gezśihnt und nahe der 
Basis finden sich nicht selten einige kleine Lappchen, so 
dass die Blattform in das Leierformige iibergeht. Die oberen



Stengelblatter, nur noch einige Centimeter lang oder wenig 
langer, sind ab er lanzettfbrmig, umfassen pfeilformig mit 
breiter Basis die Halfte des Stengels und haben einen leielit 
ansgeschweiften Band. Alle Blatter sind dunn im Parenchym, 
glatt und kalii. Die Bluthentrauben koimnen aus den oberen 
Blattwinkeln und sind auch endstandig. Die kleinen Bliitli- 
chen entwickeln sieli in einer Schirmtraube, verwelken aber 
mit der Verlangerung derselben. Da diese sehr bedeutend 
ist, so kommen die kleinen Schotchen sehr weitlaufig an der 
Fraehttraube zu stehen. Die Kelchblatter stehen etwas ab, 
sind am Grunde gleichformig. Die weissen Kronblatter sind 
yerkehrt-eiforniig, die ausseren etwas grosser. Die 6 tetra- 
dynamischen Staubgefasse sind zahnlos. Das einzige Samen- 
kom ist kugelig und hangt in dem Schotchen lierab.

C alep ina soli wohl C halep ina , niimlich Pflanze von 
Chalep, A leppo, lieissen.

Yorkom m en: Aut' Aeckern und Brachfeldern. Fiume; 
Branson in der Schweiz; am Unterrhein aut dem ganzen 
Maienfeld zwischen Mayen, Koblenz und Andernach, unweit 
Sinzig an der Alir, in Menge aut einem Kleefeld zwischen 
dem Maarhofe und Miingersdorf in der Flora von Koln.1)

B lu th ez e it: Mai, Juni.

1) Liilir, botaniseher Fiihrer zur Flora von K5ln. Seite 8S5.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1505.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B B asalblatt, desgl.; 1 Bluthe, ver- 

grbusert; 2 innere Blflthe, desgl.; 3 F rach t, desgl.; 4 Same, desgl.

flo ra  XV. 25



1506. Rapisłrum perenne Allioni. 

liapsdotter.

Syn. Myagrum perenne L. Ii. diffumm Crantz.

Der dauernde Wurzelkopf treibt einen bis 60 Cm. hoben, 
aufrechten, stark verastelten, entfernt beblatterten Sfcengel. 
Blatter mit Ansnahme der obersten sehr kleinen Deckblatter 
gestielt, tief fiederspaltig, mit langlichen, grób buchtig ge- 
zahnten Abschnitten, der oberste grosser und haufig mit den 
beiden nachsten zusammenfliessend; Trauben zahlreich, an 
den Enden sammtlicher Zweige, oft verastelt, unten mit Deck- 
blattern besetzt; Bluthen klein, gell), einen kleinen Buschel 
am Ende der sehr langgestreckten, ziemlich dichten Erucht- 
tranbe bildend; Friichte auf ziemlich langem, diinnem Stiel- 
chen fast dem Stengel anliegend, mit kurz kegelformigem 
Staubweg, welcher kiirzer ist ais das obere Fruchtglied.

B esc h re ib u n g : Die dicke Spindelwurzel treibt einen 
aufrechten, dicken, gefurchten, sehr astigen Stengel, der 
60 Cm. und hoher noch wird und mit steifen Borstenhaaren 
besetzt ist. Seine Blatter sind unten fiederig gespalten, die 
Lappclien gesiigt und auf beiden Blattflachen sind die Adern 
lmt weissen, steifen Borstenhaaren bekleidet. Die Siigezahne 
endigen mit einer Driise und haufig sind auch sie mit jenen 
Borstenhaaren wimperartig besetzt. Beide Blattflachen sind 
grasgriin. Oben am Stengel und an den Aesten verlieren 
sich die Haare, die Blatter werden linien-lanzett- oder linien- 
fbrmig und stiitzen die Bluthen tragenden Zweige. Die



Aeste stehen aber vom Stengel sehr ab und messen nicht 
selten 30 — 45 Cm. Die kleinen Bliithen stehen dolden- 
traubenartig an der Spit?e der sicb bald verlangemden 
Trauben. Ihr zartes Stielchen.' ist viel liinger ais der Kelch, 
ihre Kronblatter sind citronengelb, gleich breit und die 
Kelchblatter selbst sind gelblich und stumpf. Die Schotchen 
sind mehr oder weniger deutlich behaart und mehr oder 
weniger deutlich gefurcht, doch stets ist der Fruchtschnabel 
sehr kurz und der Fruchtstiel sehr lang und diinn. Beide 
Kennzeichen unterscheiden diese Art von R. rugosum  sehr 
bestimrnt. Auch ist diese letzte weit weniger robust, in 
Bliithen ansehnlicher, in BlUthentrauben liinger.

Vorkom m en: Auf Aeckern und an Wegrandem. 
Steiermark; Oesterreich; Mahren; Bohmen; Sachsen; Baiern; 
Thiiringen. In ThUringen bloss in dem ebeneren nordlichen 
Theile, zuerst an den Grenzen der dortigen Keuper-Becken, 
namentlich von Suiza iiber Eckartsberga, von Erfurt dem 
Keupergebiete herab nach Gebesee, Weissensee, Tennstadt 
und Greussen. Danii auch bei Frankenhausen und weiter 
nordlich bei Naumburg imd Eisleben. Das Gebiet dieser 
Pflanze ist namentlich dieser Theil von Thiiringen, dessen 
Kalkboden sie sich am liebsten zum Aufenthalte sucht.

B liith eze it: Juni bis August.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1506.
AB Theile der Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 F ruch t, vergrbssert; 

2 dieselbe im Langsschnitt, deagl.; 8 dieselbe im Q uerschnitt, desgl.



1507. Rapistrum rugosum Allioni.

J&hrige Kapsdotter.

Syn. Myagrum rugosum Willdenow. Cakile rugosa 
L’Heritier.

Pflanze jahrig, niedriger und weniger robust wie die 
vorige, der sie sonat ahnlich ist. Staubweg fadlich, minde- 
stens so lang wie das obere Fruchtglied.

B e sc h re ib u n g : Die Wurzelblatter sind spateltormig, 
die ersten ganzrandig, die folgenden gezahnt. Der Stengel 
ist verastelt, unten raulihaarig, oben feinhaarig, gerieft. Die 
Stengelbliitter sind leierformig, der Endzipfel ist sehr gross, 
buchtig gezahnt oder nur gezahnt, die nnter ihm stehenden 
Zipfelchen sind spitz und haben ein oder das andere Zahn- 
chen. Die obersten Bliitter sind ganz, langlich bis lanzett- 
fbrmig, gezahnelt bis l)uchtig gezahnt. Alle Blatter sind 
auf der Riickseite mit kurzeń Borstenluiaren besetzt, auf der 
Oberfliiclie meist ganz haarlos. Die Trauben verlangern sieli 
oft bis zu 20 Cm. An ihrer Spitze stehen die kleinen 
Bliithen in einem Doldentraubchen dicht bei einander und 
yerwelken, sobald sieh die Aehre zu verlangern beginnt. Der 
anfrecht stehende Kelch ist griinlichgelb, die Kronblatter 
sind citronengelb, die Bliitlienstielchen kiirzer ais der Kelch, 
die Kronblatter schmal und etwas ausgerandet. Die Schnabel 
der Schotchen sind diinn und nicht kiirzer ais das oberste 
Schotenglied. Dieses Glied ist das dickere, das untere das 
schmiilere. Beide Glieder sind mit Langsfurchen begabt und



stark behaart. Die ganze Pfianze wird 30 — 60 Cm. liocli. 
Das unterste Glied des Schotchens schwillt spiiter an ais 
das obere und dieses ist kugelig, das untere stielfórmig. In 
einer Varietiit sind beide haarlos.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Brachfeldern. Oester- 
reichisches Ktistenland; Slidtirol; Siidschweiz; Rheinflaehe 
von Basel l)is Mainz und Bingen; Mainthal; in Thtiringen 
bei Weimar, Eckartsberga, Heringen, Sundhausen, Uthleben; 
hier und da in der Flora von Sondershausen mit Luzerne 
ausgesaet.

B llith ez e it: Juni, Juli.
Form en: Sie weieht ab mit weichhaarigen Frtichten: 

R. hirsutum Host, mit rauhhaarigen Frtichten: R. scabrum 
Host und mit kalilen Frtichten: R. ylabrum Host.

A b b i ld u n g e n .  Tafe l  1507.
AB Pfianze in naturl. Grilsse; 1 Frueht, yergrosaert.



1508. Crambe maritima L.

Seekohl.

Der perennirende Wurzelkopf treibt einen sehr kraftigen, 
bis meterhohen, bis fingerdicken, stark verastelten, sparrig 
nach allen Seiten ansgebreiteten, an den Knoten ange- 
schwollenen, wie die grossen Blatter blauduftigen Stengel. 
Blatter eirund-langlich, tief buchtig, oder die nnteren buchtig 
fiederspaltig, die Abschnitte rnndlich gezahnt-gekerbt, die 
unteren Blatter langgestielt, die obersten sitzend; Tranben 
zahlreich am Ende des Stengels und seiner Aeste, kurz, 
straussfórmig aufbliihend; Kronen weiss, ziemlich gross; 
langere Filaraente amEnde gabelig gespalten; Friichte eirund, 
stumpf, ohne Staubweg.

