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Fam. 52. Polygaleae.

Jahrige ’) oder mehrjahrige Pflanzen mit kurzem Rhizom, 
bisweilen Holzpflanzen, mit meist wendelstiindigen, stiellosen, 
einfachen, ungetlieilten, ganzrandigen, nebenblattlosen Blattern. 
Bluthen hypogynisch, mit Kelch und Krone versehen, gynan- 
drisch, yerwickelt symmetrisch.1 2)

Typus: 4, 4, 2 x 4 , 2.
Kelch und Krone sind zusammen 8 blatterig und ent- 

stehen aus zwei viergliedrigen Wirteln, aber durcli Yer- 
schiebung erscheint der Kelch oft 5- oder 3blatterig; die 
drei ausseren Bliitter sind einander gleich, kleiner ais die 
folgenden, und treten zu einem dreiziihligen Wirtel zusammen; 
die beiden folgenden, welclie rechts und łinks in der Blutlie 
stehen, sind grosser, meist farbig, oft kronenartig; man nennt 
sie die Pltigel; darauf folgen drei zarte Kronbliitter, von 
den en das unterste kahnformig gestaltet ist und das Schift- 
chen genannt wird; die Staubblatter bilden zwei flachę 
Btindel, welehe unten zu einer Halbróhre vereinigt sind, ihre 
Antheren sind meist einkammerig und springen am oberen

1) Die heimisehen sind mit Ausnahme der einen kleinen Strauch 
bildenden P. O h a m a e b u x u s  L. stets dauernde krautige Pflanzen.

2) So bei den hoimischen, iiberhaupt bei den Kupolygaleen. Die 
exotiscben Krameriaoeen haben einfaeli symmetrisohe DUitlien mit 
reien Filamenten und einfilcherigem, zweiknospigem Carpell.



Ende mit einem Loch auł'; Carpell aus zwei oben und unten 
in der Bliithe inserirten Carpellbliittern besteliend, zwei- 
lacherig, in jedem Facb meist eine vom Fachwinkel herab- 
hangende Samenknospe tragend; Samenknospen anatrop, mit 
zwei Integumenten versehen; Staubiveg einfach, verwickelt 
symmetrisch; Frucht eine flachę fachspaltige, zweifacherige, 
zweisamige Kapsel;1) Same mit gradem, axileni Keim.

Die aus einigen Gattungen bestehende Familie ist iiber 
die ganze Erde zerstreut, auf der siidlichen Erdhiiffle (Cap- 
land, Siidamerika) noch haufiger ais auf der nordlichen.

Gattung:
Poły gala L.

Das Schiffchen (carina) der Blume ain Ende fein zer- 
schlitzt; von den Staubblattern niu’ die Antheren frei; Samen 
ani Grund von einem vierzahnigen Samenmantel (arillus) 
umfasst; Bliithenstielchen von einem grosseren und zwei 
kleineren seitlichen Deckblattchen gestiitzt, welche wahrend 
des Autbluliens alifallen.

ARTEN:

Kronen des Schiffchens vielspaltig; Blutlien in end- 
sfciindigen, vielbluthigen Trauben; Stengel krautig: 
S ta m m  1. Poły galon DC......................................... 1.

Kamm des Schiffchens dlappig; Bluthenstiele meist 
2bluthig, achselstiindig und endstandig; Stengel 
liolzig: S ta m m  2. Chamaebuxus DC...................12.

1) Bei Ausliindischen bisweilen eine Steinfruolit oder Sehliess- 
frucht.



1. Blatter am Gruncie des Stengels keineRosette bildend;
die drei Nerven der Fliigel am Ende zusammen-
fliessend . .....................................................................2.

Blatter am Grunde des Stengels eine deutliche Iiosette 
bildend; die drei Ner ren der Pliigel nicłit zu- 
sam m enfliessend.........................................................IB

2. Frucht im Kelch langgestielt; Staubweg 2 — 3 Mai
so lang wie der F ru ch tk n o ten ....................................3.

Frucht im Kelch sitzend oder kurzgestielt; Staubweg 
nicht viel langer ais der Fruchtknoten . . . .  4.

3. Stiel des Fruehtknotens wiihrend des Aufbliihens
3 —4 Mai so lang wie der Fruchtknoten; Blatter 
lanzettlich; Krone lioch iiber die Pliigel hinaus- 
r a g e n d ...............................1517. P. maior Jaccj.

4. Stammchen1) kurz; Blatter lanzettlieh, die unteren
langlich, k t t r z e r ...........................................................5.

Stammchen sehr verlangert; Blatter derselben ver- 
kehrt eirund, stumpf, die oberen Stengelblatter 
l a n z e t t l ic h .................................................................10.

5. Seitliche Deckblatter ungefahr so lang wie das
B lu thenstie lchen .......................................................6.

Seitliche Deckblatter halli so lang wie das Bliithen- 
stie lchen ...........................................................................9.

6. Oberste Deckblatter die lockere Traube nicht schopfig
iib e rrag en d ......................................................................7.

Oberste Deckblatter die gedrungeue Traube schopfig 
iibe rragend ......................................................................8.

1) d. h. die Hauptiiste iiber der Wurzel, in welche das lihizoiu 
aiich theilt.



7. Fliigel rundlich-eiformig; Blatter lanzettlich, die
untersten langlich, kiirzer:

1518. P . nicaeensis') Risso.
8. Fliigel liinglicli; Stiel des Fruchtknotens wahrend des

Aufbliihens so lang wie der Fruchtknoten; Blatter 
lineal-lanzettlich, die nnteren kiirzer, langlich- 
lanzettlich.....................1519. P. comosa-) Schk.

9. Blatter lanzettlich, die untersten langlich, kiirzer,
alle deutlich wendelstandig: 1520. P . vulgaris L. 

Blatter lanzettlich, die unteren fast eirund, die mittlen 
langlich mul fast gegenstiindig:

1521. P. depressa3) Wenderoth.
10. Stengel selir locker veriistelt, aufsteigend:

1522. P. calcarea F. W. Schultz.
11. Obere Stengelblatter langlich-lanzettlich, stumpf; die

seitlichen Fliigelnerven nach aussen aderig, die 
Adern sparlich astig, nicht netzig verbunden:

1523. P . amara L.
12. Blatter dauernd, langlich-breitlanzettlich, mit kleinem

aufgesetztem Stachelspitzchen, iibrigens stumpf, 
lederig, die untersten kleiner, verkehrt-eiformig;
Blumen gelb, selten purpurroth:

1524. P . Chamaebuxus4) L.

1) Sie wiichst bei Nicaea.
2) Wegen des Sehopfs der Deekhliitter von coma, das Haar.
3) Sie ist gewohnlicli am lioden ausgebreitet.
4) Zwergbuxbaiun, weil der kleine Strauch durch Form rmd Be- 

scbatfenheit der Bliitter etwas an den Buxbamn erinnert.



1517. Polygala maior Jacąuin.

Grosse Kreuzblume. Ungarische Kreuzblume.

Die iiber federkieldicke Pfahlwurzel endet nach oben in 
ein sehr kurzes, kopfiges Rhizom, welches einige astlose, bis 
Va Meter liohe, steife, aufrechte oder sanft gebogene, ziemlich 
locker bebliitterte, unten, wie der Kopf, etwas holzige Stengel 
treibt. Ganze Pflanze sehr kurz-flaumig. Die untersten 
Stengelbłiitter, welche zur Bliithezeit haufig schon abge- 
storben und abgefallen sind, sind sehr kleili, ruiidlich-eifórmig, 
schuppig; darauf folgen einige etwas grossere, spatelformige; 
die inittlen und oberen Stengelblatter sind schmal lanzettlich, 
spitz, vom kraftigen Mittelnerven durchzogen; der oberste 
Theil des Stengels unter der Bliithentraube ist meist blatfclos; 
Trauben einzeln, endstandig, fingerlang, etwas einseitswendig, 
gedrungen, ohne schopfige Deckblatter ’); Deckblatter meist 
klein; Bliithen ziemlich lang gestielt; Pliigel liinglich, stumpf, 
mit sehr kurzem, aufgesetztem Spitzchen, dreinervig, die 
Nerven am Ende mit einer schiefen Ader ineinanderlliessend, 
die beiden Seitennerven auswarts aderig, mit iistigen, netzig 
yerbundenen Adern; Krone langrolirig, das Scliiflchen mit 
vielspaltigem Anhangsel; Carpelltrager1 2) wahrend des Auf- 
bliihens drei bis vier Mai so lang wie der Fruchtknoten.

1) Schon dadurcli unterscheidet sie sieli von der etwas iihnlichen 
aber in allen Theilen kleineren P. co m o sa  Schkuhr.

2) d. h. der innerhalb der Krone den Fruchtknoten tragende Stiel, 
auch Fruchtknotentragern oder Stempeltriiger genannt.



B e sc h re ib u n g : Sie ist vom Wuchse der P o ly g a la  
com osa, doch grosser. Der Stengel ist unten holzig, kommt 
ans einer starken Wurzel, steht aufreeht oder ist aufsteigend, 
wird 30 — 50 Cm. hoch, liat eine flaumige Behaarung und 
tragt unten kleine, fast spatelformige Bliitter, die nach oben 
hin immer grosser, zuletzt fast 3 Cm. lang werden und lanzett- 
formig oder schmal-lanzettformig, aber, ebenso wie der Stengel, 
flaumhaarig sind. Sie stehen zerstreut, sind bald stumpf, 
bald spitz und massig. Die Bliithenahre ist 8—9 Cm. lang 
und liinger, die Bltithen messen 2 Cm., sind, gleich ihren 
8—10 Mm. langen Stielen, pfirsichbltithroth, selten azurblau 
und ihre zu dreien stehenden, 5 Mm. langen Deckbliittchen 
sind rothlich, am Riicken griin. Die liinglich-lanzettlichon 
Fliigel haben 2 verastelte Seitennerven und einen an der 
Spitze grtinen Mittelnerven; sie sind kiirzer ais das Schiffchen, 
alier fast doppelt so lang ais die fast kreisformige, verkehrt- 
herzformige Kapsel. Die Staubgefasse sind je 4 bis an die 
Spitze in 2 Biindel verwachsen.

Y orkom m en: Auf troclmen Wiesen und rasigen Ab- 
hangen, besonders auf Kalkboden. Im sudostlichen Theil 
des Gebiets in Mahren, Nieder-Oesterreieh1J, Steiermark.

ł-
Ausserdem in Ungarn, Gałizien, Siebenbtirgen, Dalmatien, 
Grieohenland, Stidrussland, Italien.

B ltith e z e it:  Mai, Juni.

1) Yon (i. J u r a t z k a  gesammelte Exemplare meines Herbariums, 
clio ich der Gute des Herm A. G e lieeb  verdanlce, stammen von Kalk- 
hiigeln bei Petersdorf nachst Wien. H.

Nach Pr. J. W eiss (Caymen) kommt sie bei St. Polten in Nieder- 
osterreich vor.



A nw endung : Die Wurzel war frfiher officinell ais: 
ra d ix  P o ly g a la e  h u n g aricae  s. m aioris. Die Pflanze 
besitzt iihnliclie Eigenschaften wie P o ly g a la  am ara L. 
Sie ware fur den Garten ais Zierpflanze zu empfehlen.

Form  en: a. vulgaris Koch: Deckblatter ktirzer ais die 
nicht geoffnete Bliithe.

[i. comosa Koch: Deckblatter langer ais die nicht ge- 
bffnete Bltithe, daher am Ende der Traube schopfig hervor- 
tretend.

A b b ilc lu n g en . T a fe l 1517.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, wenig yergroasert.

iFtora XVI.



1518. Polygala nicaeensis Risso. 

Nicaeische Kreuzblume.

Der vorigen iihnlich, aber in allen Theilen etwas kleiner. 
Blatter lanzettlich, die untersten kiirzer, liinglich; Trauben 
endstandig, vielbluthig; Fliigel rundlich-eiformig, dreinervig, 
die Nerven am Ende mit einer schiefen Ader in einander 
fliessend, die beiden Seitennerven nach aussen aderig, mit 
iistigen, netzig verbundenen Adern; Schiffchen mit viel- 
spaltigem Anhangsel; Carpelltrager wahrend des Aufbliiliens 
so lang wie der Fruchtknoten; Deckbliitter so lang wie das 
Bliithenstielchen. Blume violettroth oder violett. Bliithen- 
stielchen anfangs abstehend, zuletzt um den Stengel zuriick- 
gebogen. Stengel aufsteigend, weniger steif ais bei der 
vorigen. Iteichenbach hiilt diese Art ftir eine Varietat von 
P. rosea Desfontaines, was aber bei dem verschiedenen 
Habitus l^eider Arten kaum glaublicli erscheint. Er unter- 
scheidet sie von jener durch die deutlichere weiche Beliaarnng, 
deutlichere und dauerndere Bewimperung des Blattrandes, 
lockerer gestellte Bltithen. E r citirt ais Synonym P. am- 
blyptera (i. pubescens Rchb. Nacli Visiani soli sie eine 
Form von P. v u lg a r is  L. sein, der sie jedenfalls naher 
stehen diirfte ais der P. ro sea  Desf., weiche bei Genua 
wild vorkommt. Diese stelit der P. m a io r  Jacąuin offen- 
bar selir nahe.



Y orkom m en: An rasigen Abhangen im osterreichisclien 
Kiistengebiet.1) Tommasini und Sendtner sammelten die 
Form mit violetten Blumen tuid weicher Behaarung auf der 
Insel Veglia.

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

1) C. I*1. N yrnan  (Sylloge Florae Europaeae), S. 210, fiilirt aucli 
Krain, Tirol, Dalmatien und Norditalien an, doch trennt er sie nicht 
von P. r o s e a  Desf. Im Text zu Reichenbachs Icones flndet sieli liier 
ein Fehler in der Bezifferung der Tafeln. Es muss heissen: Tafel 1349, 
No. 148, nicht: Tafel 1350, No. 150.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1518.
AB Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Stempel, 

desgl.



1519. Polygala comosa Schkuhr.

Schopfige Kreuzblume.

Die Pflanze ist gewissermassen ein Miniaturbild der 
P. m aio r Jacąuin. Die dauernde, schrag im Boden liegende, 
hin und her gewundene Wurzel treibt bei jungen Pflanzen 
einen oder einige, bei kraftigen Pflanzen zahlreiche, fusshohe, 
bogig aufsteigende oder aufrechte, ziemlich diclit beblatterte 
Stengel. Bliitter lanzettlicli, die untersten eifórmig-langlich, 
kiirzer, alle, wie der Stengel, sehr kurz flaumhaarig; Traube 
einfaeh, endstandig, auf dem nackten Ende des Stengels tiber 
den beblatterten Theil desselben heryortretend, allseitswendig, 
vielbluthig und gedrungen; beim Anfbliihen einen Schopf 
der Deckblatter tragend, welche die Liinge des Bllithenstiels 
erreiehen; Plligel langlich, dreinervig, die Nerven ani Ende 
durch eine schiefe Ader in einander fliessend, die beiden 
Seitennerven nach aussen aderig, mit astigen, netzig verbun- 
denenAdern; Scbiffchen mit vielspaltigem Anhangsel; Carpell- 
triiger wahrend des Aufbliiłiens so lang wie der Fruchtknoten. 
Blumen meist rosenroth, bisweilen blau, blassblau, blassroth 
oder weiss.

B esc lire ibung : Die weissgelbliche Wurzel dringt ais 
Pfahlwurzel senkrecht melire Centimeter in den Boden liinein, 
hiilt nur 3 Mm. im Durchmesser und treibt an der Spitze 
viele aufrecht stehende und einen liasenbiisoliel formende,



handhohe bis 45 Cm. hoch werdende einfaclie Stengel. Siimmt- 
liche Stengel sind haarlos, von nnten bis oben hiuauf be- 
bliittert, haben am unteren Ende kleinere, spatelfbrmige, in 
der Mitte nnd oben 20 — 25 Mm. lange, nnr 2 Mm. breite, 
an beiden Enden spitz zulaufende, haarlose, auf beiden Flachen 
sattgriine, wecliselsweise sitsende Blatter, die im Aussehen 
und Anzahl an kraftigen Exemplaren der Ł ina ria  v u lg aris  
nicht unahnlich sind. Jedes Bliimchen der anfangs sehr 
dichten Tranbe hat linienformige, anfangs griine, dann weiss- 
liche, zuletzt abfallende Deckblattchen. Die beiden grossen 
liugelartigen Kelchblatter sind 3nervig; die beiden seitlichen 
Nerven sind besonders nach dem Rande zu astelig aderig. 
Anfangs stehen die Blumen anfrecht, dann stehen sie ab, 
zuletzt neigen sie sich herab. Wahrend der Bliithe ver- 
langert sich die Spindel, so dass die Blumen an der unteren 
Tranbe locker, an der oberen sehr dicht stehen. Die ganze 
Tranbe wird bei kraftigen Exemplaren 3—7 Cm. lang; immer 
ist diese Art in allen Theilen robuster und grosser ais 
E. v u lg a r is  und am ara. Die beiden grossen Kelchblatter 
umgeben die Blume, haben einen griinen Mittelnerv, sind 
anfangs nicht ganz so gross ais die Krone, wachsen aber 
spater, werden langer ais die Krone, bleiben stehen und um- 
geben das doppelt kleinere, aber gleichbreite Kapselchen.

Y orkom m en: Auf trockenen Stellen, besonders in der 
Kalk- und Thonmergel-Formation haufig zu finden, wo sie 
die grasigen Bergfiisse, die Klee-, Esparsett- und Luzernen- 
lelder und trockenen Bergwiesen besetzt. Ziemlich durch 
das ganze Gebiet zerstreut, aber im nordwestlichen Theil 
selten. Bei Hannover kommt sie auf sehr kalkarmem Boden



mit dunkelblauen Bluthen vor, wahrend sie auf Kalkboden, 
so namentlich in Thilringen, meist rosenroth bliiht.1)

B lilth e z e it:  Mai bis Juli.
A nw endung : Wie bei P. v u lg a r is  L.
P orm en : Sie andert 1) hinsiclitlich der Farbę der 

Blumenblatter. Am haufigsten ist das sogenannte Pfirsich- 
bllithroth, seltener erscheint lilia und violett, noch seltener 
weiss; 2) sind die zwei grossen Kelchblatter in ihrer Breite 
nieht unveranderlicb; 8) stelit der Stengel z war in der Regel 
aufreclit, kommt aber auch aufsteigend vor.

1) Vgl. Botaniscke Zeitung 1865, S. 294. Im Alpengebiet ist sie 
meist seltner ais P. v u lg a r i s  L. Vgl. A. Sauter, Flora von Salzburg, 
S. 129. Zerstreut in Preussen (Fr. J. Weiss).

A b b ild u n g e n . T a fe l  1519.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 ICelohblatt, 

desgl.; 3 Krone, desgl.; 4 Stempel, desgl.; 5 Frucht, desgl.



1520. Polygala vulgaris L.

Gemeine Kreuzblume.

Der vorigen sehr iihnlicli, aber zarter, weniger stengel- 
reich; Bliithentraube lockerer mid armblattriger, ohne iiber- 
ragenden Schopf der Deckbliitter, meist dunkelblau. Bliitter 
lanzettlich, die untersten spatelig-langlieh, ktirzer; Fliigel 
eirund-langlich, dreinervig, Nerven am Ende durch eine 
schiefe Ader zusammenfliessend, die beiden Seitennerven nach 
aussen aderig mit astigen, netzig verbundenen Adern; Carpell- 
trager wiihrend des Aufbluhens so lang wie der Frucht- 
knoten; aussere Kelcbblatter halb so lang wie das Bliitben- 
stielchen.