B esch re ib u n g : Die dicke, astige, tief in da.s Erdreich 
dringende Wurzel treibt eine Menge kriechender Auslaufer, 
bildet oben einen mehrkopfigen Stock und eine 45—75 Cm. 
holie, sehr vei-astelte Staude, dereń dicke, fleischige Stengel- 
theile nach allen Seiten hin ais Aeste abstehen. Die un- 
tersten Blatter sind rnndlich oder eirundlich, oft 30 Cm. und 
langer und sitzen an langen, dicken Stielen; weiter hinauf 
werden die Blatter kleiner und kurzstielig, oben sitzen sie 
vollig am Stengel. Alle Blatter sind aber sehr massig im 
Parenchym, dickaderig und am Iimide wellig-buchtig. Stengel 
und Blatter sind vi3llig haarlos und seegriin. An der Spitze 
vertheilen sich die Aeste in mehre reichbliithige Trauben, 
welche ziemlich in einer Hohe zu stehen kommen und, da



ihre Bliithen anselmlicli gross sind, eine sehr schone Dolden- 
tranbe forinen. Die Bliitlienstiele stelien aufreclit ab, sind 
10—20 Mm. lang, die Bliitlien entfalten sieli sammtlich in 
der Doldentraube und verwelken, sobald sich die Dolden
traube ais wirkliche Traube verlangert. Die langlichen, 
stark vertieften Kelchblatter sind halb so lang ais die rund- 
lichen Kronblatter, letzte sind weiss, haben einen grunlichen 
Nagel und stehen wagrecht ab. Die Krone hat 6 —8 Mm. 
Dnrchmesser. Die schwannnigen, spater verhartenden Fruehte 
sind 10 Mm. lang und tragen die sitzende schildformige Narbe.

Vorkom m en: Am Meeresstrand. An den Kiisten von 
Holstein, Mecklenburg und der Insel Riigen.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Man gebrauclit diese Plianze ais Gemiise, 

indem man die Friihlingstriebe bleicht und sie almlicli wie 
Spargel verzehrt. In England ist ihre Anwendung allgemein, 
bei uns findet man sie nur stellenweise in Kultur, doch ist 
sie in jedem grosseren Kunstgarten zu finden.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1508.
A B asalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.;

1 Bliithe ohne K ronblatter, vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.; 3 Kelch 
m it Prucbtknoten, desgl.; 4 u. 5 Frucht ganz und zersclmitten, desgl.;
6 Same, desgl.



1509. Crambe Tataria Jacquin. 

Russischer Seekohl.

Syn. C. tatarica Willdenow. C. laciniata Lam.

Dem yorigen fast in jeder Beziehung, namentlich in 
Wuchs nnd Grosse, sehr iihnlich. Basalblatter doppelt ge- 
fiedert, mit langlichen, gezahnten oder eingeschnittenen 
Zahnen; Blatter steifhaarig, spater wie der Stengel ganz 
kahl werdend; langere Filamente an der Spitze gabelig; 
Friichte ohne Stanbweg.

B e sc h re ib u n g : Die schwarzbraune, im Innem weiss- 
liche Wurzel dringt tief in die Erde, yerastelt sicb naeh 
unten sehr, wird im Alter ein 60 Cm. bis 120 Cm. langer, 
5 Cm. nnd dariiber im Durchmesser haltender Cylinder, 
welcher sich an der obersten Spitze in mehre Kopie yer
astelt nnd anf jedem Kopie einen Blatterbiischel treibt. Die 
Wurzelblatter sind sehr gross, nach vblliger Entwiekelung 
nur noch au£ den Adern und am Blattstiełe mit steifen 
Haaren besetzt und von grasgriiner Farbę. Die iłlteren 
Wurzelkopfe treiben 60— 90 Cm. hohe, aufrechte Stengel, 
welche kantig, nur am Grrunde steifhaarig, sonst vbllig kahl 
sind. Sie verasteln sich schon nahe am Grunde und ihre 
Blatter sind bedeutend kleiner ais die Wurzelblatter, oben 
an den Aesten bloss emfach-liederspaltig und mit linealen 
Zipfeln, welche nebst dem Blattstiełe mit rauhen Haaren 
bekleidet sind. Die zusammengesetzte Bliithentraube ist noch 
grosser und yerzweigter ais bei C ram be m aritim a , da-



gegen siud die Bliithen und Friiclite kleiner. Von unserer 
Cr arab e m ar i t im a untersckeidet sie sich sclion in der Ferne 
durch das Colorit der Stengel and Bliitter.

Yorkom m en; Auf Wiesen in Weinbergen und auf 
Kulturland. In Miihren ran Hartau bei Aufsitz und um 
Charlottenfeld im Briinner Kreis. Von dort durch ganz 
Ungarn und weiter nacli Osten bis zum Kaukasus.

B lu th ez e it: April, Mai.
A nw endung: Da diese Species nicht cultivirt wird, 

geben auch die jungen Sprossen, wegen der Zahigkeit ihrer 
Fasern, keine Speise ab; dagegen wird die Wurzel, gesclialt 
und in Seheiben geschnitten, ais Sałat oder gekocht ais 
Gemiise verspeist. Uebrigens ist diese Pflanzenart noch des- 
halb merkwurdig, weil man glaubt, dass sie die C hara 
C a es ar i s sei, von welcher die Soldaten Ciisars Bród bereitet 
haben.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1509.
AB Theile der Pflanze in naturlicher Grosse; 1 Staubgefass m it 

gabeligeni Filament, vergr6ssert.



1510. Raphanus sativus L.

liettig.

Pflanze zweijahrig. Stengel iiber 30 Cni. hoch, sehr 
astig; Blatter entfernt stehend, die unteren leierformig- 
fiedertheilig, die unteren Abschnitte sehr kleili und entfernt, 
die oberen grosser, lśinglieh, abgerundet, ungleich gekerbt, 
der Endabschnitt am grossten; Trauben an achselstandigen 
mit 1 — 2 Bliittern besetzten Zweigen und am Hauptstengel 
endstandig, der bliihende Theil trugdoldig, Fruchtahre sehr 
langgestreckt, sehr locker; Friichte stielrund, aus kegel- 
formigem Grund lang zugespitzt, auf etwa gleich langem 
steif abstehendem Stielchen aufrecht, nicht zerfallend.

B e sc h re ib u n g : Der Rettig hat mit der violett bluhen- 
den Yarietat des Hederichs grosse Aehnlichkeit, wird indessen 
sowohl an der Gestalt der Schoten, ais an den runzeligen 
Samen bald erkannt, denn die Hederiehsainen sind glatt. 
Der Oelrettig wird am hochsten und tragt die meisten Samen, 
das Radieschen bleibt am niedrigsten. Der Stengel wird 
uberhaupt 0.G0—1.20 Mtr. hoch, ist nach oben sehr astig, 
eckig und mit einzeln stehenden Borstenhaaren besetzt. Die 
Aeste stehen weit ab, die Blatter sind grasgriin, unten leier- 
formig, oben langlich-lanzettformig, spitz und fast ganz- 
randig, doch alle haben, wie der Stengel, einzeln stehende 
Borstenhaare. Die in der Grundfarbe weissen Kronbliitter



sind mit baumformig verastelten violetten Adern durchzogen, 
an der Spitze auch in der Grundfarbe hell-violett und theils 
zugerundet, theils schwach ausgerandet. Man findet 4 Honig- 
driisen und die Schote wird 2 —4 Cm. lang. Die Samen sind 
rothlich.

Y orkom m en: Der Rettig kommt zwar nirgends iu 
Deutschland wild vor, hin und wieder sielit man ihn aber 
verwildert und in der Cultur ist er so allgemein, dass er 
kaum einer Dorfschaft fehlt. Er ist ais Oelrettig und 
Radieschen nur Sommergewachs, ais Rettig aber ein und 
zweijahrig. Hier und da verwildert aber der Rettig, nament- 
lich mit Luzernesamen eingeschleppt, so im Nassauischen 
bei Weilburg, bei Kassel, bei Jena an der Saale.

B liitheze it: Mai, Juni.
A nw endung: Der O e lre ttig  wird in Cliina ais Oel- 

saat gebaut, steht aber unserer Oelsaat einmal an Sicher-
heit seiner Ernten, dann aber an Reichhaltigkeit des Ertrags

\

und hauptsachlich an Gtite des Oels nach, denn dieses ver- 
brennt weit schneller und raucht melir. Die Anwendung 
des R ad ieschens und R e ttig s  ais Speise ist bekannt, in 
der Medizin aber wird der Rettig, R adix  R aphan i n ig ri 
s. h o rten s is , seiner auflosenden, reizenden und diuretischen 
Eigenschaften wegen bei tibermassiger Schleimabsonderung 
der Respirations- und Yerdauungsorgane gebraucht.

F o r men: In der Kultur unterscheidet man:
1. R. sativus oleiferus, O e lre ttig . Die Rander seiner 

Blattlappchen sind dichter und spitzer gezahnt, sonst gleicht 
er in Gestalt des Stengels und der Blśitter, auch in Bliithen, 
Schoten und Samen ganz dem gemeinen Rettig.



2. R. sativus Radiola, Ra di es ch en, auch M onats- 
r e t t ig  genannt. Er bildet nur kleine fleischige Wurzeln, 
die entweder rund oder langlich, weiss, roth, violett'oder 
schwarzlich in Farbę sind.

3. R. sativus niger, R e t t ig , er bildet grosse, fleischige, 
langliche oder rundliche, gemeinlich schwarzrindige Wurzeln.

Im yerwilderten Zustand bildet der Rettig die Form: 
(1. silvestris Koch: Wnrzel dunn, holzig, kaum dicker ais 
der Stengel; im Uebrigen ist die Pflanze dem cultiyirten 
Rettig sehr ahnlich.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1510.
A B  Theile der Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossert; 

2 S taubgefass, desgl.; 3 F rach t, desgl.; 4 u. 5 Sam e, natiirl. Grosse 
und yergrossert; G derselbe ohne Samenschale, desgl.



1511. Raphanus Raphanistrum L.

Hederich.

Syn. Rapistrumperenne Allioni. Raphanistrum Lamp- 
sana Gaertner. Raphanistrum innocuum Medicus. Rapha
nistrum arvense Wallroth.

Dem Rettig im Wuchs sehr ahnlich, aber zierlicher, 
weniger verlistelt, die Blatter zierlicher eingeschnitten.

Friichte perlschnurartig eingeschniirt, bei volliger Reife 
der Lange nach gerillt.

B esch re ibung : Die diunie Wurzel gełit senkrecht in 
den Bo den hinab und riecht gerieben nach Rettig. Der 
Stengel der weissbliihenden Art ist sehr breit verastelt und 
sehr borstenhaarig, der Stengel der gelbbllihenden Art ist 
schlanker im Wuchse, weniger veriistelt und weniger borsten
haarig. Seine Hohe betriigt 30—45 Cm., die Aeste stehen 
etwas ab, der Stengel ist stielrund. Die gestielten, leier- 
fbrmigen Blatter sind in 5—11 eiformige, mehr oder weniger 
stumpfe, ungleich geziihnte Lappen getheilt, der endstandige 
und grosste Lappen ist mehr oder weniger deutlich drei- 
lappig. Die obersten Blatter sitzen beinahe, werden nach 
und nach ganz oder haben nur noch ein und das andere 
Lappchen. Alle Blatter sind grasgriin und mit Borsten- 
haaren mehr oder weniger dioht besetzt. Die Blumen kommen 
in einer gipfelstiindigen Traube hervor. Die Bliithentraube 
ist locker, die Spindel ist meistentheilt noch mit einzelnen 
Borstenhaaren bekleidet. Alle Blumen sind gestielt. Der



Bliithenstiel verliingert sich wahrend der BlUthe und Frucht- 
reife und steht von der Spindel ab. Der Kelcli besteht ans 
4 langlichen, grunen, rothlich angelaufenen, oben zusammen- 
geneigten Blattern. Die Kronblatter sind doppelt so gross 
ais die Kelche, die Nectardriisen tiefgrtin. Die 2 kleiiien 
Staubgefasse haben die Liinge des Kelches, die 4 grosseren 
sehen wenig aus der Kronenverengerung hervor. Die Schoten 
sind 5, auch (3 Cm. lang, endigen in einen pfriemenformigen 
Schnabel, der aber immer kiirzer ais die Schote selbst ist. 
Die Schoten enthalten mehre rundliche Samen.

V orkom m en: Auf Sandboden durch das ganze Gebiet 
ein liistiges Ackerunkraut, aber niemals auf Kalk, daher im 
Thiiringer Muschelkalkgebiet fehlend.

B lf lth e z e it:  Mai bis August.
A nw endung : Die Samen enthalten fettes und fliichtiges 

scharfes Oel, werden aber nicht benutzt. Das Kraut ist ais 
hochst liistiges Unkraut bekannt und wird hiiufig mit S in ap is  
a ry e n s is , dem Bauernsenfe, verwechselt. Vor solcher Yer- 
wechselung schUtzt die Beachtung der aufrechten, grunen 
Kelche, der schwefelgelben, mit weisslicher Farbę, welkenden 
Blumen, und der rosenkranzartigen Schoten.

F o rm en : a. albus: Blumen weiss mit violetten Adern. 
p. ochroleucus: Blumen blassgelb mit violetten Adern. 
y. sulphureus: Blumen schwefelgelb mit goldgelben 

Adern.
A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1511.

AB Pflanze in  natiirl. Grbsse; 1 Bliithe obne K ronblatter, ver- 
g rossert; 2 K ro n b la tt, desgl.; 3 F ru cb t, desgl.; 4 dieaelbe im Quer- 
schnitt, nat. Grosse; 5 Same, yergrosaert.



1512. Bunias Erucago L.

Zackenschote.

Syn. Myagrum clavatum Lam. Erucago runcinata 
Hornemann. E. glandulosa Ilohling.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis nieterhohen, sparrigen 
und ausgebreitet verastelten, entfemt bebliitterten Stengel. 
Unterste Bliitter ttber 30 Cm. lang, langgestielt, schrotsiige- 
fórrnig fiedertheilig mit langen, spitzen, ungleich gescliweift- 
gezahnten, selir entferntstehenden Fiederpaaren und selir 
grosser, spontonformiger Bndfieder, die obersten Stengel- 
blatter lanzettlich, ungetheilt, geschweift-gezahnt, alle mit 
einfachen und gespaltenen Haaren bestreut; Trauben schon 
im Aufbltilien etwas gestreckt; Bliithen langgestielt; Frucht- 
trauben selir locker und langgestreckt; Friłchte vierkantig, 
gefliigelt, gezabnt.

B esch re ib u n g : Die ganze Pflanze wird 30—60 Cm. 
hoch. Der Stengel stelit aufrecht und ist, gleich den Blattern, 
mit gestielten braunen Drtłsen besetzt. Die Wurzelbliitter 
messen 30 Cm. Liinge, haben lange Stiele und ihr Mitteł- 
nerv ist mit gab elspaltigen Haaren dicht besetzt. Die Stengel- 
bliitter sind weit kleiner, sitzen und werden nach oben zu 
immer schmaler. An der Spitze des Stengels kommen aus 
den Blattwinkeln mehre Bliithenstiele hervor, an dereń Spitze 
sich die zahlreichen, dichtgestellten Bliithen doldentraubig 
entwickeln und mit der Yerlangerung der Spindel verwelken.



Sie iiberragen ihre Knospen, messen 6 Mm. in der Breite, 
sind urn die Halfte grosser ais bei L ae iia  o r ie n ta lis  und 
langgestielt. Die IG — 20 Mm. langen Fruchtstiele steben 
zuletzt wagrecht ab. Die Friichte, obgleich vierkammerig 
und gefliigelt, sind eigentlich mit den Frtiehten der L aeiia  
sehr nahe verwandt. In der Anlage namlicli (im Frucht- 
knoten) liaben sie, gleicli der L ae iia , nur zwoi iiber einander 
liegende zweisamige Facher. Spilter jedoch beginnt die Fracht 
sich nacb aussen und innen fliigelartig zu erweiteru, scbiebt 
in beiden Fachem zwischen die Samen ein falsclre Scheide- 
wand uud setzt nacb aussen 4 zackige Fliigel an. Das ist 
der Grund, warum Yiele die L ae iia  und B un ias in ein 
Geschlecht vereinigen. Indessen bat man andere, aucli in 
der Anlage sehr nalre yerwandte Species der Nucamentaceen 
desbalb getrennt, weil ihre Frucbt sich spater auf verscbie- 
dene Weise ausbildet; folgerecht muss man ałso audi diese 
beiden Formen in zwei yerschiedene jJGeschlechter setzen, 
zumal ihre Bliithen verschieden sind.1)

Bowiag war der Nanie einer rettigartigen Biibe und 
wurde diesem Geschleclite willkurlicb beigelegt.

Y orkom m en: Unter der Saat, auf Brachfeldern und in 
Weinbergen. In der Scbweiz zwischen Lausanne und Vevay, 
bei Chexbres in Menge, im Canton Wallis; in Ober- uud 
Unterosterreich, verwildert im Wiener Frater,2) in Salzburg 
auf Sandpliitzen der Salzach und unter dem Getreide sehr 
gemein.

1) S o  nacli der alten  Ausgabe. W ir folgen je tz t der Kocli- 
L inne’achen Bestimmung.

2) Yergl. O esterr. Botan. Zeitsohr. 1879, No. 8, S. 248.



B liith eze it: Jmii, Juli.
Form en: /?. integrifolia Koch: Bliitter ganzraudig. Syn. 

fjunias aspera Retzius. Erucago aspera Hornemann. 

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1512.
A B asalblatt, natiirl. (irOsse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

1 Frucht, vergrossert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.

H ora xv. 27



1513. Bunias orientalis L.

Morgenl&ndischer Senf.

Syn. Laelia orientalis Desv. Myagrum taraxacifolimn
Lam.

Die zweijahrige Pflanze ist im ganzen Habitus der vorigen 
dnrclians ahnlich. Fruchte schief eiformig, geschmibelt, fliigel- 
los, sehr langgestielt.

B e sc h re ib u n g : Der aufreehte Stengel wird 60—90 Cm. 
hoch; er ist ebenso wie die Bliitter und Bliithenstiele mit 
einzeln stehenden, gestielten, braunen Drusen besetzt und 
entspringt aus einer dicken, riibenartigen Pfahlwurzel. Seine 
Wurzelblatter und die unteren Stengelblatter sind von den 
oberen Stengelblattem sehr verschieden, liaben die oben an- 
gegebene Gestalt und erreiclien die Grosse einer Hand. Die 
mittlen Stengelblatter sind ganz, noch bis 16 Cm. lang, aber 
nur 5—7 Cm. breit, am Bandę buchtig-gezahnelt. Die oberen 
Stengelblatter werden mit der Holie ilires Standes immer 
kleiner und schmaler, sind zuletzt lanzettfórmig, behalten 
aber den geziihnelten Rand, aus welchem zuweilen ein langer, 
dreieckiger und spitzer Zahn zipfelartig hervorstosst. Oben 
kommen aus den Blattwinkeln melire Bltithenstiele, aus dereń 
Spitze sieli die Bliithen in dichten Doldentrauben entfalten 
und die Knospen iiberragen. Die Bltithenstielchen sind im 
Vergleiclie der kleinen Bliithen sehr lang und stehen auf- 
recht ab. Mit der Yerlangerung der Spindel zur Traulie 
yerwelken die Bliithen, so dass also die Traube nur Friichte



besitzt. Die Fruchtstielchen sind IG—20 Mm. lang, zuerst 
abstehend, dann aufrecht gerichtet, die gedunsenen und 
hockerigen, eifórmigen Schotchen inessen G Mm. Lange, sind 
etwas schief, seitlich zusammengedruckt und spitzen sich vom 
in den Griffel zu.

Y orkom m en: Sie stamrnt ans dem Orient und kommt 
im Gebiet nur verschleppt vor auf trocknen Bergwiesen, in 
Grasgiirten u. s. w. So z. B. bei Hamburg, Liibeck, Warne- 
mlinde, Rostock, hier und da im Holsteinischen, bei Stettin, 
Danzig, Tilsit, Bromberg, Glogau, Limburg, in Rheinliessen, 
in der Pfalz, im Wiener Prater, friiher auch bei Jena in den 
ehemaligen Grasgiirten des botanischen Gartens.

B liith eze it: Juni, Juli.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  1513.
A B C  Theile der Pflanze in natiirl. G rosse; 1 Bliithe, vergrossert; 

2 F incht, desgl.; 3 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.



1514. Senebiera Coronopus Poiret. 

Krahenfuss.