B esc h re ib n n g : Die Wurzel braunlicb, holzig, ver- 
schiedenartig gebogen, diinnspindelig, etwas astig, zaserig; 
aus ihr erheben sieli eine Menge Stengel, indem sie aus 
altern stehen gebliebenen Stengelbasen oder aus einer Art 
von knorrigem der Erde angedriicktem Wurzelstock ent- 
springen, sieli anfangs niederlegen, dann aber grosstentheils 
oder mit dem obem bluhenden Theil erheben, bald ganz 
einfach sind, bald von imten einen oder den andern Ast ent- 
wickeln, bald aber mehre langere Seitenaste aussenden; sie 
sind schwach eckig und gewohnlicli mit einem kurzeń krausen 
Flaum dttnn iiberdeckt; ihre Liinge betriigt meist nur einige 
Cm., erhebt sieli aber auch bis tiber '/3 Meter. Die Bliitter 
sind schon griin and fast kahl, von verschiedener Gestalt,



die untern namlicli sind spatelformig oder breit-lanzettlich, 
spitz, mich nnten starlc zusammengezogen, aber eigentlich 
nicht gestielt; die obern sind langlich-lanzettlich, sitzend, 
die Behaarung zeigt sich meist nur an den untern Blattern 
und vorzugsweise ani Rande. Jeder Stengel endet mit einer 
bald wenig-, bald vielbłuthigen Traube, welche bis iiber 
4 Cm. lang werden kann und dereń Blumen, wemgstens 
nach dem Blułien, einseitswendig herabhangen, anfangs aber 
ais Knospen, gedriingt, aufreclit zusammenliegen, dann aber 
von einander tretend, sich mehr wagerecht stellen. Jeder 
kurze Blumenstiel wird von 3 Deckblattchen unterstutzt, 
von denen das mittle am grossten ist, aber nicht iiber die 
Knospe vorragt, spater nur so lang ais der Stiel ist und 
schnell abfallt; es ist eiformig zugespitzt, in der Mitte griln, 
an den Randem weisshautig; die beiden seitlichen Deck- 
blattchen sind nur halb so lang, ganz weisshautig und fallen 
etwas spater ab. Yon den 5 Kelchblattern sind 3 lanzett- 
lich, spitzlich, in der Mitte grttn, am Rande heller, etwa 
2 Mm. lang, die beiden innern grosser, bis 6 Mm. lang, 
elliptisch, nach unten Yerschmalert, 3nervig, der Mittelnerv 
starker, nach oben sich verbreiternd in eine kleine Stacliel- 
spitze ausgehend und die seitlichen mit mehren Seiteniisten 
versehenen in sich aufnehmend, wahrend des Bliiliens wie 
die Krone gefarbt, spater ausbleichend, griinlich werdend. 
I)ie Krone kaum liinger ais der Kelch, unten rohrig und der 
Lange nach gespalten, nach oben in 2 Lippen getheilt, von 
denen die obere aus einer bauchigen Erweiterung besteht, 
die mit einer Menge linealischer stumpfer Zipfel endet. Zwei 
unten breitere, etwas concave, schwach gebogene Staubfaden-



biindel, die oben 4 einfachrige gelbe Beutel tragen, liegen 
eiaander gegeniiber und schliessen den łanglich-ełliptischen 
Fruchtknoten mit der nacli oben erweiterten schief trichter- 
formigen und mit einem Anhangsel versehenen Narbe ein.

Y orkom m en: Auf trockenen Wiesen, grasigen Ab- 
hangen, an rasigen Orten der Ebenen und der Thaler, auf 
Ebenen, Bergen und Yoralpen. Ziemlich durch das ganze 
Gebiet zerstreut aber seltener auf Kalkboden. In den Alpen 
bis 1600 Mtr.

B liitb ez e it: Mai bis Juli.
A nw endung : Sie war friiher officinell ais herb a Poly- 

g a la e  v u lg ar i s cum rad ice , wurde auch haufig statt der 
wirksamerern P. am ara  L. angewendet. Wie alle Arten der 
Gattung, so ist aucli diese ais niedliche Zierpflanze fur den 
Garten zu empfehlen.

F o r men: fJ. oxyptera Keichenbach (ais Art): die Fliigel 
schmiiler ais die Kapsel. Syn. P. multicaulis Tausch. Ab- 
bildung s. Reichenbach Icones, Tafel 1344, No. 145 II.

y. alpestris Koch: niedriger und mit kurzeń, dichten 
Trauben. So auf den Salzburger Alpen, auf rasigem steinigem 
Boden, yorzflglich aufKalk, vom Fuss der Alpen bis 1600 Mtr. 
Meereshohe. Syn P. mdgaris densifiora Tausch.

P. alpestris Reichenbach (Icones, Tafel 1347, No. 146 III) 
gehort nirht hierher. Dagegen zieht Reichenbach die P.parui- 
flora Coss. wolil mit Recht zu unserer Art. Sie findet sieh 
in Frankreich im Dep. Seine et Oise.1)

l j  Ausserdem variirt sie seln in der Breite der Fliigel, in der 
i  arbę der Blumen. welche meist blau, bisweilen rosenroth, weias oder 
gestreift sind.

f lo ra  XVI.



A ninerkung: Bei der obigen Angabe der Formen dieser 
nnd der vorigen Art ist zu beachten, dass sich in der Be- 
zifferung der Tafeln von Reichenbachs Icones oin Druck- 
fehler eingeschlicben hat. Die Tafel, welche P o ly g a la  
y u lg a r is  L., P. com osa Schkulir und ihre Formen abbildefc, 
ist die 1346 ste, ist aber mit der Ziffer 1344 nummerirt.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1520.
AB Pflanze in nat. Grosse; 1 u. 2 Bliitbe von rerschiedenen Seiten, 

vergr8ssert; 3 dieselbe ohne KelchblUtter, desgl.; 4 Kelchblatt, desgl.; 
5 Bliitbe auseinandergelegt, desgl.; 6 Stempel, desgl.; 7 oberer Theil 
der Krone, desgl.



1521. Polygala depressa Wenderoth. 

Moor-Kreuzblume.

Syn. P. serpyllacea Weibe. P. vulgaris depressa Fries.

Diese Art unterscheidet sich von den vorliergehenden 
sehon leicht durch den niederliegenden, flatterigen Wuchs, 
die breiteren Blatter, die armblfithige Traube. Pflanze kanni 
handhoch. Stengel aus diinner Wurzel entspringend, fiber 
dem Boden wiederholt verastelt, die Aeste ausgebreitet und 
am Ende eine meist nur 5 bliithige, lockere Traube tragend. 
Blatter etwas lederig, liinglicli oder breit lanzettlicb, stumpf, 
ohne aufgesetztes Spitzchen, kalii, wie aucli der Stengel, die 
mittlen fast gegenstandig; Trauben in Folgę des Durch- 
wachsens seitlicher Knospen zuletzt seitenstandig; Fltigel 
langlich, dreinervig, die Nerven am Ende durcli eine scliiefe 
Ader in einander fliessend, die beiden Seitennerven nacli 
aussen aderig, mit śistigen, netzig verbnndenen Adern; seit- 
liche Deckblatter halb so lang wie das Bliithenstielchen; 
Carpelltrager sehr kurz; Krone mit vielspaltigem Anhangsel, 
meist blau, seltner weiss.

B e sc h re ib u n g : Das ganze Pflanzcben ist nur finger- 
hoch, gleich unten an der Basis und auch holier hinauf selir 
veriistelt, bildet am Wnrzelstocke eine Rosette elliptiselier 
Blatter und nieht selten findet man diese dichtstelienden 
Blatter aucli hoher am Stengel, indem das Pflanzchen zwisclien 
dem Moose waclist und dadurcli zuweilen in der Entwickelung 
der Blatter an den tiefen Tlieilen des Stengels gehindert



wird. Eigenthumlich ist dieser Species, dass die Stengel- 
blatter fast gegenstiindig stehen. Die zarten Stengel sind 
wie die Blatter grasgrlin, haarlos und li ab en keinen bitteren 
Geschmack. Tief unten ani Stengel sind die Blatter sehr 
klein und dem Feldthymian ahnlich; mit der zmieli menden 
Holie des Stengels nimmt auch ihre Lange zu, aber niclit 
in demselben Yerhaltniss ihre Breite. Beide Blattflachen 
sind ziemlieh gleichfarbig und die zarten Stengel ziemlich 
fest, unten aber holzig. Am Gipfel der Stengel entwickeln 
sieli die kleinen himmelblauen, auch weissen oder tiefblauer 
gefiirbten Bllithen, welche durchschnittlich zu 5 stehen. Die 
untersten Bllithen bekommen aber bald einen langen Bliithen- 
stiel, welcher die doppelte Lange der weisshautigen Deck- 
blattchen liat und auf diese Weise stellt zułetzt der Bluthen- 
stand ein kleines Doldentraubchen dar. Die Flugel sind 
liinger ais Krone und Kapsel und mit griinen Adern durch- 
zogen, welche durch eine Querader sich verbinden. Der 
Kamm ist vielspaltig, die Staubgefasse sind bis an die Spitze 
in 2 Bilndel verwachsen.

Y orkom m en: Auf Torfboden, sowohl in den Torflagern 
der Ebene, wie der Gebirgsplateaus, daher das Yorkommen 
dieser Species sich rneist nach der Verbreitung der Torflager 
richtet. Sie erscheint also auf den Torflagern des Schwarz- 
waldes, der Pfalz am lihein, des Hessenlandes, der Ithon, 
des Thtiringer Landes, Harzes, Westphalens, indessen wird 
sie im Norden Deutschlands bloss ais Seltenheit angegeben 
und fehlt dort vielen Gegenden. In Thliringen kommt sie 
auch bloss an dessen siidostlicher Grenze, bei Ziegenriick 
und im Gebiete der Loąuitz, z. B. bei Grafenthal und Lehesten,



tern er weiter ostlich und nordlich bei Wurzbach, Schleiz, 
Auma und Weida vor und wird selbst im Steiger bei Erfurt 
und bei llmenau gefunden. Im Ganzen ist sie am haufigsten 
im nordwesfcliclien und westlichen Gebiet, am ganzen Iihein1) 
mit seinen Nebenflussen; auf den Yogesen; Baden; Wiirtem- 
berg; Baiern; von Westphalen zerstreut bis Holstein, Wands- 
beck und Hamburg (Eppendorfer Moor); bei Helmstedt; 
Greifswald; Altenberg in Saclisen; Teplitz; westlicher Theil 
der Sudeten.

B iu th e z e it :  Vom Mai bis zum Herbt.

1) Vergl. u. a. L8hr’s Flora von Koln.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1521.
A Pflanze in natfirl. Gr8se; 1 Bliithe, yergrossert; 2 u. 3 Deck- 

blatter, desgl.; 4 Staubgefasse, desgl.; 5 Kapsel im Langsschnitt, desgl.



1522. Polygala calcarea F. W. Schultz. 

Kalkliebende Kreuzblume.

Syn. P. buxi minoris folio Yaillant.

Im Wuclis an die vorige erinnernd, aber weit flatteriger, 
die Stammchen selir verlangert, mit spatebg-verkelirt- 
eiformigen, stumpfen Blattern, dereń oberste weit grbsser 
sind ais die unteren. Bliitter und Stengel kurz flaumhaarig; 
Stengełbliitter langlich-lanzettlich, seltner lanzettlicli-linealisch; 
Trauben endstiindig, locker aber vielbliithig; Fliigel eirund, 
stumpf, dreinervig, der Mittelnerv fast von der Mitte an 
verastelt aderig, die beiden Seitennerven nach aussen aderig, 
die Adern astig, vielfach netzig verbunden. Blumen meist 
violett, seltner weiss. Pflanze handhoch bis fusshoch.1)

Y orkom m en: An trockenen Abhangen und Bergen auf 
Kalkboden. Nur im westliclien Theil des Gebiets zerstreut; 
bei Luxemberg, Gerolstein, ZweibrUcken, Saarbrucken, in 
Baden und im Elsass, in der bairischen Pfalz, in Lothringen, 
namentlicli auf fast allen Kalkhiigełn in der Umgebung von

1) Nach Koch unterscheidet sic sieli von P. a m a ra  L. durcli die 
grosseren, nicht deutlich rosettigen Bliitter der Stammchen, die 
schmalen Stengełbliitter, die liinger stehenbleibenden Deckbliitter, die 
hiiufig anastomosirendon Nerven der Fliigel und das Fehlen des bitteren 
Gesehmacks.



M etz;') auch in Oesterreich; ausserbalb des Gebiets in 
Irankreich, England, der Lombardei, Ungarn, Siebenburgen, 
Croatien.

B ltith ez e it: April bis Juni.

2) Briefliche Mittlieilung des Herm E. Frueth vom 1. Februar 1882. 

A b b ild u n g e n . T a fe l 1522.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, desgl.



c. P o ly g a la  a u s tr ia c a  Koch, u lig in o sa  Rchb., hat 
kleinere Bliithen, dereń Fltigel oft ktirzer ais die Kapsel sind 
nnd in weisser und blauer Farbę auftreten. Ihr Kraut ist 
zuweilen, jung und sehr feucht stehend, geschmacklos. Sie 
ersclieint in der Tiefe auf Wiesen, hat rninder ausgebildete 
Rosetten und ist in Thiiringen die verbreitetste Form, welclie 
auch tiber die Kalkregion hinausgeht.

Noch giebt es ani Rhein und auf den Alpen eine vierte 
Form: d. P o ly g a la  am ara  a lp e s tr is ,  welche niedriger im 
Wuchse ist und haufig keine Wurzelblatter, dagegen breitere 
Stengelblatter hat.

B lu th e z e it :  Mai bis August.
A nw endung: Sie war offizinell ais: h e rb a  P o ly g a la e  

am arae  cum rad ice. So noch in der ersten Auflage der 
Pharmacopoea germanica; in die zweite giinzlich umgearbeitete 
Auflage ist sie jedoch nicht wieder aufgenommen. Diese Art 
ist wegen ihrer niedlichen Form und ihrer ausnehmenden 
Yariabilitat ganz besonders ais Zierpflanze in Giirten zu 
empfehlen.

F o rm  en (nach Koch): a. genuina Koch: Blumen grosser, 
die Fltigel oft langer ais die Kapsel, die Basalblatter sehr 
gross, eine reiche Iiosette bildend. Syn. P. amara Jacąuin. 
P. amarella Crantz.

/?. amblyptera Koch: die Fltigel breiter, fast so breit 
wie die Kapsel. Sonst wie die vorige, die Basalblatter sehr 
breit. So z. B. bei Arnstadt in Thiiringen.

y. alpestris Koch: niedriger, die Basalrosette fehlt bis- 
weilen, alle Blatter, auch die oberen Stengelblatter, breiter, 
langlich-lanzettlich. Syn. P. alpestris Reichenbach (Icones,



Tafel 1347, No. 146 III). So besonders im Alpengebiet, 
besonders hiiufig im Salzburgischen,1) in der Schweiz, in 
Savoyen u. s. w.

ó. austriaca Koch: Blumen kleiner, die Flttgel oft klirzer 
ais die Kapsel. So besonders auf feuchten, moorigen Wiesen: 
in Thiiringen, im Gebiet des Rheins und seiner Nebenfliisse, 
so z. B. bei Mainz; im Konigreich Sachsen bei Leipzig, liber- 
haupfc im Elstergebiet, in der Flora von Wien, uberhaupt 
im Oesterreichischen, im ganzen Alpengebiet in den Vor- 
alpen, in Hessen, uberhaupt fast durch das ganze Gebiet 
zerstreut. Syn. P. amara var. austriaca Grantz. Sie kommt 
mit unten abgerundeter Kapsel vor: P. austriaca Reichenbach 
und mit unten keilformig verschmalerter Kapsel: P. uliginosa 
Reichenbach.1 2)

Ausserdem variirt P. amara L. mit sehr bitterem Ge- 
schmack, so besonders an trocknen Abhśingen, und fast ge- 
schmacklos, besonders auf Sumpfwiesen, ferner in allen mog- 
lichen Farbenmiscliungen von violettblau, rosenroth und 
weiss, in verschiedener Weise gestreift u. s. w. Das Thttringer 
Muschelkalkgebiet ist besonders reich an solchen Farben- 
abiinderungen.

1) Nach Sauter (Flora, S. 1 2 9 )  auf grasigem Felsboden rom F uhs 

der Alpen, vorziiglich auf Kalk, bis 1600 Meter Meereshdhe, so ■/,. B. 
am Fuss des liosittonbachs bei Salzburg, in der Fusch, bei Bbckstein 
(1100 Meter) u. s. w.

2) In manchen Floren konnnen beido Fonnen nahe beisannnen 
vor. So z. B. lindet sich bei Strassburg die P. a u s t r i a c a  Reiclib. 
an Mauern vor der Porta d’Austerlitz (Guide du botaniste, S. 282), 
die P. u l ig in o s a  Reiehb. am Rlieinufer, am sogen. kleinen Rhein
(Guide, S. 284).



A b b ild u n g e n . T a fe l  1523.

A var. g e n u i  n a  Koch, natiirl. Grdsse; B var. a m b l y p t e r a  Koch, 
desgl.; C var. a u s t r i a c a  Koch, desgl.; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 die- 
selbe auseinandergelegt, desgl.; 3 Stempel, desgl.; 4 Kapsel im Quer- 
sclmitt, desgl.



Immergriine Kreuzblume.

Ein zierlicher, 10—30 Cm. holier, astiger Straucli mit 
buchsbaumahnlichen, immergriinen Blattern. Bliitter ziemlich 
gedrangt, wendelstandig, abstebend, kalii, lederig, glatt, 
gliinzend, eiformig, langłich oder, namentlich bisweilen die 
obersten, breit lanzettlich, nacb dem Grand in ein en sekr 
kurzeń Stiel verschm81ert, am Ende stumpf mit sehr kurzeni, 
aufgesetztem Spitzchen, von einem oberseits vertieften, rttck- 
seits etwas vorspringenden Mittelnerven durchzogen, im 
trocknen Zustand durcli das leine Adersystem etwas netzig- 
runzelig, am Rand schwach zuruckgerollt und etwas wellig; 
Bluthen meist paarweis in den Acliseln der oberen Bliitter, 
auch endstandig, ziemlich gross, gelb oder bisweilen purpura; 
Kamm der Krone 41appig.

B es c h re ib u n g :  Bie alten, grauen Stengel liegen am 
Boden, treiben eine Menge liellgruner Aeste, welche mit dem 
unteren Ende liegen, mit der oberen Spitze sieli emporheben 
und finger-, hand- bis */3 Mtr. lang werden. Die Bliitter sitzen 
zerstreut am Stengel, gleiclien in Liinge den Blattern des Bux- 
baums, sind an den Randem etwas umgebogen und schiirflicłi, 
bald etwas schmaler ais Buxbaumblatter, bald ebenso breit 
und endigen in einer kleinen Stachelspitze. Am Grunde der 
kleinen Bluthenstielchen sitzen drei kleine, ovale Deckbliitt- 
chen, von welchen das aussere grtlnlicligelb, die beiden innern 
weisslichgelb und an der Spitze rosenrothlicli sind. Der



Rand des aussern ist scharflich. Die drei aussern Kelcli- 
blatter sind weisslich- oder grttnlichgelb, oval und dreimal 
kiirzer ais die zwei innern, verkehrt- eiformigen, genagelten; 
letzte sind blassgelb oder griinlica-blassgelb. Die Krone ist 
hochgelb, ihre Lippe hat an der Spitze 4—6 kleine Hocker- 
chen, ist aber ungefranzt. Die Staubgefasse sind gelb, die 
Staubbeutel einkammerig, oder raan kann auch die 2 mai 4 
unten venvachsenen Staubgefasse fur 2 Stanbgefasse halten, 
welche 4 yoh einander getrennte Kammern besitzen. Die 
Pollenkorner sind etwas eingedrlickt-kugelig, gleich Meridian- 
linien gestreift und ungenabelt.

Yorkommen:  Im Fichtelgebirge auf Granit und Grneis- 
boden allgemein, besonders auf dem nordlichen Gebirgszuge 
des Waldsteins bis zum grossen Kornberge. Von da aus 
erstreckt sich diese Pflanze auch bis an die Grenze von 
Thiiringen, konimt bei Lobenstein und Ebersdorf vor, Ebenso 
zieht sie sich in das sachsische Voigtland bis Adorf. Sonst 
erscheint sie in Deutschland nach in Bohmen, Miihren, 
Oesterreich, in den Alpen, in der Oberpfalz, bei Ntirnberg, 
Regensburg, Tuttlingen u. s. w. Die eigentliche lleim ath 
dieser Pflanze ist das Ałpengebiet, wo sie, besonders in einer 
Meereserhebung von 1000 Metern, sehr verbreitet ist. Yon 
den Alpen zieht sie sich stellenweise weiter nach Norden, 
so z. B. im Juragehiet von Baden und Wiirtemberg, in Baiern 
bis auf die Miinchener Hochebene (Menterschweige), bis nach 
Regensburg, Augsburg, Ntirnberg und in den frankischen 
Jura hinein; ferner tritt sie im Ficbtelgebirge auf (Scliwarzen- 
bacli u. a. O.) und zieht sich von dort saalabwarts bis nach 
Lobenstein und Ebersdorf hin; an einigen Stellen kommt sie



im Konigreich Sachsen vor (Plauen, zwischen Krieschwitz 
und Yoigtsgriin); aus den osterreichischen Alpen dringt sie 
vur bis Mahren und Bblimen und findet sieli zerstreut von 
Prag bis in’s Bohmische Erzgebirge.

A nw endung : Ein niedliches Ziergewachs, welches in 
seinen Bestandtheilen eine eigenthumliche Saure und einen 
scharfen Extraktivstoff hat. Sie ist nicht offizinell, verdient 
aber eine nahere Prufung. llire niedlichen, ungefahr 2 Cm. 
messenden Bluthen duften wie Narcissen; ihr Kraut schnieckt 
bitter. Sie verdient durchaus eine Stelle im Blumengarten.

A nm erkung: Ausserhalb unseres Gebietes in Sieben- 
biir<i'cn, im aTossen Koclielthal zwischen Mediaseh und 
Blasendorf wurde Poły gala sibirica L. beobaclitet. Vergl. 
Botanische Zeitung 18G9, Spalte G52. Polygala Lejeanii 
Bor. von Willkomm aufgefuhrt ais bei Aachen wachsend ist 
nach Herrn Prot'. Forster in Aachen dort nicht vorhanden, 
auch in dessen Excursionsflora des Kreises Aachen nicht 
aufgenommen.

Abbildungen. Tafel 1524.
AB Pflanze in natilrl. GrOsse; 1 Blutlie, naturl. Grbsse; 2 Tlieile 

der Bliithe, desgl.; 3 Stempel, desgl.; 4 Frucht, desgl.



Fam. 53. Acerineae.

Biiume und Straucher mit gestielten, gegenstandigen, 
handnervigen, meist handformig gelappten, nebenblattlosen 
Blattern. Bliitheń hypogynisch, einfach symmetrisch, gynan- 
drisch, bisweilen unvollkommen diklinisch (monoecisch), mit 
5—9theiligem, dacbigem Kelch, 5—9 auf einem driisigen, 
sclieibenformigen, hypogynischen Kronentriiger eingefiigten, 
freien Kronblattern, welche bisweilen fehlschlagen, mit den 
Kelchtheilen abwechseln, 4— 12 dem Kronentriiger inserirten, 
zweikammerigen, nach innen aufspringenden Staubblattern, 
welche wie Kelch und Krone abfallig sind; Carpell zwei- 
bliitterig, schizocarp, d. h. zweifacherig mit einfachem Staub- 
weg, mit flachem, seitlich eingeschnurtem und oben aus- 
gerandetem Fruchtknoten; Samenlmospen paarweise iminneren 
Fachwinkel angeheftet, hiingend, campylotrop; Staubweg 
zweilappig; Frucht eine geflugelte, zweitheilige, zweisamige 
Spaltfruclit, welche in zwei einsamige geschlossene Stiicke 
zerfallt, selten in jedem Fach zwei Sarnen ausbildet; Sam en 
aufsteigerid, eiweisslos, mit gefaltetem oder aufgerolltem Keim 
und grossen, blattigen Cotyledonen.

Yerbreitet in den gemiissigten Klimaten der nordlichen 
Flemisphiire, besonders in Nordamerika.

G attung- 375. A c e r.
Bliitheń polygamisch; Kelch 5 theilig; Kronblatter 5, 

klein; Staubblatter meist 8, in den mannlichen Bliitheń langer; 
Spaltfruclit zweisamig.



ARTEN:

Rliitter liandfórmig S la p p ig .............................................. 1-
Bliitter liandfórmig S la p p ig .............................................. 4.

1. Blttthen in liangender T r a u b e .........................................2.
Bliitlien in aufrechtem E b e n s tr a u s s ...............................3.

2. Blattabschnitte durch spitzwinkelige Einschnitte ge
trennt ..................... 1525. A. Pseiuloplatanus L.

3. Blattabschnitte und Ziilme spitz, durch buchtige Ein
schnitte getrennt. . . 1526. A. platanoides L.

4. Abschnitte und Lappen des Blattes abgerundet stumpf,
durch spitzwinkelige Einschnitte getrennt:

1527. A. campestre L. 
Abschnitte des Blattes fast ganzrandig, stumpf oder 

abgerundet. . . 1528. A. monsspessulanum L.

&'lorn XVI.



1525. Acer Pseudoplatanus L.

Weissahorn.

Bliitter handformig ftinflappig, am Grund seicht herz- 
formig, oberseits dunkelgriin, spinnwebig behaart, ruckseits 
lneergriin, spinnwebig filzig, besonders in den Nervenwinkeln, 
im Uebrigen nur sparlich; Blattabschnitte ungleich, die beiden 
unteren kleiner, alle mehr oder weniger zugespitzt und dnrcli 
spitzwinkelige Ausschnitte getrennt, ungetheilt, aber entfemt 
und grot) abgerundet sagezalmig, bisweilen fast doppelt siige- 
zahnig oder fast schwach gelappt; Bluthentraube reichbluthig, 
hangend, nnten oft zusammengesetzt, langgestielt und ver- 
liingert; Staubblatter der mannlichen Bluthen doppelt so lang 
wie die Blume; Kronen grtin; Fruchtknoten zottig; Fltigel 
der zuletzt kahlen Fruehte kaum absteliend, fast senkrecht 
aufgerichtet.

B e sc h re ib u n g : Dieser Baum en-eicht schon nach 60 
bis 80 Jahren eine Hohe von 15—25 Metern, bildet einen 
geraden Stamm mit einer glatten, graubraunen Rinde und 
forint eine diebt belaubte Krone. Sein Alter reicht bis auf 
200 Jahre; der Durchmesser des Stammes betriigt dann ofters 
iiber 1 Mtr., spater hinaus wird er kernfauL Am Ende des 
Monats April brechen die griinen, weissgesaumten und briiun- 
licli gespitzten Triebknospen auf, das schone Laub kommt



hervor, das in seiner vollen Entwickeluug 7—14 Cm. lang 
und ebeu so breit wird; der Blattstiel aber misst 7— 11 Cm. 
Lange. Am Grandę sind sie mehr oder weniger deutlicli 
herzformig, oben dunkelgrim, unten blauweisslichgrun, mit 
erhabenen Adern begabt. Die ganze Blattfiiiclie ist in 5 Zipfel 
getheilt, von welchen die untersten am kleinsten sind. Im 
Uebrigen spieleu die Zipfel in’s Eirunde, sind spitz und un- 
gleich gezahnt. Beim Ausbruche der Blatter haben die 
Nerven der Rlickseite eine wollige Behaarung, spiiter yerliert 
sieli dieselbe, man findet in den Nervenwinkeln nur einzelne 
HaarbUschel. Die Blattstiele zeigen am Grand eine Yer- 
dickung, werden mit dem Alter immer rotlier, bis endlich 
der Oktober das ganze Blatt erst hochgelb, dann rostfarbig 
farbt. Blatter und Zweige sind gegenstandig, die traubigen 
Rispen stehen am Ende der Zweige, messen ofters gegen 
12 Cm. Am untern Ende sind die Bluthenstielchen verzweigt, 
nacli oben zu uuverzweigt, iibrigens liaarlos, wahrend die 
Spindel mit einem zottigen Flaume bedeckt ist. Auf einigen 
Baum en findet man alle Bliithen ais Z witter, andere tragen 
Zwitter mit mannlichen gemischt. Letzte haben 5 schmale 
gelbgriine Kelchblatter, 5 gleichformige und gleichlange griin- 
gelbe Kronblatter, 8 Staubgefasse und statt des Stempels 
einen Buschel weisser Haare. In den Zwitterbltitlien, die 
auch zuweilen 10 Staubgefasse besitzen, findet sich ein zu- 
sammengedrlickter liaariger Fruchtknoten und ein Griftel mit 
einer gespaltenen Narbe. Die Flugelfruchte stehen immer 
je 2 bei einander, haben unten eine rundliche Nuss und an 
derselben einen 1—3 Cm. langen, in der Reife rostbraunen, 
mit Adern durchzogenen Fltigel.



V orkom m en: In Gebirgswaldungen bis ani' die Vor- 
alpen und in diesen besonders kriiftig entwickelt, zo z. B. im 
Thal der Salzach von Salzburg aufwarts, bei Berchtesgaden, 
am Fuschlersee in grosseren Bestanden, im Flachlande des 
Pongaus und Pinzgaus in machtigen Stammen grosstentheils 
vereinzelt, bis 1600 Meter Meereserhebung,') ebenso in Tirol, 
in der Schweiz und durch’s ganze Alpengebiet. auch in den 
mitteldeutschen Gebirgswaldungen stellenweise noch in an- 
sehnlichen Exemplaren, so z. B. in der Umgebung der W art
burg, auch im thuringischen Muschelkalkgebiet, im nordlichen 
Gebiet an vielen Orten nur angepflanzt, nicht mehr spotan.2) 
Siidlich nocli bei Gorz.

B liith ez e it: Mai, Jani. Fruchtreife im Oktober.
A nw endung: Das Holz ubertrifft alle andern an Hitz- 

kraft und an Gtite zur Verkohlung, kann aber zu diesen 
Zwecken wegen seiner Seltenheit wenig benutzt werden. 
Meistentheils verbraucht es der Wagner, Schreiner, Drechsler 
und Instrumentenmacher, weil es weiss, bart und ziihe zu- 
gleicb ist. Auch das Blattwerk ntitzt, denn man futtert e.s 
den Schafen.

F o rm en : Die Yarietaten dieses Baums haben bis jetzt 
wenig Beachtung gefunden. In der Thiiringer Flora, so 
z. B. bei Berka a. d. Ilm fand mein Solin Johannes Gottfried 
Hallier bisweilen einzelne Friichte mit drei Fachem und 
drei Samem

1) Sauter, Flora, S. 128.
2) Zerstreut in Waldungen der Provinz Preussen bis zum Pregel- 

gebiet, dann w ohl, wie bei Caymen, gepflanzt und verwildert. So 
nach brieflichen Notizen des Herrn Apottiekers Fr. J. Weiss in Caymen, 
Kreis Labiau.



A nm erkung: Am Sudfuss der Alpen im Ganton Wallis, 
im Waadtland und in den Jurawaldnngen findet sich hier 
und da der in Stideuropa heimische Schneeball-Ahorn: A cer 
opu lifo lium  Villain. Er unterscheidet sich durch den 
Blfithenstand, welcher einen haugenden Ebenstrauss darstellt 
nnd durch den ziemlich kahlen Fruchtknoten.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1525.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Blatt, desgl.; C Frueht, 

desgl.; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 Samen, natiirl. GrSsse; 3 derselbe im 
tjuerschnitt, desgl.; 4 derselbe im Liingsschnitt.



1526. Acer platanoides L.

Spitzahorn.

Bliitter nocli grosser ais bei dem vorigen, quer breiter, 
am Grunde tiefer herzfórmig, hellgriin, buchtig handformig 
funflappig mit lang zugespitzten, mit einigen buchtigen 
Lappclien versehenen, iibrigens ganzrandigen Lappen, riick- 
seits in den Nervenwinkeln filzig, sonst kalii, riickseits griin, 
die kleinen Lappchen ebenfalls sehr fein geschweift zugespitzt; 
Bltithen gelb, in aufrechten Ebenstraussen, locker; Bluthen- 
stand ziemlich amibliithig, am Grunde wie die jiingeren 
Blatter zerstreut drdsig; Fruchtlmoten kahl; Filamente der 
mannlichen Bliithen so lang wie der Kelch; Fruchtflugel 
stark spreizend.

B esch re ib u n g : Ein schoner Baum mit gradem glatt- 
rindigem Stannn und breitem Wipfel. Die jiingeren vor- 
jalirigen Zweige rund, braun, etwas glanzend und um so 
starker, je mehr von der etwas graulichen Oberhaut ab- 
gestossen ist, von kleinen, erhabenen rundlichen wenig heller 
gefarbten Linsenkorperchen etwas uneben; die Blattnarben 
halb stengelumfassend, sclnnal, fast lialbmondfórmig mit 
3 Gefiissbundelnarben, an ihrer concaven Seite einen Zweig 
oder eine Knospe oder dereń Narben enthaltend. Blatter 
gegenstandig, langgestielt. Der Blattstiel rund, nach unten 
kegelfbrmig-yerdickt und kurz scheidenartig ausgehohlt, den



Stengel halb umfassend, in der innern mit kurzeń braun- 
liehen, ange iriickten Haaren ausgekleideten Hohlung die 
Knospe bergend, tibrigens kahl und glatt, so lang oder liinger 
ais die Blattfliiche, welche breit rundlich, etwas herzfórmig, 
handformig 5- oder 3 lappig ist mit rundlicben Bucbten und 
spitz zugespitzten wiederum spitzig gezahnten Lappen, dereń 
obere Flachę freudig grttn etwas gliinzend und kalii ist, die 
untere jedoch blasser und blaulicher, kahl, jedoch in den 
Winkeln der vortretenden Hauptadern mit kleinen braun- 
lichen Wollbuscheln. Die jlingsten Zweige und Bliitter ent- 
halten einen weissen Milchsaft. Die Bluinen erscheinen, mit 
den hervorbrechenden Bliittern zugleicb, an den neuen Zweig- 
spitzen, in graden Doldentrauben; mit selir kleinen pfriem- 
licben Deckblattchen. Die Kelchzipfel langlicli, stumpf, die 
Blumenblatter langlicli, nnten yerschmalert, grimlich-gelb, 
langer ais der Kelch. Die 8 Staubgefiisse aus eben so viel 
Yertiefungen eines driisigen Ringes sicb erhebend, bei den 
mannlichen Blumen so lang ais die Krone, bei den weib- 
lichen nur halb so lang. Der Stempel kahl, in den liiilnn- 
lichen Blumen yerkummert, mit 2 aus einander tretenden 
kurzeń Griffeln. Die Fruclit hiingend, kahl, mit 2 stumpfen, 
unter einem stumpfen Winkel auseinander tretenden Fliigeln; 
zweifacberig, zweisamig, zwischen den Fachem ein zwei- 
spaltiger Fruchttrager. Der Keim grun mit faltig in einander 
greifenden und gegen das Wtirzelchen einwiirts gekrttmmten 
langen Samenblattern.

Yorkommen: Ursprunglich in den Gebirgswaldungen 
des mittlen und sudlicben Gebiets; sonst biiulig angepflanzt. 

B lu th eze it: April, Mai.



A nw endung: Das Holz dieses Ahorns ist zum Be- 
arbeiten sehr zu empfehlen, da es sich niclit wirft. Aus dem 
Safte lasst sieli Zucker, Essig und Branntwein bereiten.

Bei den rbmischen Scliriftstellern bedeutet a cer die ver- 
schiedenen Arten von Ahorn, welche in Italien vorkommen.

F o m e n :  In Garten findet sieli eine Form mit nnregel- 
massig abgeschnittenen, am Grunde keilformigen Blattern: 
A. laciniatum Du Roi. Es ist eine durch Cultnr entstandene 
Monstrositiit.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1526.
A bliiliender Zweig, natiirl. Grosse; B B latt, desgl.; C Fruclit, 

desgl.; 1 BKitlie von vorn, vergr5ssert; 2 dieselbe von der Riickseite, 
desgl.



1527. Acer campestre L.

Masholder.

Blatter kleiner ais bei den beiden yorigen, yorgezogeu 
5 lappig, am Grunde tief herzfórmig eingeschnitten, Lappen 
kleinlappig, 3—blappig, stnmpf oder abgerundet, wie die 
Lappchen, ganzrandig, die beiden unteree Lappen bedeutend 
kleiner; Blatter beiderseits kurzliaarig, besonders auf den 
helleren Nerven; Bliithen in kleinen, gedrungenen, aufrechten 
Ebenstraussen; Kelchblatter grlin, zottig, wie die Kronblatter 
linealiscli; Filamente der mannlichen Bliithen so lang wie 
die Krone; Fruchtfłtigel stark spreizend.

B esch re ibung : Der Masholder erreicht ais Baum 
8 —12 Meter Hohe und 45 Cm. Durchmesser, bildet keinen 
hohen Stamm, aber eine schone, rundliche Krone. Anfangs 
waclist er rasch, mit dem 20. Jahre langsamer, von dem 
50. Jahre an sehr langsam und erreicht ein Alter von 
200 Jahren und dariiber. Seine Bindenbildung ist eigen- 
thiimlich. So lange die Epidermis die jungen Zweige iim- 
fasst, sehen sie braun und glatt aus; mit der Sprengung der 
Epidermis beginnt die Korkbildung. Die Zweige werden 
dickrindig, die liinde zerplatzt in fliigelartige Lappen. Nicht 
alle Indiyiduen zeigen iudess diese Erscheinung, sondern es 
scheint, dass nur kraftige Exemplare diese Korkperiode durch- 
laufen. Nach niehren Jahren zeigt sieli die wahre Borke, 
mit JRissen und weissgrau von Farbę. Gemeinlich trifft

P io rą  X V I. (J
es



sieli, dass man den Busoli, seines Nutzens wegen, im 20. bis 
50. Jahre niederhaut, dann schlagt er sogleicli an der Wurzel 
wieder aus. Ist dieses nicht der Fali, so geht er ais Baum 
in die Hohe. Die gegenstandigen JBIlitter haben 2—5 Cm. 
lange, glatte, rothliche und milchende Stiele, sind 5 lappig, 
oben grasgriin und etwas gliinzend, unten niebr blassgriin; 
ausgewachsen messen sie gegen 5 Cm. in die Lange und 
mehr ais 5 Cm. in die Breite. Ihre Basis ist herzforniig, 
ilire Lappen haben lappenartige, ganzrandige Ziihne, die zu- 
weilen an den 2 Mittellappen so gross sind, dass das Blatt
7 lappig erscheint; doch gewohnlich ziihlt man ain mittelsten 
Lappen 3—5 Ziihne, an den 2 folgenden 1—2 Ziihne; die 
letzten Lappen haben in der Ilegel nur einen Zahn. An der 
Spitze der Aeste zeigen sich die aufrechten Schirmtrauben; 
die Bliithenstielchen sind feinhaarig, unten mit einem selir 
kleinen Dehkblattchen versehen; die hellgrunen Kelche sind 
weichliaarig, am Bandę bewimpert, die Kronbliitter griingelb, 
liinglich und stumpf, mit den Kelchbliittern gleichlang.
8 Staubgefasse sitzen meistentheils auf einem griinen Ringe, 
der eine gleiche Anzahl von Griibchen besitzt; bei den miinn- 
lichen Blunien sind sie langer ais die Krone, bei den Zwitter- 
blumen so ziemlicli gleichlang. Der Stempel, in den inann- 
liclien Blunien nur durcli einen kleinen Ansatz angedeutet, 
ist in den Zwitterblumen in 2 Narben getheilt. Die Fliigel- 
fruclit reift im Oktober.