Syn. Cochlearia Coronopus L. C. repens Lam. Coro
nopus Ruellii Allioni. Coronopus depressus Moench. Coro
nopus milgaris Desfontaines. Lepidium cristatum Lap. 
Bunias glomerata Lapeyrouse.

Die jahrige Wurzel bildet einen unmittelbar iiber dem 
Boden ungemein stark mehrfach verastelten Stengel, dessen 
Aeste sich sparrig ansbreiten und sich meist platt auf den 
Boden legen. Bliitter tief fiederspaltig mit ganzen oder vorn 
eingeschnittenen Abschnitten, die Abschnitte und Lappen 
spitz und spreizend;1) Bltithen und Friichte stehen in kurzeń, 
gedriingten, fast knaueligen, achselstiindigen, fast sitzenden 
Trauben; Blumen sehr klein, weiss; Friichte rundlich-nieren- 
fonnig, zusammengedriickt, mit dem kurzeń pyramidalen 
Staubweg besetzt.

B e sc h re ib u n g : Die weisslich-gelbe, lang spindelformige 
Pfahlwurzel hat wenig Aeste und Zasern, aus ihr entstehen 
eine grossere oder geringere Menge von fast gabelartig ver- 
zweigten, der Erde angedriickten, gewohnlich nur 5— 15 Cm. 
langen, beblatterterten und Bltithen und Friichte tragenden, 
kahlen Stengełn, Die Bliitter sind gestielt, griin oder blaulich- 
griin, kahl, unpaar tief-fiederspaltig, die Fiederzipfel linealisch 
oder spatelig-linealisch, stumpflich, der unpaare am grossten;

1) D aher der Name Krilhenfuss.



die der 3 oder 4 Paare gegeniibersteliend, abnehmend, nach 
unten kleiner, alle entweder ganz oder nur das unpaare 
ganz und die paarweisen gezahnt oder dreilappig oder fast 
liederspaltig und dann die Zipfelchen zuweilen wieder gezahnt; 
die Blattsubstanz allmaklig in den Stiel verlaufend, etwas 
fleischig. Die Blattstiełe besonders an den unteren Bliittern 
lang, unten scheidenartig erweitert, mit weisslich-haiitigem 
Rande. Die Bliithentrauben blattgegenstiindig oder aehsel- 
standig, durcli theilweise Yerwaclisung mit dem Stengel oder 
dem einen der Aeste niclit selten gleichsam aus ilirer Lagę 
gertickt, was besonders bei der Fruclitreife, wo sie sich ver- 
langert haben und nicht mehr fest geknauelt erscheinen, 
deutlicher zu sehen ist, indem dann einzelne der unteren 
Friichte tief herabgeriickt sind, wahrend der grossere Theil 
der Traube hoher von den Aesten abgeht. Die kurzeń 
Blumenstiele sind viel kttrzer ais die kleine Blume, dereń 
eiformige stumpfe, am Rande weisshautige Kelchblatter bei 
dem Bliilien nebst den genagelten, fast spateligen, oben 
stumpfen und ausgerandeten weissen Blumenblattern und 
den Staubgefassen etwas ausgebreitet und etwas einwarts 
gekriimmt sind. Die vier langern Staubgefiisse sind von 
der Liinge des Stempels, die beiden kleinem reichen aber 
nur bis zmn Anfang des Griffels, ilire Staubfaden sind weiss, 
die Beutel gelb; der Stempel ist grunlich, mit halbrundem 
zusammengedriicktem Fruclitknoten, kurzem Grilfel und rund- 
lich-kopliger Narbe. Das Schotchen ist lialbrund-nieren- 
formig, zusammengedruckt, oben kurz staekelspitzig, auf dem 
schmalen Rande durcli erliabene Querrunzeln, die sieli auf 
die Flaehen schwacher werdend herabziehen, fast kammformig



eingescłmitten; es theilt sich bei der Reife in zwei einsamiger 
sich weiter nicht offnende Facher, in welchen der eiformig 
zugespitzte braune Samen liegt. Der Embryo biegt seine 
Samenlappen, welche zuerst in der Richtung des Wiirzelchens 
sich erheben, abwarts und schliigt sie dannwiederum aufwarts.

V orkom m en: An Wegrandern, auf Triften, in trocknen 
Grab en, in Dorfern und dereń Nśihe, iiberhaupt auf fettem, 
lehmigem Boden, welcher etwas salzhaltig ist und wo Diinger 
verschleppt wird. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut 
und nur in wenigen Gegenden fehlend, wie z. B. in der 
Oberlausifcz und im Erzgebirge.

B ltith e z e it:  Juli bis September.
A nw endung: Jung ein gutes Viehfutter.

A b b i ld u n g e ju  T a f e l  1514.
A Pflanze in  natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 u. 8 Frucht- 

knoten von verschieclenen Seiten, desgl.; 4 F ruch t, desgl.; 5 F rucht- 
hillfte im  Langsschnitt, desgl.; 6 Same, desgl.



1515. Senebiera didyma Willdenow.

Zierlicher Krahenfuss.

Syn. Lepidium didymum L. Coronopus didynms Smith. 
Coronopus pinnatus Hornemanu. Senebiera pinnatifida DC. 
Lepidium anglicum Hudson.

Der yorigen im Ganzen ahnlich, aber kochwtichsiger 
und in allen Theilen zierlicher. Bliithenstielchen langer ais 
die Bliitlien; Fruchte zweiknotig, znsammengedriickt, ani 
Grund und an der Spitze ausgerandet, netzig runzelig, ohne 
Staubweg.

B esch re ibung : Sie ist handhoch, hat aber einen weit 
festeren Stengel ais S. C oronopus, liegt daher auch nicht so 
tief am Boden, sondern richtet sich mehr in die Hohe. Ihr 
ganzer Bau ist weit niedlicher, die Blatter kleiner, die 
Trauben langer, der Stengel ist mit einfachen und mit Gabel- 
haaren besetzt. Gemeinlich kommen mehre Stengel aus einer 
Wurzel und strecken sich oder richten sich mehr empor, je 
nachdem das Terrain es giebt. Die Blatter sind kochstens 
einige Centimeter lang, haben aber bis 12 lanzettliche, 
meistens abwechselnde Fiederschnitt-Blattchen, die entweder 
ganz sind oder an der Spitze 2 bis 5 Zahne haben. Die 
Trauben stehen zwar, wie bei S. C oronopus, in den Blatt- 
winkeln, fallen aber schon wiihrend der Bliithe durch ihre 
Grosse mehr in die Augen und yerlangern sich spiiter zu 
4 Cm. Lange und noch dariiber, tragen dann 40 und mehr 
Schotchen. Die Kelchbliitter sind sehr klein, eirund, stumpf,



griin und weissrandig, die Kronblatter weiss und wenig 
grosser, schlagen meistentheils felil, die Staubfaden und 
Staubbeutel weiss, erste am Grnn.de erweitert. Es beschrankt 
sich die Zahl derselben auf 4. Die Schotchen sind haarlos 
und runzelig-netzig.

V orkom m en: Diese Pflanze ist eigentlich eine in Eng- 
land einheimische Sommerpflanze, welche in den Hundstagen 
błiiht. Indessen scheint sie sich leicht durch Samen ver- 
schleppen zn lassen, indem sie hier und dort in Deutschłand 
auftaucht. Ich land sie frulier auf englischen Ballast in Wyk 
bei Greifswald. Sie ist auch in Wolgast, Altona gefunden 
worden. Allein diese Standorte sind nicht dauernd, weil sie 
dort durch das stets wechselnde Erdreich bald wieder ver- 
tilgt wird. In Schnepfenthal in Thliringen, wohin sie gewiss 
auch durch Zufall aus England gekommen ist, bat sie bessern 
Fuss gefasst und jetzt ein solclies Terrain gewonnen, dass 
sie ais heirnisch geworden betrachtet werden kann. Sonst 
kommt sie vor bei Bern in der Schweiz; aut der Sternschanze 
bei Hamburg, Ovełgonne, Danzig.

B ltlth e z e it:  Juli, August.
A nw endung : Die Pflanze bat einen Kressengeschmack, 

kann auch wie Kresse benutzt werden.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l  1515.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 B luthe ohne K ronbliitter, vergrossert; 

2 Keloh, desgl.; ii Fruchtlsnoten, tlesgl.; 4 u. 5 Frucht, desgl; 6 Same, 
desgl.



1516. Subularia aquatica L.

Pfriemenkresse.

Syn. Myagrum littorale Scopoli,
Das sehr kurze dauernde Rhizom treibt nach unten 

einen Btiscliel feiner Faserwurzeln und nacli oben eine An- 
zahl borstlicher Bliitter, aus dereń Mitte einige zierliehe, 
blattlose, hin- und hergebogene Stengel mit einer arm- 
bliithigen Traube kleiner weisser Bluthen und langlicher, 
mit kurzer kegeliger Spitze versehener Friichte herrortreten. 
Die ganze Pflanze melirę Centimeter hocb.

B esch re ibung : Dieses kleine nicbt Uber 5 Cm., ge- 
wohnlich nur 2—3 Cm. holie Pflanzchen bildet an der Basis 
seines oberirdischen Theiles eine Menge weisser langer Faser
wurzeln, die in den Schlamm eingehen und forint einen 
kleinen Biiscbel pfriemenformiger, spitz zulaufender, gras- 
grtiner, haarloser Bliitter, die an der Basis breiter und 
scbeidenartig sind. Vor der Bliitke iibersieht man sie leicht 
und halt sie ftir eine jungę Binse. Sobald sie aber in die 
Bluthe geht, treibt sie einen Scliaft, welcher dem Schafte 
einer kummerlicli wachsenden D raba v e rn a lis  nicbt im- 
ahnlich ist. Ein Scliaft bat 3—4 Sebotchen und diese sitzen 
an feinen Stielchea. Die unterste Schote ist am liingsten 
gestielt und ihr Stielcben stebt in der Frucbtreife fast wag- 
recht ab. Die Blutbcben sind sehr unansehnlich, die weissen,
scbmalen Kronblatter sind ein halb Mai langer ais der 

moru XY .  28



Kelch und neigen sich zusammen, die weissen Staubgefasse 
sind kttrzer ais die Kronblatter und werden von diesen ver- 
deckt, die Narbe sitzt. Ist das Wasser zu hoch, so dass sie 
von demselben iiberstauet wird, so fructificirt sie bei ge- 
schlossenem Kelche.