Y orkom m en: In Waldungen und Gebuschen. Durch 
das ganze Gebiet verbreitet, aber am hiiufigsten in Gebirgs- 
waldungen, besonders in den Gebirgen des mittlen Gebiets. 
In der Provinz Freussen bis zum Weicliselgebiet im Stld-



westen der Provinz. ’) Besonders grosse Exemplare findet 
man in Thuringen. So z. B. steht bei Schloss Culm uuweit 
Saalfeld ein Baum von 2,8 Meter Stammnmfang.-)

Bliithezeit: Mai.
A nw endung: Er dient zu Hecken, seine Stangen geben 

sehr gute Peitschen, sein Holz ist zur Feuerung vortrefflich. 
Die mittelstarken Aeste werden in manchen Gegenden, 
namentlicli in Thiiringen, ihrer schonen Korkbildung wegen, 
zu allerlei Schnitzereien, besonders zu Pfeifen und Pfeifen- 
roliren verarbeitet.

Form en: Sie weicht ab mit zugespitzten Blattlappen,. 
welche gleichwohl an der Spitze selbst abgerundet sind. 
Syn. A. austriacum Tratt.

1) Laut brieflielier Mittheilung des Herm F. J. Weiss.
2) Brief des Herrn Hofrath Richter vom 21. Juni 1879.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1527.
A bliihender Zweig, natiirl. Griisse; B fruchtender Zweig, desgl.; 

1 BUithe, vergrossert.



1528. Acer monsspessulanum L.

Franzósischer Ahorn.

Syn. A. trilobatmn Lam.
Blatter klein, ziemlich lederig, dreilappig, am Grunde 

schwach ausgerandet, Lappen stumpf oder abgerundet, ganz- 
randig oder schwach geschweift; Blattoberseite filzig, zuletzt 
glatt, kalii, gliinzend, schwach netzig runzelig; Blattriick- 
seite mattgrun; Rand schwach zurlickgerollt; Bliithen lang- 
gestielt, fast doldig, anfangs aufgerichtet, zuletzt etwas iiber- 
hangend; Kelchblatter und Kronblatter verkehrt-eiformig, 
kalii; Staubblatter. der mannlichen Bliithen doppelt so lang 
wie die Kronblatter; Fruchtfliigel vorgestreckt, wenig ab- 
stehend.

B esch re ib u n g : Ein Barnu oder Straucli, welcher im 
Wuchse unserm Masholder am iilmlichsten kommt, denn er 
wird ais Baum nur 8 — 12 Mtr. hocli und findet sieli aucli 
ais 3 — 6 Mtr. hoher Straucli. Die Rinde der Zweige ist 
rostbraun mit Str.ifen und Punkten gezeichnet, die Blatter 
sind lang und żart gestielt, die Stiele in der Jugend liell- 
griin, im Alter rostrotli, die Blattflaclien in der Jugend imter- 
seits hellgrim, spater graugriin, beim Ausbruche am Rande 
feinzottig, spater fast verkahlend. Sie messen gewohnlich 
2 Cm. Liinge und 5 Cm. breite, haben unterseits weissliche 
llauptnerven, in dereń Yerastelungen sieli Haarbuschel finden. 
Ebenso wie bei dem Masholder kommen die Bliithen kurz 
nacli dem Ausbruche der Blatter herror, jedoch um mehre 
Wochen friiher. Die Bliithen bilden Doldentrauben, sind



lang- und żart gestielt, sitzen zu O—8 iii einer Doldentraube 
beisammen, haben in der Jugend zottige Stiele, docli kable 
Kelche und Kronen; auch die jungen Zweige sind zottig. 
Gleich dem Masbolder sind die Bliithen in den Doldentrauben 
gemischt, namlich sowolil mannliche ais Zwitterbliitlien, 
meistens Smannig, docli auch 9—lOmannig, indessen haben 
die Staubgefasse in allen Bliithen die doppelte Lange der 
Bluine. Diese besteht gewohnlich aus einem 4blattrigen, 
gelbgrtinen Kelche und aus einer gleiclilangen 4blattrigen 
griingelben Krone. Die Bliithenstiele biegen sieli in der 
Bliithe, wegen ihrer Zartheit, etwas herab, doch in der Frucht- 
reife liangen sie vollig herab.

Y orltom m en: Sonnige Bergabliiinge und Felsen im 
Naliethal, Moselthal, mittlen Rlieinthal nordlich bis Coblenz, 
im Elzthal bis zum Schloss Pyrmont, im Usthal bis Bertricli, 
am Donnersberg in der Rheinpfalz, im Lalmthal bei Holz- 
appel; bei Griinstadt und Kallstadt, bei Wiirzburg; im oster- 
reichischen Ktistengebiet; Siidtirol; Krain. Ausserdem im 
siidwestlichen Europa.

B llitlieze it: April.
A nw endung: Wie beim yorigen.
A nm erkung : Ausser den liier aufgefuhrten heimischen 

Arten findet man noch manche in Anlagen und an Strassen 
angepflanzt, so z. B. A. N egundo  L., A. rubrum  L., A. 
dasycarpum  Ehrh., A. strictm nE hrli., A. saccharinum  L., 
A. ta ta r ic u m  L. u. a. m.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1528.
A blubender Zweig, naturl. GrSsse; B Frucht, desgl.



Fam. 54. Oleaceao.

Biiume und Straucher mit opponirten, nebenblattblosen 
Bliittern. Bliithen gynandrisch, seltner diklinisch, einfach 
symmetrisch, hypogynisch, durchweg zweiziihlig; Kelch meist 
gamosepal, 4 blatterig (2 X 2 blatterig), bisweilen fehlend; 
Krone meist gamopetal, 4 blatterig (2 x 2  blatterig), bisweilen 
fehlend; Staubblatter 2, mit der Krone verbunden, nur bei 
fehlender Krone frei, zweikammerig, nach innen aufspringend; 
Carpellblatter 2, mit den Staubblattern wechsełnd, schizocarp, 
d. h. zweifacherig mit einfachem Staubweg; Samenknospen 
einzeln oder paarweis iń jedern Fach, selten mehre, von den 
inneren Fachwinkeln herabhand, anatrop; Stauweg am Ende 
zweilappig; Frucht eine Beere, Steinbeere, fachspaltige Kapsel 
oder Schliessfrucht, einflicherig und ein- bis zweisamig, 
haufiger zweifacherig und viersamig, bisweilen zweifacherig 
und zweisamig; Same mit Eiweiss und gradem, aufrechtem 
Keim.

Hauptsachlich in der nordlichen subtropischen Zonę und 
im sudlichen Theil der nordlichen gemassigten Zonę, indessen 
auch durcli die Aeąuatorialgegend auf die sfidliche tlemi- 
sphiire tibergreifend und in einzelnen Formen hoch nach 
Norden hinaufreichend.



Gattungen:

Frucht saftig: Trib. 1: O leineae .............................. 1.
Frucht trocken: Trib. 2: T A la c e a e ......................... 4.

1. Fruclit eine 1—2samige S te in b e e re .........................2.
Fruclit eine 4samige B e e r e .........................................3.

2. Fruclit 1 — 2samig, der Stein nicht zerbrechlicli;
Kelch vier/,iihnig; Krone yierspaltig:

G att. 376. O lea ') L. 
Fruclit lsamig, mit zerbrechlicheni Stein; sonst wie 

O l e a .....................G att. 377. P h i l ly r e a 1 2 3 4) L.

3. Kelch 41appig; Krone rbhrig-tricliterig, mit41appigem
Saum; Staubbliitter aus der Kronrohre hervor- 
tretend . . . .  G a tt. 378. L ig n s tru m ;i) L.

4. Kapsel zweifacherig, 4samig; Kelch 41appig; Krone
rdlirig, mit tellerfórmigem, 41appigem Saum; Staub- 
blatter in der Kronrohre eingeschlossen:

G att. 379. S y r in g a 1) L. 
Kelch viertlieilig oder fehlend; Krone getrennt- 

bliitterig oder fehlend; Scliliessfruclit gefliigelt, 
zweifacherig und 2saniig oder einfacherig und 
lsamig . . . .  G a tt. 380. F r a x in u s 5) L.

1) Name der Romer fflr den Oelbauni.
2) <i tl.rnćit des Dioscorides ist die Silberlinde: T i l ia  a r g e n te a  L. 

Unsere Pflanze trSgt den Namen mit Unreeht. Nooh verkehrter ist 
es, wenn sie „Steinlinde“ genannt wird.

3) l)er Name kommt beim Virgil vor.
4) Kin dieser Rflanze mit Unreeht beigelegter Name.
5) Romisclier Name far die Esche.



ARTEN:
376. Olea L.

1529. O. europaea') L. O elbaum . Blatter langlich, 
riickseits silbergrau; Bliithen in zusammengesetzten, 
achselstandigen Trauben, weiss.

377. Phillyrea L.
1530. Ph. media L. Blatter eirund-langlich oder breit- 

lanzettlieh, beiderseits griin; Bliithen in kleinen, achsel
standigen Trauben, weiss.

378. Ligustrum L.
1531. L.vulgare L. Bliithen in endstandiger, gedrungener 

Rispe, weiss; Blatter liinglich oder langlich-lanzettlich, 
kalii, etwas glanzend.

379. Syringa L.
1532. S. vulgaris L. Blatter herzformig, zugespitzt; 

Bliithen trttbroth oder weiss, meist paarweiss in end- 
standigen, gedrungenen und reichbliithigen Rispen.

380. Fraxinus L.
1533. F. excelsor L. E sche. Kelch nnd Krone fehlend; 

Blatter 3—Gpaarig.
1534. A. ornus L. M annaesche. Kelch und Krone 

getrenntblatterig, weiss; Bliitter m e is t dreipaarig.

1) Der Oelbaum ist in Europa nicht urspriinglich.



1529. Olea europaea L.

Oelbaum.

Bin unseren Weiden im Wuclis vergleichbarer, aber 
durch die ziemlich entfernt gestielten, rlickseits silbergrauen, 
lederigen, im Winter abfallenden Blatter1) sehr trist aus- 
sehender Baum von 8 —10 Meter Hohe mit sparriger Yer- 
iistelung und grauer Bindę. Blatter paarweis an bis 4 Cm. 
langen Internodien stehend, langlich oder langlich-lanzettlich, 
am Grunde abgerundet oder sturnpf, sehr kurz gestielt, am 
Ende plotzlich in eine kurze, feine Spitze zusammengezogen, 
ganzrandig, mit starkem, oberseits vertieftem Mittelnerven 
durchzogen, gegen den Rand hin meist etwas gebogen, ober
seits dunkelgrtin, kahl, glanzend, riickseits silbergrau, fein 
schiilferig; Bliithen in opponirten, achselstandigen, zusammen- 
gesetzten, opponirt verastelten Trauben; Keleh klein, glockig, 
griinlich, kurz und sturnpf vierzahnig; Krone weiss, vier- 
blatterig, radformig; Staubblatter zwei, die sehr kurzeń Fila- 
mente von der Kronrohre entspringend, die Anthere kurz, 
fortlaufend, gelblich, mit zwei Liingsspalten aufspringend; 
Carpellbliitter mit den Staubblattern abwechselnd, das Carpell 
zweifacherig, vierknospig, mit sehr kurzem, kurz und fleisclńg 
zweilappigem Staubweg; Samenknospen hangend, anatrop;

1) In sehr warmen Klimaten iiberdauern die Blatter das Jahr, 
jedoch in der Niihe der Nordgrenze seiner Yerbreitung liisst der Baum 
die Blatter im Winter meist fallen, ebenso hiiufig in unseren Gewiieks- 
hiiusern.

Flora XVI.



Fracht eine haselnussgrosse, liingliche Steinbeere mit flei- 
schigem, griinem Pericarp, langlich-lanzettlichem, aufreclitem, 
vou den Seiten etwas flachein, an den Kanten von einer vor- 
springenden Leiste umsaumtem, oben plotzlich in ein kurzes 
Spitzchen zusammengezogenem Stein; Same einzeln, aufrecht, 
vom einfacherigen Stein umschlossen, mit grossem gradem 
Keim, dessen flachę, blattige, grosse Cotyledonen dem An- 
heftungspunkt zugewendet sind, die radicula also abgewendet.

Y orkom m en: Der Oelbaum ist in Europa nicht ur- 
sprlinglich lieimisch, sondern ein charakterisches Gewachs 
Yorderasiens mit einer mittlen Sommerwiirme von 13 bis 
13,5° Celsius. E r wachst wild in Palastina und im ganzen 
siidwestlichen Asien bis zu einer Meerehbhe von 500 Metern 
in der Region der immergriinen Geholze. Die semitischen 
Volker Vorderasiens, besonders die Israeliten, cultivirten den 
Oelbaum seit uralten Zeiten; von Kleinasien gelangte er 
wahrend des Grriechischen Alterthums nach Griechenland, von 
dort nach Sizilien, Italien, iiber Massilia nach Gallien, nach 
Spanien, Histria (Istrien), Afrika u. s. f. *) Der Oelbaum wird 
jetzt im ganzen siidlichen Europa gebaut und kommt dort 
iiberall verwildert und ganzlich eingeburgert vor. Seine 
Cultur gelingt ani besten aut Kalkboden und in Kiisten- 
gegenden. Sie erstreckt sich sporadisch bis zum Siidfuss 
der Alpen, woselbst die Pflanze aucli strauchtormig, seltner 
baumformig, eingeburgert ist; so namentlich im osterreichi- 
schen Kiistengebiet, in Siidtirol, in Tessin. 1

1) Vergl. Yiktor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem 
Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das 
iibrige Europa. Berlin 1874. Zweite Auflage. Seite 87—141.



B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Einer der wichtigsten Culturbaume wiir- 

merer Gegenden. Die werthvollste aller Oel liefernden 
Pflanzen. Die Israeliten des alten Testaments bedienten sich 
des Oels zu Speisen, bei den Opfern, zur Erleuchtung (Brennen 
in der Lampe), zum Salben des Hauptes und des ganzen 
Korpers. Die alten Griechen benntzten das Holz seiner 
Hartę wegen und wegen der schonen Farbę und Politur, die 
es annimmt. In der homerischen Zeit war das Oel bei den 
Griechen nocli ein exotisches Produkt und ein Luxusartikel. 
Es wurde zum Salben des Korpers, aber noch nicht zur Be- 
leuchtung und Nahrung verwendet.

Man geniesst die Frttchte vor ihrer volligen Reife trisch 
ais Tischobst oder eingemacht mit Salz, Essig und Gewiirzen. 
In Griechenland werden auch die ganz reifen sogenannten 
schwarzen 01iven genossen ais beliebte Fastenspeise. Die 
feinen Sorten des Oels sind in allen Culturlandem der Welt 
das beliebteste Speiseol (Salatol, Baumol); im Siiden wird 
das Oel statt der Butter oder des Fettes zu den meisten 
Speisen verwendet.

In der Heilkunde (Oleum O liyarum , Pharmacopoea 
Germanica. Ed. altera. Berlin 1882, S. 200) ist das 01ivenol 
das wichtigste von allen. Es dient ais einhullendes, be- 
siinftigendes Mittel (bei Verstopfungen, Ruhr, Wurmkrank- 
lieiten, atzenden Giften, gegen Insektenstiche, bei Brand- 
wunden, zur Yorbeugung gegen die Pest), wird zu Salben, 
Pfiastern, Einreibungen u. s. w. yerwendet.

In der Technik werden die feinen Sorten ais Maschinenol 
yerwendet nach yorheriger Absonderung des Stearins, na-



mentlich zu feinen Maschinen, Uhren u. dergl., die g r o b e r e ia  
Sorten werden zum Einolen in Woli- und Lederfabriken ,  
Gerbereien, Farbereieu u. s. w. benutzt sowie zum B rem ie t i  
und zur Fabrikation der venetianischen Seife. Fur P a r fu in e r ie -  
zwecke gehort das Olivenol zu den besten Oelen. 1 i u  
katholischen Cultus spielt es bei der letzten Oelung eii i  < j 
bedeutende Kolie.

Das Holz ist hart, fest und ziihe und wird, besondei-^ 
in Italien und Siidfrankreich, zu zahlreichen Drechsler- u i i c j  
Schnitzarbeiten verwendet, besonders zu Dosen, P fe ife e  __ 
Lampentellern, Spazierstocken, Rosenkranzen, fUr F o u rn ie i'^  
und eingelegte Arbeiten. Es besitzt eine sehr solidne g riiu  ̂  
lichbraune Farbę und nimmt vorzxigliche Gliitte und Politur a t i  __ 

Bei der Cultur des Oelbaums liegt ein grosser Y orthei J 
darin, dass der Baum uralt wird (iiber 2000 Jahre) und rmcł j 
dem Abtreiben aus der Wurzel kraftig wieder austreibt^ 
Das Oel findet sich bis zu 50 Prozent in allen Theilen do >- 
Frucht und des Samens, besonders aber im fleischigen Meso.^ 
carp (25 Prozent) und im Sameneiweiss. Die Giite des Oelss 
ist bedingt durch den Anbau guter, feiner, durch die Gultm- 
veredelter und ertragreicher Sorten, besonders aber durch dA;» 
Sorgfalt bei der Ernte der Friichte. Diese werden unreiR 
mit der grossten Yorsicht einzeln mit der Hand abgepfluckt'> 
ohne sie zu drueken oder zu verletzen; sie dtirfen nicht aufY 
geschichtet werden, sondern miissen nach dem AbpflUckei> 
moglichst rasch in die- Oelpresse kommen. Die schlechteren, 
d. li. melir oder weniger verunreinigten Sorten eutstehen da-' 
durch, dass man die Friichte zu reif werden lasst oder beini 
Abpflucken ąuetscht oder sie vor dem Pressen aufschiehtet*



wodurch sie gedriickt werden oder łn Galirung gerathen, oder 
dass man wolil gar mit der Ernte wartet bis die uberreifen 
Fruchte von selbst voin Baum fallen. Zur Gewinnuug sehr 
feinen Oels wird nur gelinder Druck augewendet. Bas feinste 
Oel (Provenceol) liefert Siidfrankreicli und die franzbsische 
und italienische Riviera, besonders Marseille, Aix, Nizza, 
Genua, Pisa, ferner Lecce, Otrante, Bari, Algier u. s. w. 
Auch die Levante, Griechenland, Spanien, selbst Mexiko und 
Peru erzeugen Oel in grossen Quantitaten.

Form en: Der Oelbaum kommt in zahlreichen dureli 
die Cultur enstandenen Spielarten vor. Der wilde oder ver- 
wilderte Oelbaum verwandelt die Enden der Zweige, almlieli 
wie unsere wilden Obstbaume, in Domen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1529.
A blflhender Zweig in natiirl. GrOsse; 1 Bliitbe, vergr8ssert; 

2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Staubblatt, desgl.; 4 verbluhte 
Bliithe nach Abfall der Kronbliitter, desgl.; 5 Steinfrucbt, mit. Grilsse; 
6 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 7 Steinsehale, desgl.; 8 dieselbe im 
Lilngssclinitt, desgl.; 9 Same ohne Steinsehale, desgl.



1530. Phillyrea media L.

Wilder Oelbaum.')

Dem Oelbaum im Wuchs unćl in der Grosse sehr iihn- 
lich, aber mit lebhafter griinem Lanbe. Blatter kurzgestielt, 
langlieh, langlich-łanzettlich oder an den Enden der Zweige 
bisweilen eiformig, am Rande klein gesiigt oder ganzrandig, 
eben, fast glanzlos, oberseits dunkelgrun, riickseits mattgriin, 
gedrangter ais beim Oelbaum; Bliithen weiss, in kleinen 
Trauben endstandig und achselstandig, librigens denen des 
Oelbaums sehr ahnlich; Steinbeere kugelig, graublau; Stein 
mit yorspringendem Spitzchen.

Y orkom m en: In Waldungen und an Zaunen durch 
ganz Stideuropa. E r greift iiber die Siidgrenze unseres 
Gebiets hinaus: Fiume, Istrien, Felsen bei Duino, See von 
Toblin nordlich vom Gardasee im sudlichen Tirol.

B lu th e z e it:  Marz, April.
A nw endung: Ein hubsclier Zierstrauch, der aber im 

grossten Theil des Gebiets nur unter sorgfaltiger Bedeckung 
uberwintert. Audi sehr geeignet fur Topfcultur im Zimmer 1

1) Ber sonderbarę und unpassende Name „Steinlinde", den man 
in Floren und Handbiiehern findet, den merkwiirdiger Weise auch 
Viktor Hehn benutzt, ka t wohl in Linne’s Irrthum  seinen Grand, 
welcher den griechiaehen Namen ipdhiąśtt, welcher die Silberlinde: 
T i l i a  a r g e n te a  DC. bezeichnet, falschlich nnserer Pflanze beilegt. 
Mit dem Volksnamen „ Steinlinde'* w m l unsere T i l i a  p a r v i f lo r a  
E hrhart bezeichnet.



u ml in Gewachsliausern. Er bedarf einer fetten, lockeren, 
mit etwas Lehm nnd Sand gemengten Mistbeeterde, wird an 
einem frostfreien aber nicht zu warmen Ort iiberwintert und 
ans Stecklingen, Ablegern, Wurzelsprossen, auch ans Samen, 
rermehrt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1530.
Bliihender Zweig in naturl. Grosse.



Rainweide.

Ein Strauch von massiger Hohe, selir stark vera,stelt 
buschig, unter der Erdoberflache auslauferbildend nnd spros- 
send. Blatter paarweis in meist nur daumenbreiten Abstanden, 
liinglich-lanzettlich, kurzgestielt, stumpf oder spitzlich, ganz- 
randig oder sehr schwach sagezahnig, kahl, glatt, etwas 
glanzend, von einem kraftigen, oberseits vertieften, riickseits 
vorspringenden Mittelnerven durchzogen; Bluthen in end- 
standigen, pyramidalen, reichbluthigen, gedrungenen Bispen 
mit wiederholt opponirter Yerastelung; Kelch klein, becher- 
formig mit kurz vierzahnigem Rand, griin; Krone trichter- 
formig mit ausgebreitetem yierspaltigem Saum, weiss; Fila- 
mente unten der Kronrohre angeheftet, die Krone tiberragend,. 
mit gelben Antberen; Staubweg ziemlich lang mit auf- 
gerichteten, an einander liegenden Lappen; Beere viersamig 
oder durch Pehlschlagen 1-—Ssamig, kugelig, schwarz, 
glanzend, erbsengross.

B esc h re ib u n g : Die Rainweide bildet einen 2—3 Mtr. 
hohen Strauch mit zahlreichen, abstehenden, haarlosen Aesten; 
die Zweige sind biegsam, das Holz ist weiss, ziihe und fest. 
Die Wurzel gehort zu den Nestwurzeln, breitet sich an der 
Oberflache des Bodens weit aus und sieht schwarz aus; die 
gegenstandigen Aeste haben eine rothlich graue Farbę; die 
Triebknospen sind viereckig, pyramidenformig und braun;.



die sresrenstandigen, haarlosen Bliitter messen 3—7 Cm. Lange 
imd 1 — 2 Cm. Breite; sie sind ganzrandig, lanzettfdrmig, 
kurzgestielt, oben dunkelgrim, unten etwas Keller; die 
untersten Blatter jedes Zweiges haben eine stunrpfe Spitze, 
die obersten sind spitz. Die Blutlienrispe wird 5—10 Cm. 
lang, die Rispenstielchen sind gegenstandig und flaumhaarig, 
haben kleine Deckblatter; die Bliithen riechen etwas siisslich, 
aber nicht unangenelim, ihre Farbę ist weiss, ikrę Lange 
betragt gegen G Mm.; die Bliithenzipfel sind etwas spitz; 
unter ihnen sind die zwei weissen Staubfaden angewachsen, 
dereń citronengelbe Staubbeutel aus der Bliithe kaum hervor- 
seken; der Staubweg ist weiss und hat ungefahr die Lange 
der Staubgefasse. Die schwarzen, rundlichen Beeren gleichen 
in Grosse den Wachholderbeeren, sind zweilacherig, tragen 
in jedem Fache zwei oder durch Fehlsclilagen nur einen 
Samen; die Sam en sind eirund und spitz.

Yorkom men: In Waldungen und Gebtischen sowie an 
schwach bewachsenen Bergabhangen. Sehr verbreitet im 
mittlen und sttdlichen Theil des Gebiets, im nordlichen weit 
seltner. Haufig durch das ganze Geliiet an Zaunen, in Garten 
und Anlagen angepflanzt. Nordlich von Memel niclit mehr 
gedeihend, weil es zu kalt ist.1)

B ltith eze it: Juni, Juli.

A nw endung: Das IIolz wird zu Stiefelzwecken ver- 
arbeitet, die Ruthen geben gute Flechtwerke, aus der Kobie 
bereitet man Schiesspulver. Ais Heckenstrauch benutzt man 
die Rainweide sehr haufig, sammelt von ikr die spanische

1) Briefliolie Mittkeilung von Herm F. J. Weiss.
Flora XVI.



Fliege (C an th aris  v e s ic a to ria ) , desgleichen ihre Bliitter 
und Bliithen. Letzte haberi eine gelind zusammenziehende 
Kraft, waren sonst bei Mund- und Halsgeschwiiren gebriiucli- 
lich, worauf sich auch die Namen Mundbolz, Brannheil, 
Faulbaum bezieben. Die Beeren werden zuin Farben des. 
Weins benutzt und geben eine wenig haltbare Tinte.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1531.
A bluhender und B fruehtender Zweig in natiirl. Grosse; 1 Bliithe,. 

aufgeschlitzt, vergrossert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Fruchtknoten mit 
Staubweg, desgl.; 4 Kelch, desgl.; 5 Beere, desgl.; 6 dieselbe im Lilngs- 
schnitt, desgl.



1532. Syringa vulgaris L.

Lilak.1)

Ein 5—6 Meter hoher Strauch, welcher unter der Boden- 
flache weithin krieckende und im Alter bis armdicke Stiimme 
bildet. Blumen langgestielt, opponirt, in 2—3 Cm. grossen 
Entfernungen, am Grandę herzformig, ani Ende in eine lange 
Spitze zugescliweift, ganzrandig, von einem kraftigen Mittel- 
nerven durclizogen, von welchem fiederige Seitennerven aus- 
gehen, kahl oder sehr spiirłich behaart; Bliithen trubroth 
oder weiss, in reichen, gedrangten, wiederholt opponirt ver- 
iistelten, pyramidalen Rispen, welebe meist paarweise am 
Ende der Zweige stehen; Kelch becherformig, mit spitz vier- 
zahnigem Rand, grun; Krone rohrig mit dachem, teller- 
fórmigem, viertheiligem Sanm; Staubbeutel gelb, die Kron- 
rohre nicht uberragend; Staubweg fadlieh, mit zwei aufrechten 
Lappen; Fracht eine zweifacherige, viersamige, fachspaltige 
Kapsel.

B esch re ib u n g : Der tiirkische Flieder kommt in der 
Wildniss nur 4—6 Mtr. hoch vor, wird aber in Garten audi 
6—8 Mtr. hoch, erreicht in seinem Stamm eine Starkę von 
15—20 Cm., breitet seine Wurzehi weit ans, bildet eine

1) Der fransosisclie Name fiir die Pflanze, weleher ans dem 
tiirkischen „Lilas“ entstanden ist. Ganz yerwerflich sind die Namen 
Flieder, Hollunder oder Iloller, welche ausschliesslich S am b u cu s 
ni g ra  L. zukommen. Man sollte deshalb auch die Namen tiirkischer 
oder spanischer Flieder vermeiden. Einen urspriinglich deutschen 
Namen hat diese eingewanderte Pflanze nicht.



braunlich-graue, aufgerissene Borke, besitzt ein gelblich- 
weisses, in alten Stammen lilaflammiges, dichtes, festes und 
wohlriechendes Holz, treibt grosse, grtingelbe, gegenstiindige 
Augen, gegenstandige Blśitter und Aeste. Die letzten haben 
eine aschgraue Rinde und ein sehr bedeutendes Mark (daher 
auch die Namen Hollnnder, Flieder und Pfeifenstrauch). Die 
Blatter sind 5—8 Cm. lang, 3—6 Cm. breit, zugespitzt, voll- 
kommen ganzrandig, an der Basis herzformig oder abgerundet, 
oder in den 2 Cm. langen, oben mit einer Rinne versehenen 
Blattstiel ubergehend. Die endstandigen Bliithenrispen haben 
eine Menge ansehnlicber, wohlrieeliender Blumen, sind mit 
blattartigen Deckblattchen besetzt; die Deckblatter des Haupt- 
stiels sind lanzettformig, die Deckblattchen der Błuthenaste 
linienformig und bald abfallend, alle stehen am Grunde der 
Theilung von Bluthenasten und Bluthenzweigen. Der kleine 
grline Kelch hat 4 kleine Ziiluie, die Blume besteht aus 
einer langen Rohre und 4 etwas ausgehohlten, ausgebreiteten 
Zipfeln. Man findet entweder weissblllliende, oder lilafarbig 
bliihende Syringen; die letzten haben Blumen, welche auf 
der inneren Seite lila-, auf der śiusseren pfirsichbluthrotli 
sind, daher ais Knospe roth, aufgebliiht lilafarbig erscheinen. 
Tief in der Blumenrokre sitzen die 2 gelben Anthereń, dereń 
Fiiden fast ganz mit der Blumenrohre yerwachsen sind. Die 
Narbe ist keulenfórmig, die Kapsel springt bei ihrer Reife 
so auf, dass sieli die Decken und die Scheidewand der Facher 
in der Mitte spalten, die Samen sind braun und hautig.

Y orkom m en: Sein Yaterland ist Persien, von da kam 
er im 16. Jahrhundert durch B usbecq , den Gesandten Kaiser 
Ferdinands I., mit den Gartentulpen nach Wien, yerbreitete



sieli von liier aus iiber ganz Deutschland, ist jetzt an vielen 
Orten, namentlich bei Jena, vollkommen verwildert, bedeokt 
die steilen Halden und Bander der Gipsfelsen und verleiht 
denselben einen herrlichen Fruhlingsschnmck. Fast durch 
das ganze Gebiet stellenweise verwildert; so z. B. noch sehr 
gut gedeiliend nach Herrn F. J. W eiss bei Caymen, Dar- 
kehrne u. a. 0. im Kreis Labiau.

B lu th e z e it:  April, Mai.
A nw endung: Der tiirkische Flieder giebt einen schonen 

Zier- und Heckstrauch, eignet sich zu Lauben, liefert ein 
festes, zu Pfeifen, Niigeln und Drechslerarbeiten brauchbares 
Holz, eine gute, zum Schiesspulver nutzbare Kohle und eine 
gelbe, fur Wolle brauchbare Farbę. Er eignet sieli vor- 
trefflich zum Antreiben im Friihjahr.

Form en: In der Wildniss iindert er mit weissen und 
lilafarbenen Blumen ab. Die Gartner haben zahlreiche 
Varietaten mit verscbiedenfarbigen Blumen gezogen.

A b b ild u n g e n . Tafel 1532.
A bliihender und B fruehtender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Kelcb, 

desgl.; 2 aufgesohlitzte Bliithe, desgl.; 3 Carpell, etwas yergrossert; 
4 Frucht, natiirl. Grosse; 5 Same, desgl.; 6 Kapsel im Querschnitt, 
desgl.



1533. Fraxinus excelsior L.
Esche.ł)

Ein hoher Baum iuit glattrindigen Zweigen, grossen, 
iiber ij3 Mtr. langen, oppouirten, unpaarig fiederig zusammen- 
gesetzten Blattern an fingerlangen Internodien. Blattfiedern 
meist 6paarig, genau opponirt, breit lauzettlich, scharf sage- 
randig, zugespitzt, von einem kraftigen Hauptnerven und 
seitlichen Fiederneiwen durchzogen, vollig kahl; Knospen- 
schuppen Schwarz; Bluthen an nackten Zweigen in opponirten 
reichbliithigen Rispen, braun, ohne Kelch und Krone, poly- 
gamisch, theils gynandrisch, tlieils mannlich; Karpell mit 
kurzem Staubweg und zwei aufgerichteten Miindungslappen, 
Yon zwei kleinen getrennten Staubblattern gestiitzt; die mann- 
lichen Bluthen bilden zwei mit dem unteren Theil der Fila- 
mente monadelphiseh verbundene, grossere Staubblatter; 
Prucht meist zweifacherig, sweisamig, mit langem, am Ende 
scliief ausgerandetem Pliigel.

B e sc h re ib u n g : Die Esche wird auf gutem Boden und 
in guter Lagę schon nach 80 Jahren ein Baum von 16, 22 
und 28 Mtr. JEIohe, hat dann einen Durchmesser von 60 Cm., 
wird iiber 150 Jahre alt, ohne faul zu sein, und erreicht eine 
Stiirke 0.80— 1.20 Mtr. im Durchmesser. Der Stamm ist gerade, 
hat braunliche, spater runzelige Rinde; die Krone ist schlank, 
die Zweige sind dick und stumpf, braun und mit helleren 
Punkten besetzt, die Triebknospen wahrend des Winters 
schwarz und immer gegenstandig. Mit dem Ende des April

1) In Thiiringen wird der Baum auch Asclie genannt.



brechen znerst die Bliithen hervor. Sie bil den schlaffe, viel- 
bliithige, 3—7 Cm. lange Rispen. An der Spitze ihrer Zweige 
sitzen die Bliithchen. Die Zwitterbluthen haben weder Kelch 
noch Krone, 2 unter dem Fruchtknoten steli ende Staubgefasse 
mit purpurrothen, spiiter schwarzlichen zweikammerigen, 
rundlichen Staubbeuteln und einen eirand-liinglichen, grunen, 
zweifacherigen Fruchtknoten, an dessen Spitze ein in 2Narben 
ausgehender purpurrother Griffel steht. Die miinnlichen 
Bliithen bestehen aus einem Blumenstiel, der sieli in 2 Staub
gefasse theilt. In der ersten Hiilfte des Mai schlagen die 
Bliitter aus. Sie haben latige, gerinnelte Hauptstiele, die mit 
7, 9, 11 und 13 kurzgestielten, G—8 Cm. langen und 3 Cm. 
breiten, langlichen oder lanzettformigen, oben lang zu- 
gespitzten, am Ramie gesiigten, nach dem Grunde zu ganzen, 
etwas keilfórmig laufenden Fiederblattchen besetzt sind. 
Oben sind die Fiederblattchen dunkelgriin, unten etwas 
blasser, auf beiden Seiten haarlos. Alle Bliitter und Blatt- 
chen sind gegenstandig. Nach der vollkommenen Entwicke- 
lung der Bliitter yerlangern sieli die Fruchtstiele und werden 
uberhangend. Die Fłiigelfruclite sind anfangs griin, spater 
briiunlich, fallen im Winter ab und die Kerne keimen mit 
2 liinglichen, stumpfen Samenlappen. Werden sie iiber Winter 
auf dem Boden getrocknet, dann keimen sie schwer. Die 
Wurzel geht erst nach der Tiefe, dann in die Breite, dringt 
1 — 1 */2 Mtr. in den Boden ein und nimmt oft einen Umfang 
von 10 Quadratmeter ein. Wegen ihres schnellen Wachs- 
thums darł' man wohl die Aeste, nicht aber auch den Gipfel 
nehmen, sonst wird sie bald kemfaul.

Vorkommen: In der Niihe der Stiidte und Dorfer, an



Bachen, in Wiesengrunden, Laubwaldungen, iiberall aber auf 
frischem, gutem Boden. Sie geht bis Norwegen hinauf und 
an den Alpen bis zu einer Hohe von 1000 Mtr., ja bis iiber 
1200 Mtr. Durch das ganze Gebiet verbreitet. Noch an 
der Sudgrenze in der Flora von Gorz an den westlichsten 
Auslaufern des Waldes gegen das Tribusathal zu. Yergl. 
Oestr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 394.

B liith ez e it: Sie blilht im April und Mai, vor der Blatt- 
entwickelung, die Bliitter kommen im Mai zum Yorschein 
und leiden sehr leicht durch Spatfroste, die Fruchte reifen 
erst im Oktober.

A nw endung : Ein sehr schoner und brauchbarer Wald- 
und Zierbaum. Das Holz zeichnet sich durch grosse Zahig- 
keit aus und wird yielfach in der Mobeltischlerei verwendet, 
besonders das Wurzelmaserholz, auch zum Maschinenbau, zu 
Maassstaben u. dgl. m. Das Laub giebt ein gutes Futter fur 
Schafe und Ziegen. Die Bindę wird zum Gerben benutzt. 
Friiher suehte man sie ais Surrogat fiir die Chinarinde einzu- 
fiihren; auch ais Farbemittel wird sie yielfach benutzt. 
Wichtig ist der Baum noch dadurch, dass er haufig von der 
spanischen Fliege bewohnt wird.

F o rm en : Durch Cultur sind zahlreiche Spielai-ten ent- 
standen, wie z. B. die Traueresche, die ganzblattrige, die 
krause Esche, die Goldesche, Silberesche, Buntesche u. s. w.

Abbildungen. Tafell533.
A Zweig mit gynandrischen Bluthen, nat. Grbsse; B Fruchtzweig, 

desgl.; 1 gynandrische Bluthen, desgl.; 2 mannliehes Bluthelien, desgl.; 
3 Samen, desgl.



1534. Fraxinus Ornus L.

Mannaesche.

Syn. Ornus europaea Pers.

Ein Baum von geringerer Hohe (10—15 Meter) ais die 
vorige, aber von ahnlichem Wuchs. Blatter nur spannen- 
lang, meist dreipaarig, mit gestielten, langlichen, langlich- 
lanzettlichen, am Grunde stumpfen, am Ende zugespitzten, 
scharf und fein gesagten Blattchen; Bllithen in endstandigen 
und achselstandigen, reiehbluthigen, wiederholt opponirt ver- 
astelten, mit den Blattern zugleich entwickelten Bispen, poly- 
gamisch, d. h. theils weiblich, theils gynandriscli; Kelch 
grunlich, kurz becherformig mit vier langen, spitzen Ab- 
schnitten; Kronblatter weiss, lang und schmal lanzettlich; 
Staubblatter mit langen Filamenten; Carpell mit langem 
Staubweg und zwei lleiscłiigen, aufrechten Mtindungslappen, 
zweifacherig, vierknospig; Fracht einsamig, mit stumpfem, 
nicht ausgerandetem FI iigel o der bisweilen schwach schief 
ausgerandet.

V orkonim en: Yerbreitet im ganzen siidlichen Europa 
in Gebirgen. Im Gebiet im Gan ton Tessin, in Siidtirol, 
Karnthen, Krain, bei Budapest. Weiter nordlich, in einem 
(rrossen Theil des Gebiets, hier und da in Gśirten ange- 
pflanzt.

B lu th ez e it: April, Mai.
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A nw endung: Ein schoner Zierbaum fur Parkanlagen. 
Er liefert die Manna der Apotheken (Pharmakopoea Grerraa- 
nica, 2. Auflage, Seite 177). Sie fliesst oft von selbst aus 
der Rinde des Banms hervor, haufiger in Folgę des Sticbs 
der Manna-Cicade. Kunstlicb wird sie in reichlichem Maasse 
durcb Ritzen des Stammes gewonnen.

F o rm en : var. rotundifolia. Blattchen eirund, ktirzer 
oder langer zugespitzt. Von dieser Form, die auf Sizilien 
hanfig ist, soli die meiste Manna des Handels stanmien. 
Syn. Fraximts rotundifolia Lam. Ornus rotundifolia Link.

Abbildungen. Tafel 1534.
A bliihender Zweig, nat. Grosse; B Friiehte, desgl.; 1 gynandrische 

Bliithe, vergrossert; 2 dieselbe ohne Kronbliitter and Staubgefiisse, 
desgl.; 3 Carpell von der schmalen Seite, desgl.; 4 Fruchtknoten mit 
.Kelch im Liingsschnitt, desgl.; 5 einzelne F rucht, natiirl. Grosse; 
6 Same, desgl.; 7 derselbe im Quersobnitt, etwas vergrdssert.



Fam. 55. Jasmineae.