V orkom m en: In Fischteichen unter dem Wasser imd 
nach vermindertem Wasser ain Rand desselben. Sehr selten 
im Gebiet. Im Bischofsweiher bei Erlangen; Erkmannsdorf, 
Orispendorf und Plothen zwiscben Schleiz und Neustadt an 
der Orla; Wittenberg; Braunschweig am Wipperteicb bei 
Yorsfelde; Schnepfenthal in ThUringen.

B ltith ez e it: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1516.
A Pflanze in  naturl. Grosse; 1 innere Bliitlie, vergrdssert; 2 Kelch, 

desgl.; 3 F racht, desgl.; 4 dieselbe gedftnet, desgl.; 5 Same, desgl -



Namerwerzeichniss
des

vierzehnten und funfzehnten Bandes.

(Dio S eitenzahlen , donon koine roniisclie Ziffor vorgesetzt iat, gelidron zu Band I  
dor Cruoiferen.)

Adyseton calycinum Scop. 195.
— montanum FI. d. W. 190.
— m utabile Moench 195. 
Aethionema saxatile R. Br. 148,11. 
A lliaria officinalis Andrz. 72,11. 
Alyssum alpestre L. 185.
------- 11. minus 187.
------- p. maius Koch 187.
------- y. elatius Koch 187.
— alpestre/9.argenteumGaud. 187.
— alpestre Wult'. 193.
— alpestre Rchb. 193.
— alpinum Scop. 257.
— arenarium Lois. 192.
—  arenarium Gmel. 192.
— argenteum Yitm. 188.
— Bertolonii Desv. 188.
— Bertolonii DC. 189.
— calycinum L. 195.
— campestre M. B. 195.
— campestre L. 198.
------- «. liirsutum Koch 199.
------- p. micropetalum Fischer 200.
--------y . hirsutum  M. B. 200.

Alyssum clipeatum L. 207.
— odentulum W. K. 177.
— gemonense L. 177.
— gemonense Koch 180.
— incanum L. 205.
— maritimum Lam. 203.
— medium Host 180.
— minimum Willd. 201.
— montanum L. 190. 

murale W. K. 188.
— myagroides Ali. 257.
— obtusifolium Seven 188.
— paniculatum Willd. 156,11.
— petraeum Ard. 177.
— rupestre Willd. 257.
— saxatile L. 182.
— serpyllifolium M. B. 187.
— sinuatum L. 175.
— tortuosum W. K. 187.
— utriculatum L. 173.
— Wulfenianum Bernh. 193. 
Anastatica syriaca L. 41,11. 
Arabis alpina L. 93.
------- p . crispa Koch. 95.



Arabis arenosa Scop. 118.
— aspera Ali. 97.
— auriculata Lam. 97.
— — fi. puberula Koch 98.
— bellidifolia Jacq. 127.
—• bellidifolia Scop. 133.
— bellidioides Lam. 133.
— brassicaeformis Wallr. 90.
—- caerulea Haenke 130.
— ciliata R. Br. 106, 107.
— —■ «. glabrata Kocli 107.
— — fi. hirsuta Koch 107. 

ciliata DC. 107.
— ciliaris W. 126.
— collina Tenore 108.
—- contracta Spenner 104.
—- Crantziana Ehrh. 113, 114.
— crispata Willd. 95.
— elongata Salisb. 121.
— Gerardi Besser 100.
—- glastifolia Rchb. 102.
— Halleri L. 115.
— Halleri DC. 116.
— hirsuta Scop. 104.
— — fi. glaberrima Koch 105.
— — 7 - glaberrima Wablb. 105.
— — var. sessilifolia Gaud. 107. 
 var. incana Gaud. 107.
—- hirsuta var. fi. longisiliąua 

Koch 102.
—• h irta Lam. 109.
—- hispida Ait. 109.
—- hispida L. fil. 113.
—- incana Willd. 108.
—- incana Moench 93.
— incana Roth 97.
— longisiliąua Wallr. 102.
— muralis Bertol. 108.
—■ nutans Moench 124, 126.
—- ochroleuca Lam. 121.

Arabis ovirensis Wulf. 116.
— p a tu la  W allr. 97.
— pa tu la  fi. W allr. 98.
— pauciflora Grekę. 90.
— perfolia ta Lam. 88.
— petraea  Lam. 113.
—  —■ cc. g lab ra ta  Koch 114.
— — fi. h ir ta  Koch 114.
— pinnatifida DC. 79,11.
— plan isiliąua Rchb. 100.
— p lan isiliąua Pers. 102.
— praecox W illd. 111.
— procurrens W. K. 111.

—  pubescens Desf. 108.
— pum ila Jacq. 124.
— -fi. laxa Koch 126.
— rec ta  Yill. 9 7 .
— rugosa Moench 121.
— runcinata  Lam. 113.
— sag itta ta  Wimm. 100.
— sag itta ta  DC. 102.
— saxatilis Ali. 99.
— scabra Ali. 124.
—- serpyllifolia Yill. 110.
—  stolonifera DO., Hornem. 116. 
—- stric ta  Huds. 109.
— sudetica Tausch. 105.
—  tenella  H ost 117.
— T haliana Crantz 113.
—• T haliana L. 74,11.
— T urrita  L. 121.
—  um brosa Crantz 121.
— verna R. Br. 96.
— vochinensis Spreng. 112. 
A rm oracia austriaca Bluff e t

Fingerh. 62.
— Rivini Rupp. 262.
— ru ticana FI. d. W ett. 262. 
Baeum eria N asturtium  FI. d .W ett.



B arbaraea arcuata Itchb. 81.
— hirsuta W eihe 80.
•— iberica DC. 83.
— interm edia Boreau 84.
— lyrata  Aschers. 78.
— parviflora Fr. 83.
— praecox R. Br. 85.
— strieta Andrz. 83. 

taurica DC. 81.
— verna Ascbers. 85. 

vulgaris R. Br. 78.
Berteroa incana DC. 205.
•— viridis Tausch 206.
Biscutella alpestris W. K. 38,11.
— ambigua Wallr. 38,11.
— ambigua DC. 40,11. 

cichoriifolia Lois. 37,11.
— didyma Scop. 40,11.
— hispida DC. 37,11. 

laevigata L. 38,11.
------- fi. g labra Koch 40,11.
— — y . scabra Koch 40,11.
— — fi. m acroearpa Koch 40,11.
•------- f. hispidissima Koch 40,11.
— laevigata fi. g labra Gaud. 40,11. 
—- longifolia Vill. 40,11.
— lucida DC. 40,11. 

subspathulata Suter 40,11.
Brassica acephala 159,11.
— alpina L. 90. 

asparagoides 160,11.
— austriaca Jacq. 111,11. 

botrya 160,11.
— campestria Metz. 161,11.
— campestria L. 164,11. 

cap ita ta  160,11.
— Cheiranthus Vill. 170,11.
— cheiranthiflora DC. 170,11.
— Eruca L. 191,11.
— Erucastrum  Pollich 170,11.

Brassica Erucastr. «. Gaud. 179,11.
------- fi. ochroleuca Gaud. 181,11.
— gemmifera 159,11.
-— gongylodes 160.11.
— montana DC. 170,11.
-— muralis Huds. 184.11.
— Napus D. 161,11.
— — Napobrassica DC. 162,11.

a. alba 162,11.
------------b. flava 162,11.
-------oleifera DC. 162,11.

- a. biennis 162,11.
— -— — — «. pabularis 162,11.
— — — ■— fi. yulgaris 162,11.
—  ----- b. annua 163,11.
■— nigra Koch 167,11.
— oleifera 165,11.
— ■— a. annua 166,11.
— — biennis 166,11.
— oleracea L. 158,11.
— orientalis L. 109,11.
— (juercifolia 159,11.
— Rapa L. 164,11.
— Rapa rapifera 165.11.
--------a. oblonga 165,11.
------- b. depressa 165,11.
— sabauda 160,11.
•— sinapioides Roth 167,11.
Braya alpina Stornb.u. Hopp. 77,11.
— pinnatifida Koch 79,11.
— supina Koch 80,11.
Bunias aspera Retz. 209,11.
-— Cakile Sm. 42,11.
— Erucago L. 207,11.
— — fi. integrifolia Koch 209,11.
— glomerata Lap. 212,11.
— orientalis L. 2 10,11.
— syriaca Giirtn. 41,11.
Cakile aegyptiaca Willd. 43,11.
— latifolia Poir. 43,11.



Cakile m aritim a Scop. 42, 43,11.
------- p. in tegrifolia Koch 43,11.
--------p . sinuatifolia DC. 43,11.
--------y . lac in ia ta  H allier 44,11.
— rugosa L’H eritier 196,11.
— Serapionis Giirtn. 42,11. 
Calepina Corvini Desv. 192,11. 
Camelina austriaca Pers. 62.
— d en ta ta  Pers. 118,11.
— foetida Fries 118,11.
— m icrocarpa Andrz. 117,11.

- pilosa DC. 117,11.
-  p innatifida Hornem. 118,11.

— sativa Crantz 115,11.
— sativa 117,11.
— — p. g lab ra ta  DC. 117,11.
— — var. p. Fries 117,11.
— saxatilis Pers. 257.

- silvestris W allr. 116,11. 
Capparis spinosa L. 5.
— — (i. inennis 6.
--------y . ovata  6.
— Fontanesii DC. 6.
—- herbacea W ilki. 6.
— ovata  Desf. 6.
— ovata  M. Bieb. 6.
— rupestris Sibth. e t Sm. 6.
— spinosa f. Lam. 6.
C apsella bursa pastoris Moench

142.11.
— — u . in tegrifo lia  Sclilechtend.