Meist schlingende Holzpflanzen mit nebenblattlosen 
Blattern, mit hypogynischen, gynandrischen, einfach symme- 
trischen Bliitłien mit Kelch und Krone. Kelch bleibend, ga- 
mosepal, 5 — Sbliitterig; Krone abfiillig oder anwelkend, ga- 
mopetal, 4 — Gbłatterig, rohrig; Staubblatter 2, mit der 
Krone verbunden, nur die 2kammerigen, nacli innen mit 
2 Langsspalten aufspringenden Antheren frei; Carpell zwei- 
bliitterig, schizocarp, d. h. zweifaclierig mit einfachem 
Staubweg, mit 1 — 2knospigen Fachem; Samenknospen han- 
gend1) oder aufsteigend, anatrop; Fracht eine Beere oder 
eine zweifticherige, scheidewandspaltige Kapsel; Samen mit 
gradem, aufrechtem Keim, dessen radicula neben dem An- 
heftungspunkt liegt (orthotroper Keim); Eiweiss zuletzt 
schwindend.

Diese kleine, aus wenigen Gattungen bestehende Fa
milie kann von den Oleaceen kaum getrennt werden, wurde 
auch in den fruheren Auflagen unserer Flora mit denselben 
vereinigt. Sie ist in den warmeren Erdgegenden verbreitet, 
besonders im warmeren Asien.

1) In Kocha Synopsis, dritte Aufiage, lieisst es: loculis 1 ovu- 
latis, oyulis erectis.



Gattung 381. Jasminum L.

Kelch 5 — 8zahnig; Krone rohrig, mit 5 — Sspaltigem 
Saum; Beere 1 — 2samig, durch das Fruchtfleisch zuletzt 
ganz ausgefiillt.

A R T :

1535. Jasminum officinale L. Kelchzahne fadlich, langer 
ais die halbe Kronrohre; Krone weiss; Blatter fiederig 
zusammengesetzt, mit kurz gestielten, zugespitzten 
Bliittchen; Pflanze strauchig, nicht schlingend.



1535. Jasminum officinale L.

Gemeiner Jaśmin.1)

Ein astiger Straucli von 1 —-2 Meter Hohe mit grtinen, 
aufrechten Zweigen, von denen die opponirten, nebenblatt- 
losen, gefiederten Blatter in mehren Centimetern Entfernung 
inserirt sind. Blatter gestielt; Fiedern kurz gestielt, herz- 
formig-langlich, ani Ende lang zugespitzt, glatt, kabl, etwas 
glanzend, ganzrandig, vom kraftigen Mittelnerven durchzogen 
nnd von demselben sanft nach oben gefaltet; Bltitlien in 
kleinen endstandigen Dolden, langgestielt; Kelchzahne fadlieh, 
langer ais die halbe Kronrohre; Krone rohrig, mit Hacliem, 
tief getheiltem Sainn, dessen Abscbnitte dreieckig-herzformig 
und zugespitzt sind; Blume weiss, duftend.

Y orkom m en: Der Strauch stammt ans mdien und dem 
Orient. Im ganzen siidlicłien Europa kommt er verwildert 
vor, da er tiberall ais Zierstrauch und zur Gewinnung des 
.Jasminols angebaut wird. So erreicht er auch den siid- 
liclisten Tlieil unseres Florengebiets und findet sieli ver- 
wildert auf Mauern, an Wegen, Ziłunen und in Weinbergen 
im osterreichischen Kiistenland, im siidlichen Tirol und in 
der italienischen Schweiz. Angegebene Fundorte sind z. B. 
Brixen, Meran, Bożen, Nieaea, Lisa, Gorz, Pinguente u. a. O.

B lu th ez e it: Juli, August.

1) Der Name Jaśmin gebiihrt eigentlich nur dieser Gattung. Der 
Pfeifenstraucli (Philadelphus) unserer Garten wird wegen Aehnliehkeit 
des Geruchs irrtłiumlich so genannt. Der Name Jaśmin ist arabischen 
Ursprungs. ’laG[uvov fivgov bei Dioseorides isfc ein wohlriecliendes 
persisehes Oel, yielleicht Jasminol.



A nw endung : Im Siiden ein angenehmer Zierstraucli in 
Giirten, besonders wegen der angenehin duftenden Blumen 
beliebt; bei uns ais Topfgewachs zu behandeln, wobei er in 
leichte, mit etwas Moorerde nnd Sand gemischte Garten- 
oder Mistbeeterde zu pflanzen, mit einer Scherbenunterlage 
zu yersehen, massig zu begiessen und im Orangeriehaus bei 
2 — 5° Celsius zu uberwintern ist. Die Yermehrung ge- 
schieht durch Stecklinge und Samen bei massiger Boden- 
warme. Im Sommer stellt man ihn in’s Freie an einen 
massig beschatteten Ort.

Die langen, biegsamen Zweige werden im sudlichen 
Europa, besonders in der Tiirkei, zu Pfeifenrohren ver- 
arbeitet.

Die Bluthen waren fruher officinell. Sie dienen, wie 
auch diejenigen von Ja sm in u m  S am bac (Indien, Orient) zur 
Herstellung des fur Parfumeriezwecke wichtigen Jasminols.

F o rm ęn : In Gewachshausem kultivirt man eine Form 
mit gelbbunten Blattern.

A n m erk u n g : Jasminum fruticans L., von ahnlichem 
Wuclis, mit dreizahligen Blattern und gelben, schwaeh duf
tenden Blumen, ebenfalls aus dem Orient stammend, kommt 
im siidlichen Europa verwildert vor. Sie findet sich noch 
an der Grenze unseres Florengebiets an sterilen Abhangen 
yerwildert, so z. B. bei Villafranca, sogar bei Budapest. 
Die Grenze iibersclireitet sie jedoch nieht. Bei Aąuileja, wo 
sie von Sieber angegeben wurde, kommt sie nach Tomma- 
sini wenigstens jetzt nieht mehr vor.

Abbildungen. Tafel 1535.
A bliihender Zweig in natiirl. Grosse.



Fam. 56. Gentianeae.

Jśihrige und dauemde Pflanzen, mit kurzeń oder ge- 
gliederten Rhizomen, mit wirtelstandigen (opponirten) oder 
wendelstandigen, nebenblattlosen Bliittern. Bltłthen hypo- 
gynisch, gynandrisch, einfach symmetrisch, mit Kelch und 
Krone versehen. Kelch bleibend, gamosepal, 4—lOblatterig; 
Krone abfallig oder anwelkend, gamopetal, 4—lOblatterig, 
regenschirmfaltig; Staubblatter 4 —10, der Krone inserirt, 
mit den Kronblattern wechselnd, zweikammerig, nach innen 
aufspringend, bisweilen am Grunde der Filamente unter sich 
verbunden; Carpell zweiblatterig, paracarp durcli schwaches 
Einrollen der Carpellblatter oder schizocarp durch voll- 
standiges Einrollen derselben, mit einfachem Staubweg1) oder, 
namentlich bei manchen Arten von Gentiana, mit theilweise 
getrennten, also apocarpen Staubwegen und zweilappiger 
oder kopfiger Miindung; die Samenknospen meist zahlreich, 
stets an den Randem der eingerollten Carpellblatter an- 
geheftet, daher bei paracarpem Cai^pell an zwei einander 
gegenuberstehenden wandstśindigen Placenten bcfestigt, bei 
schizocarpem Carpell in den inneren Fachwinkeln des zwei- 
lacberigen Fruchtknotens, stets anatrop; Frucht meist eine 
zweiklappige Kapsel, mit randstandigen Samenreilien oder 
scheidewandlosend, bisweilen beerenartig; Same mit kleinem,

1) Koch in der Synopsis, dritte Auflage, giebt an: Styli 2, ox 
parte vel omnino connati.



aufrechtem Keim am Grandę des fleischigen Albumens, die 
radicula gegen den Anheftungspunkt gerichtet, also der Keim 
orthotrop.

Ueber die Erde zerstreut in gemassigten und kalten 
Klimatem

Tribus und Gattiuigen:
Tribus 1. Menyantheae.

Blatter wendelstandig; Krone klappig; Fruchtknoten auf 
drusigem oder schuppigem Carpelltrager inserirt; Sumpf- und 
Wasserpflanzen.

G a tt. 382. M en.yanth.es L.
Krone trichterig, am Schlund bartig, mit 5 theiligem 

Saum; Staubweg kurz zweilappig; Carpelltrager ringformig, 
gewimpert.

G a tt. 383. L im n a n th e m u m  Cmelin.
Krone radformig, am Schlund bartig, mit 5 theiligem 

Saum; Staubweg zweilappig; Carpelltrager drusig.

Tribus 2. Eugentianeae.

Bliitter gegenstiindig; Carpelltrager fehlt; Landpflanzen, 
rneist alpin oder auf Moorboden.

Fruchtlmoten und Kapsel einfacherig.......................... 1.
Fruchtknoten und Kapsel vollkommen oder unvoll-

konunen z w e ifa c h e r ig ............................................... 5.
1. Kronrohre kurz; Krone radformig oder kurz teller-

formig; Staubblatter am Schlund inserirt . . .  2.
Kronrohre deutlich, cylindrisch-glockig, selten kurz; 

Staubblatter der Kronrohre eingefiigt . . . . .  4.



2. Kelch, Krone und Androceum Sziihlig; Miindungs-
lappen kurz, fleischig: G att. 384. C hlora L.

Kelch, Krone und Androceum S z a h l ig ....................3.
3. Kronensaum mit je zwei gefransten Honiggrubchen

am Grandę der Theile: G a tt. 385. S w ertia  L. 
Kronensaum ohne gefranste Honiggrubchen:

G att. 386. L om ato g o n iu m  A. Br.
4. Staubweg deutłich entwickelt, mit zweilappiger Miin-

d u n g ..........................G att. 387. G en tiana  L.
5. Kelch, Krone und Androceum 4zahlig; Staubweg-

mundung kopfig . . G a tt. 388. C icendia Ad.
Kelch, Krone und Androceum Sziihlig; Staubweg- 

miindung kurz zweilappig:
G att. 389. E ry th ra e a  Kich.

ARTEN:

382. Menyanthes!) L.
1536. M. trifoliata L. Blatter dreizahlig; Blume 

blassrosa mit weissem Bart.

383. Linmanthemum2) Gmelin.
1537. L. nymphoides Lk. Blatter schwimmend, kreis- 

rund mit herztormigem Grunde; Blumen gelb, in 
achselstandigen Dolden.

384. Chlora*) L.
Untere Stengelblatter mit ihrem ganzen Grund ver- 

wachsen; Kelch Stheilig: 1538. Cli. perfoliata L.

1) Ein modern gebildeter Name.
2) Moderner Name, von Landsee, Teich; Seeblume.
3) Von yj.iooóg, gelbgriinlich, wegen der Bliithentarbe.
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TJntere Stengelbliitter am abgerundeten Grunde ver- 
wachsen; Kelch 8spaltig:

1589. Ch. serotina’) Koch.

385. Swertia1 2) L.
1540. 8. perennis L. Stengel einfach; Bliithenstiele 

vierkantig, fast gefliigelt.

386. Lomatogonium A. Br.
1541. L. carinthiacum A. Br. Stengel am Grunde 

śistig und beblattert; Bliithenstiele verlangert, nackt.

387. Oentiana L.
Abschnitte der Krone und Schlund derselben nackt . 1.
Kronenschlund biirtig oder die Kronenabschnitte ge- 

f r a n s t ............................................................................28.
1. Krone radformig mit kurzer Rohre oder fast glockig

mit keuliger Rohre. S ta m m l:  C o e lan th e  Krolich 2.
Kronrohre cylindrisch oder schwach gedunsen.

S ta m m  2: C a la th ia  F ro lic h .............................17.
2. Bluthen wirtelig oder k o p f i g ................................... 3.

Bliithen einzeln, achselstandig oder endstandig . . 10.
3. Kelch halbirt, scheidenformig, oder glockig und nur

unregelmassig 2—3zahnig ........................................ 4.
Kelch glockig, fast gleichmassig gezahnt, seltner 

einzelne halbirte K e l c h e .........................................7.
4. Antheren f r e i .................................................................. 5.

Antheren mit einander v e rw a c h s e n .........................6.

1) Sie kommt spiiter zur Bliithe.
2) Naeii dem hollandischen Giirtner Emanuel Swert.



5. Krone radformig, Stheilig, gelb, die Theile lanzett-
licli, sehr s p i t z ....................  1542. G. lutea L.

Krone nnten deutlich rohrig, 5spaltig, purpurroth, 
die Theile langlich-lanzettlich, mit kurzer Spitze:

1542 A. G. Thomasii Haller fil.
6. Krone glockig mit meist Gspaltigem Saum mit ei-

runden Abschnitten, aussen purpurn, inwendig 
g e l b l i c h .......................... 1543. G. purpurea L.

7. Kronrohre glockig; Saum 6—7spaltig; Blatter nicht
sc h e id ig ......................................................................8.

Kronrohre keulig mit 4spaltigem Saum; Blatter 
scheidig, die unteren kreuzweise zusammengertickt 9.

8. Kelchziihne zuruckgekriimmt; Krone purpurn, dunkel
punktirt . . . .  1544. G. pannonica Scopoli.

Kelchzahne aufrecht; Krone schmutzig blassgelb, 
dunkel punktirt . . . .  1545. G. punctata L.

9. Blatter dreinervig; untere Scheiden yerlangert*, Blume
dunkelblau.......................... 1546. G. cruciata L.

10. Bliithen gegenstandig, achselstandig und endstandig,
am Ende des Stengels zusammengedrangt; Blatter
s i t z e n d ......................................................................11.

Bliithen am Ende des Stengels 1—2, oder, wenn 
mehre Torhanden, entfernt stehend........................ 12.

11. Blatter aus breiter abgerundeter Basis yerlangert,
zngespitzt, 5nervig . . 1547. G. asclepiadea L.

12. Stengel yerlangert, 1- bis m ehrbliithig................... 13.
Stengel kurz, 1—2 b l t i t h i g ....................................... 14.

13. Bliithen deutlich gestielt; Miindungslappen lineal, yer
langert .....................  1548. G. Pneumonanthe L.



14. Untere Blatter schmal, nicht r o s e t t i g .....................15.
Basalblatter rosettig, b r e i t .......................................... 16.

15. Antheren verwachsen; Staubweg lang:
1549. G. Frolichii Hladn. 

Antheren frei; Staubweg kurz:
1550. G. frigida Haenke.

16. Kelchzahne aus breiterem Grunde verschmalert, an-
g ed riick t................................1551. G. acaulis L.

Kelchzahne aus etwas schmalerem Grunde ei-lanzett- 
lich, abstehend . . . .  1552. G. excisa Presl.

17. Rhizom dauernd, yielstengelig, rasig, einfache, ein-
bluthige Stengel und bluthenlose Kopfe treibend. 18. 

Stengel jahrig, ohne sterile Kopfe..................................25.
18. Staubweg tief zweispaltig....................................   19.

Staubweg u n g e t h e i l t ....................................................... 20.
19. Blatter verkehrt-eiformig, abgerundet-stumpf, in den

kurzeń Stiel zusammengezogen, die unteren oder 
alle gedrungen . . . . 1553. G. bavarica L.

20. Basalblatter r o s e t t i g .................................................. 21.
Untere Blatter nicht r o s e t t i g ..................................... 22.

21. Kanten des Kelches flugellos; Blatter rundlicli-
eiformig . . . 1554. G. brachyphylla Yillain.

Kanten des Kelchs schmal gefliigelt; Blatter liinglich- 
lanzettlich, s p i t z .....................  1555. G. verna L.

22. Blatter lan g lich -lan ze ttlich .......................................... 23,
Blatter linealisch................................................................24,

23. Kanten des Kelchs gefliigelt:
1556. G. aestiva R. S.



Kanten des Kelchs fliigellos:
1557. G. imbricata Frolich.

24. Blatter am Grandę kaum verschmalert:
1558. G. pumila Jacąuin.

25. Stengel nur am Grand yerastelt, liegend . . . .  26.
Stengel vom Grund an astig, a u f r e c h t ..................... 27.

26. Staubweg zweitheilig, zuriickgerollt; Anhangsel der 
Krone halb so lang wie ihre Abschnitte:

1559. G. prostrata Haenke.
27. Kelcli aufgeblasen, geflugelt-kantig:

1560. G. utriculosa L. 
Kelch walzig, gekielt kantig: 1561. G. nivalis L.

28. Kronenschlund inwendig bartig; Abscbnitte nackt:
S ta m m  3: E n d o tr ic h a  F r o l ic h ...........................29.

Kronenschlund nackt; Abschnitte gefrunst: S ta m m  4: 
G ro s s o p e ta lu m  F ro lic h ...........................................38.

29. Kelchzahne u n g l e i c h ........................................................30.
Kelchzahne fast g le ich ........................................................31.

30. Kronensaum 4spaltig; die zwei iiusseren Kelchbliitter
breit-langlich . . . .  1502. G. campestris L.

31. Stengel entwickelt; Bluthen g e h a u f t ............................ 32.
Stengel zwergartig klein; Bluthen meist einzeln . ■ 37.

32. Bltithen S z a h lig .................................................................. 33.
Bluthen 4 z a h l ig .................................................................. 36.

33. Blatter s p i t z ....................................................................... 34.
Untere und mittle Blatter s tu m p f.................................... 35.

34. Krone gross, lang gefranst:
1563. G. germanica Wilki. 

Krone klein, kurz gefranst: 1564. G. Amarella L.



35. Kelchziihne lanzettlich oder eiformig und in eine 
lanzettliche Spitze auslaufend; Basalblatter verkehrt- 
eiformig, abgerundet, die mittlen langlich, stnmpf, 
die obersten, ei-lanzettfórmig, spitz:

1565. G. óbtusifolia Willd.
36. Kelch viertheilig mit eiformig - lanzettlichen Ab- 

schnitten; Bliitter langlich, ziemlich spitz; Stengel 
am Grand astig und beblattert; Bliithenstiele naclct:

1566. G. tenella Rottboll.

37. Kr one 4 — 5spaltig; Kelch 4 — 5 theilig mit eirnnden
Abschnitten; Bliitter verkehrt-eiformig; abgerundet 
stumpf; Aeste aufstrebend, kurz:

1567. G. nana Wulfen.
38. Bliithen endstandig, einzeln oder 2 — 3; Krone vier-

spaltig mit abgerundeten Abschnitten; Bliitter 
lineal-lanzettlich; .Stengel schliingelig, kantig:

1568. G. ciliata L.

388. Cicendia Ad.
1569. C. filiformis L. Bliithenstiele verlangert, nackt; 

Stengelbliitter entfernt, klein; Kelch und Krone 
4 ziihlig.

389. Erytliraea Kich.
Miindungslappen kiirzer ais der Staubweg; Blmne 

rosenroth..........................................................................1.
Miindungslappen langer ais der Staubweg; Blume gelb 6.

1. Bliithen cymatisch g e o rd n e t...............................................2.
Bliithen iihrig g e o r d n e t ....................................................5.

2. Cyma bis zuletzt gleichhoch, trugdoldenformig . . 3.



Cyma zuletzt yerlangert oder langiistig, nicht trug- 
do ld en fo rm ig ............................................................. 4,

3. Blatter meist 5nervig; Cyma gedrungen:
1570. E. Centaurium Persoon.

4. Cyma anfangs trngdoldig, spater rispig yerlangert,
entferntbliithig; Blatter meist 3nervig:

1571. E. linariaefolia Persoon. 
Cyma von vorn berem abstehend iistig:

1572. E. pulchella Fries.
5. Aeste yerlangert ahrig; Kelchzahne ungleieh, der

grossere langer ais die Kapsel:
1573. E. spicata Persoon.

6. Stengel einfach, am Bnde die kurze, astige Cyma
tragend; Bliithen sitzend oder gestielt:

1574. E. maritima Persoon.



Bitterklee, Fieberklee.