143.11.
-  — p. s inuata  Koch 143,11.

— — Y- pinnatifida Koch 143,11, 
— rf. coronopifolia DC. 143,11.

— — t. ape ta la  Koch 143,11.
— ellip tica  Meyer 144,11.
—• •— var. in tegrifo lia S tu rm s FI.

145.11.
— pauciflora Koch 146,11.

Capsella petraea Fries 140,11.
— procumbens L. 144,11.
— — «. pinnata Koch 145,11.
•------- p . lieterophyllaKoch 145,11.
—■ — y ,  integrifolia Koch 145,11. 
Cardamine alpina Willden. 133.
— amara L. 150.
— -— p . hirta Koch 152.
------- y .  subalpina Koch 152.
------- <T. eiliata Hallier 152.
— amara p . hirta W. et Grab. 152.
— amara y .  umbrosa Wimm. et

Grab 152.
— asarifolia L. 132.
— bellidifolia L. 134.
— bellidif p . alpina DC. 133.
— dentata Schultes 149.

- diversifolia Sternb. 117.
— enneaphylla R. Br. 157.
— feroensis FI. dan. 113.
— graeca L. 153.
— grandiflora Hallier 149.
— liastulata Engl. bot. 113.
— lieterophylla Host. 135.
— hirsuta L. 145.
— — p . silvestris Fries 142.
— — var. clandestina Fries 143.
— — o. campestris Fries 145. 
 p . m icrantha Gaud. 145.
— impatiens L. 139.
— intermedia Hornem. 145.
— maritima Port. 153. 

multicaulis Hoppe 145.
—- Nasturtium Moench 59.
— Opizii Presl. 152.
— palustris Peterm. 149.
—• parviflora L. 137.
— petiolaris DC. 154.
—- petraea L. 113.
— Plumieri Vill. 154.



Cardamine pratensis L. 147.
— — ii. dentata Koch 149.
— — y . acaulis Berg 140.
— — <)'. paludosa Knaf 149.
— resedifolia L. 135. 

silvatica Lk. 142.
------- p. g labrata  m. 143.
— silvatiea Besser 149.
— thalictroides Ali. 154.
— trifolia L. 155.
— umbrosa Andrz. 145.
Cardaria Draba Desv. 120,11. 
Cardiolepis dentata W allr. 120.11. 
Cliamaeplium officinale Wallr.

53,11.
Cheirantbus alpinus Jaeq. 100,11.
— alpinus Łam. 105,11.
— Cheiri L. 56.
— truticulosus L. 58.
— varius Sibth. 53.
— Boeeonei Ali. 100,11.
— canus Pili et Mitt. 113,11.
— deeumbens Schleich. 108,11.
— erysimoides Jaeq. 105,11.
— erysimoides L. 90,11.
— firmus Schleich. 90,11. 

helyeticus Schleich. 107,11.
— hieracifolius Lam. 96,11,
— maritimus L. 52,11. 

ochroleucus Haller fil. 108,11. 
pallens Haller fil. 107,11. 
pumilus Schleich. 107,11.

-— rhaeticus Schleich. 102,11.
— scapigerus Willd. 83,11. 

silyestris Lam. 81,11.
— turritoides Lam. 87,11.
— yirgatus Poir. 113,11.
Clypeola alyssoides L. 195.
— calycina Ali. 195.

Gaudini Trachs. 213.

Clypeola Jonthlaspi L. 213.
•— maritima L. 203.
Coelilearia anglica L. 252.
— Armoracia L. 262.
— auriculata Lam. 259, 192,11. 

breyicaulis Faceh. 260.
— Coronopus L. 212,11.
— danica L. 255.
— Draba L. 120,11.
— groenlandiea Host. 254.
— groenlandiea L. 251.
— officinalis L. 249.
— — ii. longisiliquosa 251.

— pyrenaica DC. 254.
— repens Lam. 212,11.
— rustrieana Lam. 262.
— saxatilis Lam. 257.
------- li. auriculata Koch 259.
Coringia austriaca Pers. 111,11.
— orientalis Andrz. 109,11. 

Thaliana Rchb. 74,11.
Coronopus depressus Mnch. 212,11.
— didymus Sm. 215,11.
— pinnatus Hornem. 215,11.
— Ruelli Ali. 212,11.
— yulgaris Desf. 212,11.
Crambe Coryini Ali. 192,11.
— laciniata Lam. 200,11.
— maritima L. 198,11.
— Tartaria Jacq. 200,11.
— tartarica Willd. 200,11. 
Dentaria bulbifera L. 170.
-  digitata Lam. 163.

— enneaphyllos L. 157.
— glandulosa W. K. 160.
— heptaphyllos Vill. Clus. 167.
— ochroleuca Gaud. 165.
•— pentaphyllos Scop. 163.
— pentaphyllos L. vav. ti. u.y. 163.
— pinnata Lam. 167.



D entaria  polyphyllos W. K. 165,
— trifo lia W. K. 162.
D iplotaxis breyicaulis Bluff et

Fingerh. 189,11.
— muralis DC. 187,11.
— termitolia DC. 184,11.
— —  p. integrifolia Koch 186,11.
— yiminea DC. 189,11.
D raba affinis H ost 219.
— aizoides L. 218.
— ---- «, a lp ina Koch 219.
—- — p. affinis Koch 219.
--------y . m ontana Koch 220.
— Aizoon W ahlb. 220.
— androsacea. W illd. 238.
—  arabiform is Hohenw. 112.
— austriaca Crantz 227.
— carin th iaca Hoppe 233.
— ciliata Scop. 238.
— confusa Ehrh. 243.
— confusa Koch 244.
— contorta  Ehrh. 243.
— dubia Suter 231.
— elongata  H ost 220.
— fladnizensis Wulf. 236.
— fladnizensis Gaud. 236.
— fladnizensis DC. 238.
— frigida Sauter 231.
--------p. c iliata 232.
--------y . hebecarpa 232.
— glacialis Hoppe 221.
— h irta  Jacq. 227.
— h ir ta  Gaud. 233.
— H oppeana Rud. 234.
— Hoppii Trachs. 234.
— incana L. 242.
--------«. legitim a Lindbl. 243.
— — p. hebecarpa Koch 243.
— Johannis H ost 233.
------ - p . g lab ra ta  Koch 234.

Draba Johannis Hoppe 233.
— laevigata Hoppe 237.
— lapponica Willd. 236.
— lasiocarpa Rochel 220.
— Liljebladi Walim. 232.
— mollis Scop. 112.
— muralis L. 240.
— muricella Wahlb. 232.
— nemorosa Ali. 240.
— nemoralis Ehrh. 241.
— niyalis Liljebl. 232.
— niyalis DC. 233.
— niyalis Gaud. 2 13.
— praecox Stey. 247.
— pyrenaica L. 216.
•— rubra Crantz 216.
•— ruderalis Baumg. 120,11.
— Sauteri Iloppe 223.
------- p ■ Spitzelii Koch 224.
— saxatilis Koch 227.
•— sclerophylla Gaud. 236.
— spathulata Lang. 246, 247.
— Spitzelii Hoppe 224.
— stellata Jaccj. 227.
— stellata Koch 231.
------- p . hebecarpa DC. 232.
— stylaris Gay 244.
— Thomasii Koch 244.
— tomentosa Wahlb. 225.
— Traunsteineri Hoppe 229.
— — P■ hebecarpa Koch 230.
— umbellata Moench 120,11.
— yerna L. 246.
— — p ■ subrotunda 247.
— — y .  lanceolata 248.
— Wahlenbergi Haitm. 235.
— — «. homotricha Lindbl. 236. 
 p .  heterotricha Koch 236.
•— — y .  glabrata Koch 237.
— Zaklbruckneri Host. 221.



Erophila americana DC. 248.
— praeeox DC. 246.
— verna E. Meyer 24(5.
— vulgaris DC. 24(5.
Eruca Erueastrum Elora cl. W ett.

181,11.
— sativa Lam. 191,11.
Erucago aspera Hornem. 209,11.
•— glandulosa R5hl. 207,11.
•— runcinata Hornem. 207,11. 
Erueastrum Cheiranthus Lic. 170,11.
— incanum Koch 183,11.
— indorum Rchb. 181,11.
— obtusangulum Rchb. 179,11.
— Polliohii Seh. u. Sp. 181,11. 
Erysimum A lliaria L. 72,11.
— altissimum Lej. 84,11.
— angustifolium Ehrh. 113,11.
— arcuatum Opitz 81.
— austriacum Baumg. 109,11.
—. austriacum I)C. 111,11.
— Barbaraea L. 78.
.— campestre Scop. 109,11.
—- oaneseens R oth 100,11.
— earniolieum Dollin. 93,11.
— cheiranthoides L. 81,11. 93,11.
------- --- yulgare 83,11.
------- /3. dentatum  Koch 83,11.
—- Cheiranthus Pers. 105,11.
— — «. lanceolatum 106,11.
— — [i. alpinum 106,11.
— Cheiranthus Presl. 96,11.
— cheiriflorum W allr. 90,11.
— crepidifolium R. 96,11.
— ditfusum Ehrh. 100,11.
— durum Presl. 86,11.
.— Erueastrum  Scop. 181,11.
—■ helyeticum Gaud. 102,11.
— helyeticum DC. 107,11.
.— hieracifolium L., FI. suec. 87,11.

F lora  XV.

Erysimum hieracifolium. L. Herb.
96,11.

— hieracifolium J»eq. 90,11.
— lanceolatum Rchb. 90,11.
— lanceolatum R. Br. 105,11.
— longisiliquosum Rchb. 84,11. 

longisiliąuosum Schleich. 86,11.
— micranthum Buek 83,li.
— murale Desf. 105,11.
— ochroleucum DC. 108,11.
— odoratum Ehrh. 90,11. 93,H.
------- « . denticulatum Koch 93,11.
------- ,3. dentatum 93,11.