Das schwanenkieldicke, grtine, glatte, von oben ber etwas 
iłachgedriickte, iibrigens rundę, kurz aber deutlich gegliederte 
Ithizom krieeht auf dem Schlamme des Bodens hin, verastelt 
sieli massig, ist an den Knoten mit schuppigen Blattern 
oder dereń TJeberresten, nach unten mit Wurzeln besetzt und 
treibt an den Enden der Zweige einige Blatter und etnen 
blattlosen Bllithenschaft. Blatter auf flngerlangeni, unten 
scheidig umfassendem Stiel, dreiziililig getheilt; die Theile 
bis zum Grunde getrennt, langlich, bis fingerlang, am Ende 
abgerundet oder stumpf, mit selir kleinem, stumpfem Spitz- 
chen, von einem kraftigen Mittelnerven und zarteren rand- 
laufigen Piedernerven durchzogen und geadert, ruckseits mit 
einzelnen zerstrenten Ilaaren besetzt, iibrigens, wie alle 
grtinen Pflanzentheile, kalii; Bliithenscliaft neben dem Blatt= 
trieb stehend, fingerlang bis fusslang, am Ende eine ge- 
drungene Blilthentraube tragend; Bltithen einzeln in den 
Achseln kleiner eifórmig-langlicher, ziemlich spitzer Deek- 
bliitter stehend, meist paarweis znsammengedrangt, ziemlich 
lang gestielt; Kelch funftheilig mit liinglichen, ziemlich spitzen 
Abschnitten; Krone trichterig, mit fiinflappigem zuriickge- 
bogenem Saum, weiss mit rosenrothen Punkten und weissem 
Bart, aussen purpura angelaufen, die Lappen dreieckig, zu- 
gespitzt; Staubbliitter aut ziemlich łangen Filamenten der 
Kronrohre eingefiigt, ans der Krone hervorragend, mit der



Krone abfallig; Fruchtknoten einfacherig mit etwas vor- 
springenden, wandstandigen Placenten, mehrknospig; Staub- 
weg ziemlich lang, am Ende kurz zweilappig, abfallig;1) 
Carpelltrager ringformig, gewimpert; Kapsel zweiklappig, fast 
kugelig, oben abgerundet; Samen eirund, von der Seite etwas 
abgeflacht, mit grossem Eiweiss und axilem, aufrechtem Keim 
mit Aachen, blattigen Cotyletonen.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock cylindrisch, gegliedert, 
etwas astig, horizontal, an den Gliederenden starkere und 
schwachere Wurzelfasern und scheidenartige Schuppen, welche 
allmahlig verwittern und sicb spalten, tragend, an den Spitzen 
fortwachsend und hier Bluthenstiele entwickelnd. Die Blatter 
lang gestielt, gewohnlich nur 2 — 8 beisammen, dreizahlig, 
schon griiii, fast glanzend, kalii wie die ganze Pflanze; der 
Blattstiel rund, nach unten scheidenartig erweitert und um- 
fassend; die Blattchen kaum gestielt, eiformig, oder umge- 
kehrt-eiformig, am untern Ende etwas spitzer wie am obern, 
selbst etwas keilformig, mit ganzem, zuweilen etwas un- 
regelmiissig flach gekerbtem Rande; der Mittelneiw breit, mit 
vielen unter spitzem Winkel abgehenden Hauptadern, nnge- 
fahr 5 — 7 Cm. lang, 3 — 4 Cm. breit. Der Bltithenstiel 
15 — 30 Cm. lang, rund, unten nackt, oder seltner mit einem 
scheidig schuppenartigen Blattchen unterhalb der Traube, 
neben den Blattern aus den 4 — 5 hautigen Schuppen, welche 
sie auch mit umgeben, hervortretęnd, kurz aufsteigend, sonst 
grade aufrecht, oben traubig und deckbliittrig. Die Deck- 
blatter bis 1 Cm. lang, oben kleiner, sitzend, scheidig-

1) So nach Otto Berg. Nach Zenker soli der Staubweg stehen 
V)leiben.
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lanzettlich, kiirzer ais die Bluinenstiele, welche unten bis zu 
2 Cm. lang werden und dann auch 2 kleinere von einander 
entfernt stehende Deckblattchen tragen (aus dereń Winkel 
auch wohl noch ein kleiner bltihender Stiel kommt), oben 
aber kiirzer und ohne Deckblattchen erscheinen; sie steben 
bald zerstreut, bald mebr ąuirlartig zusammen. Der Kelcb 
ist tief berab in funt schmale elliptische stumpfe Stucke ge- 
theilt. Die Blumenlcrone ist unten walzenfórmig, oben 
trichterig sich erweiternd, und in einen tief' 5 spaltigen Saum 
mit innen weiss zottigen, nacb aussen gebogenen Zipfeln 
ausgebend. Die Krone ist weiss, anfangs nacb aussen etwas 
rothlicb. Die Staubgefasse sind mit der Rohre verwachsen, 
aus ibr bald langer bald kiirzer liervorragend, mit weisseu 
Staubfaden und gelbbraunen langłichen, unten ausgerandeten 
Staubbeuteln. Der Frucbtknoten ist eirund-kegelformig in 
den walzenformigen bleibenden Griffel ausgehend, welcher 
eine endstandige rundlicbe 21appige Nar be tragt, bald langer 
bald kiirzer ais die Staubgefasse, je nach dereń verschiedenen 
Lange erscheint. Die Frucht ist eine rundliche eiformige, 
voin Kelche unterstutzte und vom Grriffel gekrbnte Kapsel, 
welche 2klappig bis zum Grunde aufspringt, wobei der 
Griffel sich meist unten spaltet. Jede Klappe bat auf ihrer 
Innenseite in der Mitte, aber nicht ganz hindurclilaufend 
einen Samentrager, an welchen die braun glanzenden, rund- 
licben, etwas zusammengedruckten Samen befestigt sind.1)

1) Diese Darstellung stimmt nut Reichenbach (Icones, Tafel 1043, 
No. 2 liberein. W ir theilen sie daher nach den friiheren Auflagen 
unserer F lora m it, obgleich nach Berg und Schmidt der Staubweg 
abfallig sein soli. H.



Y o rk o m  m e n :  In Stimpfen, auf moorigen, liber- 
schwemmten Wiesen, an Randem von Landseen und Teichen, 
in Wiesengraben, selten auf Kalkboden. Dureh das ganze 
Gebiet zerztreut aber in sumpfarmen und kalkreicben 
Gegenden selten, so z. B. in der Tbiiringer Muschelkalk- 
region kanni vorhanden, dagegen nicht selten im Buntsand- 
steingebiet und im Thuringer Walde. Sie wacbst haufig 
theilweise untergetaucht.

B ltitb ez e it: April, Mai.
A nw endung : Ais Fieberklee oder Bitterklee officinell: 

F o lia  T r ifo l i i  f ib r in i , Pharmacopoea Gernianica, 2. Auf- 
łage, Seite 117. Eine reizende Zierpflanze ftir Teichanlagen 
in Garten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1536.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, auseinandergelegt, ver- 

grossert; 2 S taubblatt, desgl,; 3 Carpell, desgl.; 4 Fracht, desgl.; 
5 Same, naturl. Grosse und yergrossert.



1537. Limnanthemum nymphaeoides Lk.

Seekanne.

Syn. Yillarsia nymphoides Yent. Menyanthes nym
phoides Lk. Waldschmidia nymphoides Wiggers. Schwey- 
kerta nymphoides Gmelin. Limnanthenim peltatum Gmelin.

Das gegliederte Rhizom kriecht im Schlamme am 
Boden der Gewasser und treibt lange, peitschenfórmige, 
glatte, stielrunde Stengel mit iiber federkieldicken, fusslangen 
Internodien. An den Knoten sitzen die Blatter wendel- 
standig zu 1 —• 4 beisammen, an bis fusslangen runden und 
głatten Stielen. Blattspreite schildstielig angeheftet, kreis- 
rund, am Anheftungspunkfc des Stiels sehr fcief berzforniig 
eingeschnitten, am Rande ganz flach entfernt buchtig ge- 
zahnt, beiderseits kalii, auf der Wasserflaehe schwimmend, 
oberseits glatt und glanzend; Bliithen langgestielt, grnppen- 
weis in den Blattachseln beisammenstehend; Kelch 5 fclieilig, 
mit zugespitzten Abschnitten; Krone radformig mit 5 theiligem 
Saum, in der Knospenlage am Rand eingebogen, im Schlund 
bartig, gelb; unter dem Fruchtknoten am Carpelltriiger 5 
mit den Staubblattern wechselnde Drusen; Staubblatter 
mit ziemlich langen, am Grund der Krone eingefiigten Fila- 
menten; Kapsel einfacherig, zweiklappig, vielsamig; Klappen 
mit randstandigen Samentragern.

B e sc h re ib u n g : Der gegliederte Wurzelstock treibt 
lange Stengel, welehe rundlich sind und aus den Blattwinkeln 
sich wieder verasteln. So lange sie unter dem Wasser sind



treiben sie keine Bliitter, aur iiber dem Wasser kommen 
gegenstandige Blattpaare hervor, welche 5 bis 10 Cm. lange 
Stiele habeu, eine lederartige, kreisformige, am Griuide lierz- 
formige Gestalt besitzen, am Rande wellig-ausgeschweift oder 
ganz sind und auf dem Wasser schwimmen. Oberseits sind 
sie glatt, unterseits ofters lederfarbig angelaufen und mit 
graulichen oder rothlichen, sitzenden Druschen punktirt. Der- 
gleiclien findet man auch, wiewohl nicht so dicht steliend, 
am Stengel und an den Blattstielen. Die Bltithen kommen 
in unverastelten Cymen eigentlich an der Spitze der Pfianze 
hervor; da sich aber an diesen Cymen aucb eine Knospe 
findet, die den Stengel erneuert, so scheinen sie blattwinkel- 
stiindig zu stehen. Sie sind langgestiełt, ihr Stiel wird 
5 bis 10 Cm. lang, ihr Kelch ist grttn, die Kelchzipfel sind 
ianzettlich und 2 Cm. lang, die Kelcheinsclmitte gehen fast 
bis zur Kelchbasis herab. Die Kronen sind etwas iiber 
2 Cm. lang, ausgebreitet messen sie 3 Cm. Die Kronen- 
zipfel sind eirund, stumpf und am Rande durch gelbe, ge- 
stielte Druschen gefranzt. Nach der Bliithe sinkt die Pfianze 
wieder unter das Wasser hinab, die Kelchlappen klappen zu- 
sammen und umschliessen den nun zur Frucht auswachsenden 
Fruchtknoten. Unsere Species bleibt ais Frucht geschlossen; 
die Auslander offnen ihre Frucht klappenartig.

Y orkom m en: In Landseen, Teichen, langsam fliessenden 
und stehenden Gewassem. Durch den grossten Theil des 
Gehiets verbreitet, aber nut in wasserreichen Gegenden 
haufig. Am verbreitetsten im nordlichen und westlichen Ge- 
biet, so z. B. in den Landseen von Mecklenburg, Holstein, 
bei Hamburg u. s. w.; in Preussen im Pregel, bei Konigs-



berg, Tapiau, Wehlau, in der Dange (Memel), Gewasser bei 
Elbing und Danzig u. s. w .;1) im Rheingebiet von Neckarau 
bei Mannheim bis Karlsruhe; bei Metz und Diedenhofen; 
bei Bonn, Koln u. a. O. am Niederrhein; im Unterelsass; in 
Baden; im Lahngebiet; in Schlesien nur bei Teschen, Pless, 
Oderberg, Glogau, bei Breslau angepflanzt; in Bohmen bei 
Konigsgratz; im sudlichen Gebiet sehr zerstreut; im mittlen 
fehlt sie fast ganz, so namentlich in Thiiringen, Sachsen, im 
Yoigtland und Osterland.

B liitheze it: Juli, August.
A nw endung: Die Blatter geben Wasserthieren und 

ihrem Laich Schutz und sind der Schlupfwinkel kleinerer 
Wasserthiere, welche den grosseren zur Nahrung dienen. Die 
Pflanze ist eine Zierde fur grossere Teiche in Parkanlagen.

1) Nach Herrn F. J. Weiss.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1537.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Blfithe, im Liingsschnitt; 2 Kron- 

blatt, mit Staubgefassen.



1538. Chlora perfoiiata L,

Durchwachsener Bitterling.

Syn. Gentiana perfoiiata L.
Die zarte, jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, etwa 

1I3 Meter hohen, stielrunden Stengel, welcher am Grand mit 
einer kleinen Rosette kiirzerer Blatter, ubrigens mit entfemt- 
stehenden Blattpaaren besetzt nnd ganz einfach oder nach 
oben cymatisch veriistelt ist. Basalblatter eirund, abgerundet, 
nach dem Grund yerschmalert, nicht verwachsen; Stengel- 
blatter eirund-dreieckig, ganzrandig, am Ende bisweilen 
plotzlich in eine kleine aufgesetzte Spitze zusammeugezogen, 
am Grund mit ihrer ganzen Breite stengelumfassend ver- 
wachsen, kalii, wie die ganze Pilanze,1) blanlich bereift; 
Bliithen entweder in sehr kurzer Cyma oder die Cyma lang- 
astig, kurz gestielt; Kelch bis zum Grund 8theilig mit 
pfriemlichen, nervigen Abschnitten; Krone liinger ais der 
Kelch, gelb, mit 8spaltigem Saum und langlichen, stumpfen 
Abschnitten; Staubbliitter pfeilfórmig, vom Kronenschlund 
entspringend; der kurze Staubweg zweilappig, die Lappen 
ausgerandet; Kapsel langlich, einfacherig; Samentriiger am 
Rande der Klappen stehend.

B e sc h re ib u n g : Die ganze Pflanze ist haarlos, die 
Wurzel dunn und astig. Der Stengel wird 20 bis 35 Cm. 
hoch, ist einfach, nur nach oben zu wieder mit sehr zarten

1) Bei fast alle Gentianeen feiilt den griinen Pflanzentbeilen 
jegliche Behaarung.



Flaumhaaren besetzt und mit gegenstandigen Blattem be- 
kleidet. Die Blatter stehen am Grund in einer Ltosette, sind 
verkehrt-eirund, stumpf. gegen die Basia in ein kurzes 
Stielcben verschmalert. Die Blattpaare des Stengels gleicben 
dagegen dem obersten durcbwachsenen Blatte des echten 
Je-langer- je -liebers. Am Grunde sind die Blatter nur 
6—10 Mm. lang, am Stengel messen sie dagegen 14—18 Mm., 
so dass das verwachsene Blattpaar wenigstens 2 Cm. misst. 
Das oberste Blattpaar ist am grossten, sammtliche Blatter 
sind haarlos. Gleich dem Tausendguldenkraut tbeilt sieli 
der Stengel an seiner Spitze in 3 Bltithenstiele, von welchen 
der mittelste unzertheilt bleibt und am ersten zur Bliithe 
gelangt. Die Seiten-Blutlienstiele sind mehr oder weniger 
regelmassig 2—Sgabelig; die ganze Scheindolde ziihlt 4— 7 
Bliithen. An jeder Theilung finden sich zwei yerwachsene 
Deekblattchen. Bluthenstiele und Kelche sind haarlos. Die 
Kelchzipfel messen zwei Drittel der Krone, sind etwa 8 Mm. 
lang, sehr schmal-lineal und zugespitzt, die Krone ist gold- 
gelb, an 12 Mm. lang und der Saum iibertrifft die jllohre 
in Lange urn das Doppelte. Die Narben sind hochroth.

Y orkom m en: Auf feuchten Torfwiesen und Moortriften. 
In Deutschland im Ganzen nur selten, namlich auf den 
Moorflachen der Schweizer Ebene, auf den Moorflachen der 
Oberrheinebene von Basel bis Mainz und im Osten Deutsch- 
lands auf moorigen Wahl- und Wiesentriften, an moorigen 
Bachufern, z. B. in Bohmen, Oesterreich und Friaul, in Yor- 
arlberg, gemein bei Bregenz am Hacken u. a. a. O.

Ausserdem in Ungarn, Siebenbiirgen, Croatien, Dalmatien, 
Griechenland, Italien, Spanien, Frankreieh, Belgien, England.



B ltith e z e it:  Juni bis August.
A nw endung : Eine zierliche Pflanze fur alpine An- 

lagen in Garten. Das bittere Kraut war friiher gleich dera 
Tausendgiildenkraut offizinell ais H erba C entauri lutei.

A b b ild u n g e n . T a fe l 15B8.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse.

© lora  X V I.



1539. Chlora serotina Koch.

Spatbltihender Bitterling.

Der vorigen iiberaus ahnlich, von der sie vielleicht 
eine Yarietat ist. Stengelbliitter eiformig oder eifórmig- 
lanzettlich, ani abgerundeten Grunde verwachsen; Kelch tief 
8spaltig, mit lanzettlich pfriemlichen, getrocknet schwach 
dreinervigen Absehnitten; Abschnitte der Krone ziemlich spite 
oder zugespitzt, den Kelch kanni ilberragend.

B esch re ib u n g : Die kleine, astige, weissliche Wurzel 
treibt einen aufsteigeńden oder aufrechten, '/;t Mtr.hohen, runden 
und haarlosen, graulich-grunen Stengel, welcher an der Basis 
keine Rosette besitzt. Die Blatter sind 15 bis 25 Om. langr 
yollig haarlos, nicht mit ihrer starksten Breite, sondern nur 
mit ihrer vollig abgerundeten Basis yerwachsen, spitz und 
beduftet-griin. Ihre Grosse steigert sich mit der Hohe des 
Stengels; an der ersten Theilung des Stengels erreichen sie 
die bedeutendste Grosse. Die Theilung zur Scheindolde tritt 
bei dieser Species weit tiefer am Stengel ein ais bei C h lo ra  
p e r  fo lia  ta , so dass der mittelste, unverastelte Bliithenstiel 
schon an 5 Cm. Lange hat, die wieder verastelten Seiten- 
stiele aber eine Liinge von 16 Cm. erreichen. Bei den 
Seitenstielen erfolgt die Weiterverastelung nicht regelmassig, 
sondern es gehen an jedem Seitenstiele nur ein oder mehre 
Nebeniistchen ab, und die ganze Scheindolde hat 5 bis 
7 in sehr ungleicher Hohe stehende Bliithen. An den 
Theilungen der Scheindolde befinden sich 3 ahnlich den



Blattern verwachsene blattartige Deckblatter, we] che eiue 
kurze Zuspitzung haben. Die Kelchziplel sind noch einmal 
so breit ais bei C h lo ra  p e rfo lia ta , deutlich dreinervig 
und unbedeutend kttrzer ais die Krone, der Gritfel ist immer 
getheilt und jeder Theil tragt eine zweiklappige Narbe.

Y orkom m en: Auf feuchtenmoorigenWiesenundtorfigen 
Triften der Oberrheinebene von Basel bis Worms und Mann
heim. Yerbreitet im Elsass, so z. B. von Strassburg nach 
Neudorf und Musau.

B lu th e z e it:  August bis Oktober.
A nw endung : Wie bei der vorigen.
F o rm  en: Abschnitte der Krone zugespitzt. Chlora 

acuminata Koch und Ziz.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1539.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



1540. Swertia perennis L.

Ausdauernder Sumpfenzian.

Der 1/3 bis l/2 Meter liohe Stengel entspringt ans 
einem sehr kurzeń, dauernden, angegliederten, stark be~ 
wurzelten Rkizom, ist stielrnnd, einfaeh, steif aufrecht und 
am Grunde mit einer Basalrosette, iibrigens mit einigen ent- 
fernt stehenden Blattpaaren besetzt. Basalbliitter lang ge- 
stielt, loffelformig-lanzettlich, ziemlich stumpf, am Grund in 
den Stiel herablaufend, mit kraftigem Mittelnerven und 
einigen Bogennerven yersehen, ganzrandig oder sehr schwach 
entfernt gezahnelt, kahl; untere Stengelblatter kurz gestielt, 
loffelfórmig, die oberen sitzend, umfassend, spitz oder zu- 
gespitzt; Bluthen in reicher, endstandiger Rispe; Bliithen- 
stielchen gefliigelt-vierkantig; Kelch und Krone funftheilig 
mit spitzen Abschnitten; die langen Filamente am Grunde 
der radfórmigen Krone eingefiigt, mit schwankenden Antheren.