- odoratum R. Br. 93,11.
— odoratum Koch u. Ziz. 96,11.
■— officinale L. 53,11.
— orientale lt. Br. 109,11.
■— pallens Wallr. 96,11.
— pallens Koch 102,11.
— pannonicum Crantz 90,11.
— paryiflorum Pers. 81,11.
— perfoliatum Crantz 109,11.
— praecox Sm. 85.
— pumilum Gaud. 105,11.
— ramosissimmn Crantz 94,11.
— repandum L. 94,11. 

rhaeticum DC. 102,11.
------- «. dentatum 104,11.
------- ji. pallens 104,11.

strictum FI. d. Wett. 87,11. 
r— strictum DC. 90,11.
— strictum ,3. odoratum DC. 93,11. 
•— yirgatum Roth 84,11.
— yirgatum Schleich. 86,11.
— yirgatum DC. 87,11. 89,11.
— yirgatum juranum Gaud. 87,11. 
Euclidium syriacum R. Br. 41,11. 
Parsetia clipeata R. Br. 207.
— incana R. Br. 205.
Fosselina Jonthlaspi Ali. 213.
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Gorinkia campestris Presl. 111,11.
— orientalis Presl. 109,11. 
Guepinia nudicaulis Bast. 24,11. 
Hesperis Alliaria Lam. Wallr.

72.11.
— bituminosa Savi 48,11.
— inodora L. 45,11.
— laciniata Ali. 51,11.
— matronalis L. 45,11.
— runcinata W. K. 48,11.
— tristis L. 49,11.
— verna L. 90.
Hirschfeldia apressa Mncli. 183,11. 
Homungia petraea Rchb. 140,11- 
Hugueninia tanacetifolia Rehb.

76.11.
Hutehinsia alpina R. Br. 136,11. 
— brevicaulis Hoppe 138,11.

— corymbosa Gay 21.11.
— petraea R. Br. 177.
—- petraea R. Br. 140,11.
— rotundifolia R. Br. 20,11. 
Iberis amara Scop. 30,11.
— amara L. 33,11.
— — fi. rufłcaulis Koch 34,11.
— bicolor Rchb. 32,11.
— bobbardensis Jord. 30,11.
—  campestris Wallr. 125,11.
— cepeaefolia Wulf., DC. 22,11.
— divaricata Tausch 30,11.
— intermedia Guers. 30,11.
— nudicaulis L. 24,11.
— pinnata L. 35,11.
— rotundifolia L. 20,11.
— ruderalis Crantz 129,11.
— ruficaulis Lej. 34,11.
— saxatilis L. 26,11.
— umbellata L. 28,11.
Isatis campestris Stev. 152,11.
-  praeeox Kit. 152,11.

Isatis tinc to ria  L. 150,11.
--------tt. vulgaris Koch 152,11.
— —  fi. cam pestris Koch 152,11. 
—' — 7- praecox Koch 152,11. 
K ernera auriculata Rchb. 259.
— m yagroides Med. 257.
— saxatilis Rchb. 257.
K oniga m aritim a R. Br. 203. 
Laelia orientalis Desv. 210.11. 
Lepidium  alpinum  L. 136,11.
— anglicum Huds. 215,11.
— cam pestre R. Br. 125,11.
—  crassifolium W. K. 135,11.
— cristatum  Lap. 212,11.
—  didymum L. 215,11.
— D raba L. 120,11.
— gram inifolium L. 131,11.
— H alleri Crantz 136,11.
— Iberis Foli. 131,11.
— incisum R oth 132,11.
— latifolium L. 133,11.
— Linnaei Crantz 140,11.
— perfoliatum  L. 127,11.
— petraeum  Jacq. 177.
—  petraeum  L. 140,11.
— Polliehii Roth 132,11.
— procum bens L. 144,11.
— rotundifolium  Rchb. 20,11.
— ruderale L. 129,11.
— sativum L. 123,11.
--------fi. crispum Koch 124,11.
— — y . latifolium  Koch 124,11.
—  sativum  fi. crispum  L. 124,11.
—  sativum -latifolium  DC. 124,11.
— scapiferum  W allr. 24,11. 
L eptoearpaea Loeselii DC. 59,11. 
Lobularia m aritim a Desv. 203. 
Lunaria annua L. 211.
— biennis Moeneli 211.
— canescens W illd. 207.



Lunaria odorata Lam. 208.
— perennis Omel. 208.
— rediviva L. 208.
Maloolmia maritima R. Br. 52,11. 
Matthiola bicornis R. Br. 54.
— sinuata R. Br. 54.
— varia DC. 58.
Melanosinapis communis Sch., Sp.

167,11.
Moenchia campestris Roth 195.
— incana Roth 205.
Myagrum alpinum Lap. 259.
— auriculatum DC. 259.
— austriacum Jaoq. 62.
— Bauhini Gmel. 118,11.
— clavatum Lam. 207,11.
— Crantzii Vitm. 62.
— dentatum Willd. 118,11.
— erucaefolium Vill. 192,11.
— littorale Scop. 153,11. 217,11.
— paniculatum L. 156,11.
— perenne L. 194,11.
— perfoliatum L. 153,11.
— pinnatifidum Ehrh. 118,11.
— rostratum Scop. 41,11.
— rugosum Willd. 196,11.
— sativum L. 115,11.
— saxatile L. 257.
— taraxacifolium Lam. 210,11. 
Napus Agriasinapis Sperm. 173,11.
— Rapa Spenner 164,11. 
Nasturtium amphibium R. Br. 64.
------- «. riparium Tausch 65.
------- /?. aąuaticum Tausch 65.
— — y .  submersum Tausch 65.
------- var. indmsum DC. 64.
-------var. variifolium DC. 64.
------- var. auriculatum DC. 64.
— amphibiumindivisumSturm65.
— anceps Rchb. 67.

Nasturtium aąuaticum-variifolium 
DC. 65.

— Armoracia Pr. 262.
— armoracioides Tausch 67.
— astylon Rchb. 71.
— austriacum Crantz 62.
— austriac. silyestre Neilr. 68.
— barbaraeoides Tausch 67.
- bursa pastoris R oth 142,11.

— fontanum Aschers. 59.
— Halleri Andrz. 115.
— lippizense DC. 74.
— microphyllum Rchb. 60.
— microphyllum Rchb. 60.
— Morisoni Tausch. 71.
— oflicinale R. Br. 59.
--------var. longisiliąua Inn. 61.
— — var. brevisiliqua Inn. 61. 
 var. trifolium K itt. 61.
— palustre DC. 72.
— pyrenaicum L. 75.
— rivulare Rchb. 71.
— ruderale Scop. 129,11.
— siifolium Rchb. 61.
— silvestro R. Br. 69.
— terrestre Tausch. 68.
— terrestre  R. Br. 72.
— W ulfeanum Host. 74.
Neslea paniculata Desv. 156,11. 
Noccaea alpina Rchb. 136,11.
— brevicaulis Rchb. 138,11.
— procumbens Rchb. 144,11.
— rutunditolia Moench 20,11. 
Ornithorhynehium  syriacum ROhl.

41.11.
Peltaria  alliacea L. 214. 
Petrocallis pyrenaica R. Br. 216. 
Raphanis m agna Moench 262. 
R aphanistrum  arvense Wallr.

205.11.



Baphanistrum innocuum Med.
205.11.

— Lampsana Gaertn. 205,11. 
Raphanus cheiranthiflorus W.

170.11.
— Raphanistrum L. 205,11.
— — u . albus 206,11.
------- p . oehroleucus 206,11.
—■ — y .  sulphureus 206,11.
— sativus L. 202,11.
—■ — p . silyestris Koch 204,11.
— sativus-oleiferus 203,11.
•— satiyus Radiola 204,11.
— satiyus-niger 204,11.
Rapistrum diftusum Crantz. 194,11.
— glabrum llost. 197,11.
— hirsutum Host. 197,11
— paniculatum Gaertn. 156,11.
— perenne AU. 194,11. 205,11.

— rugosum Host. 196,11.
— scabrum Host. 197,11. 
Redschiedia bursa pastoris PI. d.

W ett. 142,11.
Rhamphospermum album Andrz.

176.11.
Rhizobotrya alpina Tausch. 260. 
Roripa amphibia Rchb. 64.
•— austriaca Rchb. 62.
— palustris Rchb. 72.

— pyrenaica Rchb. 75.
—• silvestris Rchb. 69.
Senebiera didyma Willd. 215,11.
— Coronopus Poir. 212,11.
— pinnatifida DO. 215,11.

Senkenbergia ruderalis FI. d. W ett.
129.11.

Sinapis alba L. 176,11.
— aryensis L. 173,11.
------ - u . glabra 175,11.
— — p. hispida 175,11.

Sinapis C heiranthus Koch 170,11.
— B ruca Rohl. 191,11.
— hispanica Lam. 179,11.
— incana L. 183,11.
— m aritim a AU. 56,11.
— nigra  L. 167,11.
— pyrenaica L. 58,11.
— recuryata  Ali. 170,11.
— tenuifolia It. Br. 184.
— T ournefortii AU. 170,11. 
Sisymbrium acutangulum  Gaud.

56,11.
— acutangulum  DC. 58,11.
— Alliaria Scop. 72,11.
— am phibium  L. 64.
— anceps W ahlb. 67.
— arenosum  L. 118. 75,11.
— austriaeum  Jacq. 56,11.
------ — p .  co n to rtu m  K och  57,11.
-------- y . acutangulum  Koch 58,11.
— breyicaule W ibel 189,11.
— bursifolium Vill. 79,11.
— Columnae L. 64,11.
— — p . hebecarpa Koch 65,11.
— compressum Moench 56,11.
— contortum  Willd. 57,11.
— dontatum  Ali. 79,11.
— E ckartsbergense Willd. 56,11.
— E rucastrum  Vill. 179,11.
— E rucastrum  Poll. 181,11.
— E rucastrum  Gouan 187,11.
— erysimifolium Pourr. 56,11.
— glabrum  Willd. 62,11.
— hirtum  Host. 181,11.
— hybridum  Thuill. 72.

Irio L. 62,11.
— lippizense Wulf. 74.
— Loeselii L. 59,11.
— monense Gmel. 170,11.
— m ultisiliquosum L. 56,11.



Sisymbrium murale Ł. 187,11.
— N asturtium  L. 59. 

obtusangulum Schleich. 179,11.
— obtusangulum Roth 181,11.
—• officinale Seop>. 53,11.

- palustre Leycg. 72.
— pannonicum JaS ł^  66,11.

— pinnatifidum DC. 79,11.
— pumilum Lam. 189,11.
—- pyrenaicum Vill. 58,11.
—■ pyrenaicum R. Br 75.
— silyestre L. 69.
—• Sinapeos ltetz. 66,11:
— sinapistrum Crantz 66,11.
-  Sophia L. 68,11.

— strictissimum L. 70,11.
-  supinum L. 80,11.

— tanaoetifolium L. 76,11.
— - taraxacifolium DC. 57,11.
— tenuitblium W illd. 184,11.

—■ Thalianum Gaud. 74,11.
------- /?. hispida W ahlb. 75,11.
-— Tilleri Bellard. 56,11.
— yimineum L. 189.11.
— yulgare Pers. 69. 
Stenophragma Thalianum Cel.

74.11.
Subularia alpina W illd. 112.
■— aąuatica  L. 217,11.
Syrenia angustifolia Itchb. 113,11.
— cuspidata Itchb. 114,11.
— E hrharti Andrz. 113,11. 
Teesdalea Iberis L. 24,11.
— nudicaulis R. Br. 24,11.
— petraea Itchb. 177. 140,11. 
Thlaspi alliaceum L. 6,11.
— alpestre Gmel. 9,11.
— alpestre L. 10,11.
— — f i . calaminare Lej. et Court.

12.11.

Thlaspi alpinum Jacq. 18,11.
— alpinum Schleich. 18,11.
— aryense L. 3,11.
— bursa pastoris L. 142,11.
— caerulescens Presl. 10,11.
— campestre L. 125,11.
— cepeaefolium Koch 22,11.
-  montanum Scop. 13,11.

— montanum L. 15,11.
— montanum (3. praecox DC. 13,11.
— montanum y .  DC. 18,11.
— peregrinum Scop. 148,11.

— perfoliatum L. 8,11.
— praecox Wulf. 13,11.
— procumbens Wallr. 144,11.
— rotundifolium Gaud. 20,II-
-------  p. corymbosum Koch 21,11.
—- ruderale Ali. 129,11.
— saxatile L. 148,11.
— silyium Gaud. 18,11.
— tenuifolium Lam. 129,11. 
Turrita major Wallr. 121.
Turritis alpestris Schleich. 107.
— alpina L. 107.
— Brassica Leers. 90.
— ciliata Schleich. 107. 

ciliata Wahlb. 107.
— glabra L. 88.

— hirsuta L. 104.
— hirsuta y .  minor Vill. 108.
— humilis Schleich. 108.
—- Loesolii lt. Br. 59,11.
— minor Schleich. 108.
— nemorensis Wolf. 100.
— ochroleuca Lam. 121.
— patula Ehrli. 97.
— paucillora Presl., Grimm. 90.
— purpurea Lam. 96. 

ltajis Presl. 104.
— Rayi Yill. 109.



T urritis rupestris Hoppe 107.
•— sag itta ta  Bertol. 102.
— verna Lam. 93.
V elarum  officinale Rchb. 53,11. 
Y esicaria sin.uata Poir. 175.

V esicaria u tricu la ta  Lam. 173. 
Y ogelia paniculata Hornem.

156,11.
— sag itta ta  Med. 156,11.
Zizia pyrenaica Iloth 216.



KOHLEB/S

Medizinal- Pflanzen
in

naturgetreuen Abbildungen und kurz erklarendem M e .
ATLAS

zur P h arm aco p o ea  g e rm an ica , a u s tr ia c a , b e lg ica , d an ica , h e lve tica , 
h u n g a ric a , ro s s ic a , su e c ic a , B ritish  p h a rm a co p o e ia , N ed erlan d sch e  
A potheek , zum  C odex m ed icam en ta riu s , sowie zur P h a rm ac o p o e ia  of 

th e  U n ited  S ta te s  o f A m erica.
Y ollstihulig  in zwoi A b th e ilu n g en :

I. l>ie offizinellen Pflanzen.
II. Die sonst im (iehraucli befindliclien Arzneigetvilcli.se.

I. Die offizinellen Pflanzen
in  ca. 40 L i e f e r u n g e n  a 4 T a f e l n  m i t  T e x t  a 1 M a r k  

von G .  P a b n t
unter Mitwirkung von I)r . F r i t z  E l s n e r ,

A p o tliek o r  iu  S c h o n e fe ld  - L e ip z ig .

Die Veranlassung zu dieser Publikation ist der seit Jahren 
fortgesetzt m ir kundgegebene W unsch naoh einem guteil lllld 
billigen Atlas dei* den Medizinalzwecken dienenden Pflanzeu 
in naturgetreu anscliaulichein Biltle.

Ich beginne die Losung dieser schwierigen Aufgabe, indem 
ich ais e r s t e  A b t l i e i l u n g  die Offizinellen Pflanzen gemiiss 
der Pliarmacopoea gerniailica ed. II. zu einem Preise und in 
einer A usstattung bringe, wie Aehnliches bis dato nocli Niemand 
geboten hat.

Es gescbieht dies im Hinblick auf den wirklich (lringen(len 
Bedarf und in der festen Ueberzeugung der allgemeinen An- 
erkennuilg sowie der U nterstiitzung dieses Unternelimens durch 
Subscription nach Em pfang der ersten Lieferung sicher sein zu 
konnen.

Das W erk erscheint, wie sich dem augenscheinlicli seiner 
Aufgąbe gewachsenen Zeichner die Originale in natura bieten 
und triig t jede Tafel und dazu gehoriges T extb latt un ten  rechts 
die gleicbe interim istische Nummer (Erscheinungziffern), welche 
nach Vollstiindigwerden die Hand des Besitzers dom m it der 
Schlusslieferung folgenden systematisch geordneten Itegister ent- 
sprechend dann o b e n  neu zu paginiren hat.

G e r a - U n t  e r m h a u s .  Fr. Eugen Kohler.



Einige Urtheile Iiber Kohlers Medizinalpflanzen im Auszuge:
Ich  kann Zeichnung uncl Colorit nur ais ganz vorziiglieh be- 

zeichnen u. s. w.
B u n z l a u ,  den 25. Mai 1883.

D r. B o ttg e r , R edacteur der Ph. Ztg. in  Bunzlau.
Die ubersandten A bbildungen legte ich heute den hiesigen Col- 

legen in unserer Conferenz vor. W ir sind der M einung, dass so 
natu rgetreue  und illu strirte  A bbildungen fur so billigen Preis b isher 
noch nie geliefert sind.

P o t s d a m ,  26. Mai 1883. E. B enso l, Hofapoth. „Zum BaerA
Die Ausfuhrung is t eine ganz vorzugliche. Durch eine solche 

k lare  und eingehende D arstellung auch der innern Pflanzentheile w ird 
das Studium  der pharm aceutischen B otanik ausserordentlicli gefordert 
und der beispiellos billige Preis des ausgezeichneten W erkes erleichtert 
das Anschaften u. s. w.

A n n  a b  e r g ,  28. Mai 1883. Prof. l)r. A. Bu (los, Geh. Reg.-Rath.
Ich gestehe gern, dass die Tafeln einen gilnstigen Eindruck machen.

S t r a s s b u r g  i. Els., 25. Mai 1883.
Prof. Br. F. A. Fliicltiger, Dir. d. pharm . Inst.

Die 4 m ir gesandten Tafeln sind vortrefflich ausgefuhrt u. s. w.
J e n a ,  den 23. Mai 1883. Prof. Br. Hallier.
Die H erausgabe der Medizinal-Pflanzen in  Bild und W ort is t ge- 

kennzeichnet durch vortreffliche Abbildungen, die an D eutlichkeit der 
Form entreue ais yollkommen correct bezeichnet weiden durfen.

S a n s s o u c i ,  im Mai 1883.
.Hililke, Hofgarten-Director Sr. Maj. d. Kaisers u, Konigs.

Die Bilder sind sauber und natu rgetreu  und diirften zweifellos 
fur den U nterricht b rauchbar und von Nutzen sein u. s. w.

H a l l e  a. S., 3. Juni 1883. Prof. Dr. Kraus.
Ich muss dem Y erleger sowohl wie dem K iinstler und den Ver- 

fassern mein Complim ent aussprechen iiber die vorziigliche Leistung. 
Der Preis is t auch ein so n iedriger, dass die Ansehaffung sogar fur 
m inder B em ittelte ohne Schw ierigkeit sein w ird; und hierin  zeichnet 
sich das W erk m it Y ortheil vor Bentley & Trimens “M edicinal P lan ts” 
a u s , abgesehen davon , dass das letztere m einer A nsicht nach sogar 
auch  in kiinstler. Ilinsich t die m ir vorliegenden P roben n ich t erreicht.

N e w - Y o r k ,  27. A ugust 1883.
Br. Charles Biee, Chairm an of the Commitee of Revision 

and Publication  of the U. S. of America.
Ich halte  die Tafeln fur yorziiglich und das Unteiuiehmen fur ein 

hochverdienstliches, die tha tk raftig ste  U nterstutzung aller wissenschaft- 
lichen A potheker in hohem Grade verdienend.

M u n s t e r  i. W ., 1. Juni 1883.
Br. W. Eenz, Corps-Stabsapotheker.

Man _ sieht den Tafeln an, dass der Zeichner und L ithograph die 
A rbeit m it Liebe ausgefuhrt h a t und bei w eiterer Ilingebung Tiicbtiges 
leisten wird. — L e i p z i g ,  23. Mai 1883.

Luersseu, D ocent der B otanik an der Univ. Leipzig.
Ganz vorziiglieh! u. s. w.
W e i m a r ,  den 22. Mai 1883.

Br. Gerhard Rohlfs, K. Preuss. H ofrath.
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