B e sc h re ib u n g : Der etwas schiefe und kurze Wurzel- 
stock ist mit einer Menge starker und schwacher Wurzel- 
fasern bekleidet und treibt einen oder mehre aufrechte, am 
Grunde bisweilen aufwarts gebogene, 1—5 Cm. hohe, unten 
ziemlich rundę, oben viereckige, haarlose griine Stengel. Die 
Wurzelblatter sind mit ihren Stielen 11—16 Cm. (an schwa- 
cheren Exemplaren nur 6— 7 Cm.) lang, die 7 neryigen Blatt- 
fliichen messen 6 bis 8 Cm. und yerlaufen sich an einer 
Seite des Blattes in den oft rosenrothlichen Stiel, welcher



am Grundę eine kurze Scheide besitzt. Bis zum Bliithen- 
stande zahlt man 3 Paar Stengelbłatter, welche nur 2—4 Cm. 
lang sind nnd sitzen. Die Wurzelblatter halten 3 Cm. und 
mehr nocb an Breite und sind stumpf, die oberen Stengel- 
blatter sind dagegen spitz, alle Biatter sind aber griin, ganz- 
randig und haarlos. Die Bllithen stelien in einer rispigen 
Scheindolde und z war so, dass aus den Winkeln jedes der 
obersten Blattpaare 2 gegenstiindige Bliithenstiele entspringen, 
welche entweder unverastelt oder so verastelt sind, dass 
immer der Centralzweig zuerst zur Bliithe gelangt. An dem 
Ausgange jedes Bluthenzweiges sitzt ein lanzettfórmiges Deck- 
bliittchen, alle Bliithenverzweigung ist haarlos. Die Kelch- 
zipfel sind pfriemenformig bis linien-lanzettfórmig, griin, am 
Rand und an der Spitze triib-violett. Die Kronenzipfel sind 
sternformig ausgebreitet, lanzettformig und spitz, sie haben 
eine grauviolette Farbung, welche durch die braunen Adern 
und durch die Flecken am Rand und an der Spitze gehoben 
wird. Die Spitze jedes Zipfels hat 2—3 Ziihne. Die Staub- 
beutel sind gelb, die Honigdrlisen der Kronenblatter schwarz- 
purpurroth.

Y orkom m en: Auf Moor- und Torfwiesen der Alpen 
und Yoralpen, auf den Vogesen und Sudeten, auf dem Erz- 
gebirge und in der Ebene auf den Hochmooren Pommerns, 
Mecklenburgs und Holsteins. Von der Schweiz durch die 
ganze Alpenkette (auf dem Rig'i, bei Einsiedeln), im Salz- 
burgischen auf dem Torfmoor im Norden des Fuschlsees in 
Gebiischen bei 630 Mtr. Meereshbhe, auf den Alpen Lungaus 
von 1300 — 1900 Mtr., z. B. auf der Hohe des Radstadter 
Tauern, am Prebersee, auf den Buntschuh-Alpen, der Schilcher-



hohe; auf den Vogesen; im bairisclien Hochland und von 
dort auf die Vorebene herab; Baden; Wurtemberg; Riesen- 
gebirge; Erzgebirge; Moore von Holstein, Liibeck, Mecklen- 
burg, Pommern, Brandenburg, Posen, Preussen (bei Konigs- 
berg im Bruch von Jungferndorf und bei Lautenburg).

B liitlieze it: Juli bis September.
A nw en d u n g :  Die ganze Pflanze ist bitter und gehort 

zu den bitteren Mitteln, ist aber nicht im Gebrauch. Ais 
gesundes Yiehfutter und Bienenpflanze bringt sie Nutzen. 
Eine sehr empfehlenswerthe Zierpflanze fur alpine Anlagen 
in Garten. Auch ais Topfgewachs zu cultiviren an einem 
hellen, kUlilen, etwas feucłiten Ort, in Moorerde zu pflanzen.

A b b i l d u n g e u .  T a f e l  1540.
AB Pflanze in naturl, GrOsse; 1 Bliitbe, vergr8ssert.



Kamthner Enzian.

Syn. Swertia carinthiaca Wulfen, Pleurogyne carin- 
thiaca Griesebach.

Die zarte jahrige Wnrzel treibt einen wenige Centi- 
meter hohen bis spannenlangen, meist vom Grund auf stark 
verastelten Stengel, welcher locker mit opponirten Bliittern 
besetzt ist. Basalbliitter kurz gestielt, langlich, stiunpf, 
nicht rosettig; Stengelblatter eirund-langlich, sitzend, spitz, 
Blttthenstiele verlangert, nackt, Kelchabschnitte lanzettlich, 
spitz; Krone im Schlund bartig, radformig, mit 5theiligem 
Saum.

B e sc h re ib u n g : Der Stengel wird 2 — 12 Cm. hoch, 
steht aufrecht, ist diinn und vierkantig. Die Wurzelblatter 
und die untersten des Stengels sind spatelformig; alle Stengel
blatter gegenstandig, die oberen laufen spitz oder stumpflich 
zu, sind eiformig, etwas grosser ais die unteren, docli nicht 
iiber 12 mm. lang, gewohnlich etwas kurzer und 8 mm. breit. 
Sammtliche Bliitter sind mehrnervig. Die Blumenstiele ver- 
langern sich sehr, sind blattlos und tragen eine 1 Cm. breite, 
oder auch etwas kleinere Blume. Die Kelchzipfel sind lanzett- 1

1) Von X o > f i n  der Rand und y o i / i f o y  der Fruchtknoten, in Be- 
ziehung auf die Narben, welche iiber die Rander des Frnchtknotens 
hinlaufen, so benannt.

Der Name P leur ogyn e  kommt von die Rippe und y v v > )
das Weib ber, weil ein Theil der weiblichen Befruchtungstheile, die 
Narben, iiber die Rippen des Fruchtknotens herablaufen.



formig, viel liinger ais die kurze Blumenrokre und ungefiilir 
halb so lang ais die Kronenzipfel. Sie sind grlin und steken 
fast wagrecht ab. Die Einschnitte der Kronenzipfel dringen 
tief ein, die Kronenzipfel haben keine Drtisen, ihr Schlund 
ist aber gebartet. Ani Schlunde sind die Staubgefasse be- 
festigt, dereń Fiiden sieli am Grunde nicht erweitern. Der 
Fruchtknoten ist einfacherig, die zahlreicheii Sam en sind 
nahtstandig, die Kapsel springt in 2 Klappen auf und die 
reifen Samen zeigen keinen Hautrand.

Y orkom m en: Auf felsigen Abhangen der Alpen und 
in den Kiesbetten der Alpenflusse. In den Salzburger Alpen, 
von 1600—-2200 Mtr. in der Centralkette auf steinigen, 
kahlen und berasten Hohen, stellenweis gesellig, so z. B. in 
der Zwing auf den dortigen Knappenleiten, dem Raunser 
Tauern und Goldberg, dem Fuseher Tauern, im Nassfelde, 
auf dem Gottesacker des Radstadter Tauern, dem Speyereck, 
der Hinteralpe im Lungau, dem Venediger, vorztiglicli auf 
den Kalklagern;’) Schleern; Pasterze, Fleiss, Sagria und 
Dollach in den Mollthaler Alpen in Karnthen; in der Schweiz 
im Saasthal, im Wallis; in Steiermark.

B liith e z e it:  August, September.
A nw endung : Eine reizende Zierpflanze fur alpine 

Anlagen.

1) A. Sauter, Flora S. 72.

Abbildungen. Tafel 1541.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bliithe, vergrbssert; 2 Kronblatt, 

desgl.



1542. Gentiana lutea L.

Gelber Enzian.

Das ganz kurze, bis faustdicke Rhizora lost sieli nach 
unten in einige bis iiber fingerdicke Wurzeln auf und tragt 
oben einen oder einige bis fingerlange Kopfe, welche theils 
mit dem diesjahrigen Trieb, tbeils mit den zahlreichen con- 
centrischen schuppigen Blatttiberresten friiherer Jahrgange 
liesetzt oder nach dereń yolligem Absterben auch nackt und 
in diesem Fali schusselformig vertieft sind. Stengel einfach, 
bis meterhoch, stielrnnd oben durch kraftige herablaufende 
Nerwem gerieft, am Grund mit einer Rosette iiber fusslanger, 
langlicher, stumpfer, kurz gestielter, ani Grnnd etwas scheidig 
umfassender Basalbliitter versehen, welche wie die Stengel- 
bliitter von mehren kraftigen Bogennerven durchzogen, ganz- 
randig, kalii und blaulich bereift sind; Stengelbliitter eirund- 
langlich, stumpf, ani Grund etwas umfassend, meist fiinf- 
nervig, paarweis in spannenlangen Entfernungen stehend; 
Bliithen am Ende des Stengels und in den Acliseln der 
oberen Blattpaare in reichbliithigen Scheinwirteln, gestielt; 
Kelch halbirt, scheidenformig; Krone radformig, gelb, fttnf- 
theilig, im Schlnnd haarlos, die Abschnitte zuletzt stern- 
formig ausgebreitet; Staubweg deutlich, mit zwei kurzeń, 
zuriickgerollten Miindungslappeu.

Flora X V I.



B e sc h re ib u n g : Die Wurzel dieser Gentiane ist oft 
60—90 Cm. lang, dick, fleischig, wenig oder gar niclit ver- 
astelt, iiusserlich braun, innerlich gelb, aussen geringelt, in 
Form cylindrisch. Sie treibt einen unverastelten, atifreclit 
stehenden Stengel, welcher rohrig, haarlos und gestreift ist 
und eine Hobe von 45 Cm. bis 1.20 Mtr. erreicht. Die 
Blatter gleichen in Form den Blattern des Y era tru m , sind 
unten an der Wurzel gestielt, hoher am Stengel hinauf un- 
gestielt, oben stengelumfassend und nebnien nach der Spitze 
an Breite zu. Dabei sind sie ganzrandig, haarlos, 5—7nervig, 
etwas gefaltet, oberseits griin, unterseits duftig grlin. Die 
grundstandigen Blatter sind 30 Cm. lang und fast 15 Cm. 
breit, die oberen fast 3 mai kleiner, die bluthenstandigen sebr 
klein, fast herzformig und helłgriin. Der Kelch ist hautig, 
eirund, blassgelb, an der Spitze 2 — 3zahnig und yertrocknet 
bald; die schone gelbe Krone ist fast bis zum Grunde 
in 5, zuweilen aucli in 6 Zipfel getheilt, breitet sich flach 
ans, ist entweder ganz reingelb, oder hat im Innern 3 Reihen 
brauner Punkte auf jedem Zipfel. Die 5 Staubgefasse sind 
fast so lang ais die Krone, die Staubbeutel pfeilfbrmig, der 
Fruchtlmoten hat am Grunde 5 Drlisen und sein Griffel ist 
2spaltig. Die am Ran de hautigen, zusammengedruckten, 
braunen Samen stehen an den eingeschlagenen Klappen- 
randern in 4 Reihen.

Y orkom  m en: Auf Weiden der Alpen und Voralpen. 
Schweizer, Vorarlberger und Tiroler Alpen; Krain; auch noch 
im Karstgebirge auf freien Stellen am Riicken des Gebirges, 
am haufigsten bei Ober-Ternova (ygl. Oestr. Bot. Ztg. 1863. 
S. 391); schwabische Alb; Schwarzwald; Yogesen; im bairi-



schen Hochland (nicht im Salzburgischen); bei Wiirzburg; 
bei Dossdorf unweit Arnstadt in Thtiringen. Sie liebt 
Kalkboden.

B liith e z e it: Juli, August.
A nw endung : Die frische Wurzel riecht stark, aber 

unangenehm, die getrocknete Wurzel riecht sehr wenig, hat 
einen anfangs siisslichen, dann sehr bitteren Geschmack, und 
ist schon lange ais das ausgezeichnetste tonisch-bittere Heil- 
mittel bekannt, fiilirt in den Apotheken den Nam en Itadix 
G en tian ae  m a jo r is  vel lu teae. Ihre Stoffe sind Gen- 
t ia n in , atherisches, aber nicht angenehm riechendes Oel, 
fettes Oel, Harz, Gminni und Schleimzucker. Durch den 
eigenthiimlichen Geschmack zeichnet sich diese Wurzel vor 
vielen ahnlichen aus; auch ist der obere Theil derselben 
stark ringformig runzelig. Vgl. Pharmacopoea Germanica, 
2. Auflage, S. 212. Sie ist ausserdem eine prachtvolle Zier- 
pflanze im Garten.

F o rm en : Sie bildet Bastarde mit G. purpurea L. und 
mit G. •pnnctata L. 1) G. purpurea-lutea Grisebach. Syn. 
G. Thomasii Haller fil., G. rubra Clairv., G. hybrida Schleicher. 
Blumen feuerroth; Krone ftinfspaltig mit liinglich-lanzett- 
lichen, kurz zugespitzten Abschnitten. So iiber Bex und am 
Ithonegletseher in der Schweiz. Siehe Abbildung. 2) G. punc- 
tata-lutea Griesebach. Syn. G. Charpentieri Thomas. Blurnen 
gelb; Krone ftinfspaltig mit langlichen, zugespitzten Ab
schnitten von der halben Lange der Rolire; Kelch glockig, 
abgeschnitten, kurz zweizalmig. Abbildung s. Iteichenbacli, 
Icones Tafel 1054, No. 13 1. Auf den Alpen von Beyers 
im Ober-Engadin.



A nm erkung : Den Enzian kennt schon Dioscorides 
(yevu<xvr). Der deutsche Name isfc nattirlich aus dem Grie- 
chischen yerdorben.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1542.
T a fe l 1542 A. Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auf- 

gesprungenc Kapsel, desgl.; 2, 3, 4 Staubbliitter, vergrossert; 5 Carpell, 
desgl.

T a fe l 1542 B. G. T h o m a s i i  Haller fil. Pflanze in nat.Grbs.se.



1543. Gentiana purpurea L.

Purpurrother Enziau.

Wuchs alinlick wie bei der vorigen. Basalblatter lang- 
gestielt, spannenlang, langlick-lanzettlicli, spitz oder zuge- 
spitzt, meist 5nervig; Stengel ij3 Mtr. lioeh und dariiber, auf- 
recht, einfach, stielrund, breit lanzettlick-langlick, die oberen 
sitzend, etwas umfassend; Bliitlien in reicbem endstandigem 
Kopf und bisweilen ansserdem in einem armblUthigen Schein- 
wirtel in den Achseln des obersten Blattpaars; der end- 
standige Kopf von einigen aus breitem Gnrade spitzen Deck- 
blattern gestiitzt; Kelch halbirt, scheidig; Krone glockig, 
aufrecht, oder die ausseren abstebend, im Schlunde nackt, 
der Saum meist Gspaltig mit eirunden, abgerundeten Ab- 
schnitten, Rohre dreimal so lang wie der Saum, im unteren 
Theil gelb, im oberen, wie der Saum purpurn; Antberen ver- 
wacbsen; Staubweg kurz, mit tief zweilappiger Mtindung.

B e sc h re ib u n g : Diese innerbalb unseres Gebietes nur 
in der Schweiz vorkommende Gentiane wird 20 —60 Cm. 
lioeh. Ihr Stengel ist rund, ikrę gegenstandigen Blatter um- 
fassen den Stengel mit dem schneidigen Ende. Die beiden 
wurzelstandigen verlaufen sick in einen Stiel, sind 5nervig 
und messen sammt dem Stiele 15 Cm.; die steugelstandigen 
sind langer, 5 — 3 nervig und besteken aus 2 — 1 Paare. Alle 
Blatter sind ganzrandig und die Scheiden der Stengelbliitter 
laufen durcli 2 erhabene Linien am Stengel herab. Nack



oben zu ist der Stengel gemeinlich purpurroth gefarbt. Die 
Bluthen stehen in 2 W irteln; der endstandige hat 5 — 10 
Bliithen, der darunter stehende hat nur 2 Bluthen. Der an 
einer Seite bis herab geschlitzte, an der andern nur bis 
gegen die Halfte gespaltene Kelch ist liautig, am Rande 
purpursaumig. Die Krone ist 3 Cm. gross, hat 5 — 6 ei- 
runde Zipfel, welche nicht iiber lj3 der ubrigen Krone messen. 
Die Krone ist ausserlich mehr oder weniger purpurfarbig, 
oft auch nur nahe der Basis purpurfarbig und oben ocker- 
gelb, zuweilen sogar weisslich. Innerlich ist sie iminer gelb 
und mehr oder weniger stark punktirt. Die Staubbeutel 
sind nach Art der Syngenesisten rerwachsen, wahrend die 
Staubfaden oben frei und nur unten mit der Krone ver~ 
bunden sind. Mitten durcli die Staubbeutelrohre zieht sich 
der Stempel mit seinen 2 Mundungslappen.

Y orkom  men: Auf den Triften und Matten der siid- 
licheren Schweizer Alpen. Auf den Aelener, Berner, Walliser 
Alpen, auf dem St. Gotthard, Pilatus, auf allen Alpen west- 
łicli der Liminat. Nach Griesebach (Die Vegetation der Erde. 
Leipzig 1872. Theil I, S. 223. 224) uberschreitet sie in den 
Alpen nicht das Rlieinthal vom Mont Cenis aus in ostlicher 
łlichtung. Die Angabe W eldens liber das Yorkommen in 
Steiermark (vgl. Kochs Synopsis ed. 3. Th. II, S. 423) be- 
ruht wohl auf einem Irrthum. In Hohenackers Herb. der 
Arznei- und Handelspflanzen finden sich Exemplare vom 
Zeinesjoch in Montafun gegen Tirol.1)

1) Ausserdem auf den Apenninen, von (frisebach auf den nor- 
wegischen Fjelden, bei Roldal in Tellemarken beobachtet, angeblich 
auch in Siebenbiirgen.



A nw endung : Der Gebrauch des Stockes ist gleich der 
G en tia n a  lu te  a. Audi bereitet nian von der Wurzel den 
Enzian-Branntwein, von den Schweizern Enziwasser genannt, 
welcher in sehr kleinen Quantitiiten genossen wird und eine 
stark erregende Kraft besitzt. Eine herrliehe Zierpflanze fur 
alpine Anlagen in Garten.

F o rm en : O.punctata-purpurea Grisebach. Syn. U. Gau- 
diniana Thomas, G. spuria Lebert. Kronrohre liinger, vier- 
mal so lang wie der Saum; Abschnitte des Saums stumpf 
zugespitzt; Kelch glockig, hautig, abgeschnitten, auf einer 
Seite 2 — 3 zahnig, auf der andern zahnlos und daselbst audi 
bis zur Mitte gespaiten; Staubblatter mit den Antheren ver- 
bunden; Krone unten gelblidi, oben purpurn. So iiber Bex 
in der Sdiweiz. Vgl. Reichenbach, Ieones Tafel 1056, 
No. 15 II.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1543.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 ausgebreiteter Kelch, desgl.



1544. Gentiana pannonica Scopoli. 

Ungarischer Enzian.

Syn. G. purpurea Sclirank.
Den beiden vorigen in Wuchs und Grosse ahnlich. 

Untere Stengelblatter gestielt, langlich, stumpf, 5nervig, die 
oberen sitzend, langlich-lanzettlich, apitz, 3—5nervig; Bliithen 
am Ende des Stengels kopfig zusammengedrangt, bisweilen 
unter dem endstiindigen Kopf noch ein Scheinwirtel; Kelch 
aufrecht, glockig, mit langlich-lanzettlichen, zurttckgekrummten 
Zahnen, Krone glockig, Rohre dreimal so lang wie der 
6—7spaltige Saum, Schlund nackt, Abschnitte langlich-eirund, 
abgernndet-stumpf. Blume violett - pnrpurn mit schwarz- 
purpurnen Punkten.

B e sc h re ib n n g : Die ziemlicli starkę, cylindrische, meist 
rielkopfige Wurzel ist ausserlich braunlich, innerlich weiss, 
treibt auf jedem Kopfe einen 15 —60 Cm. hohen, haarlosen, 
gerieften, oben purpur angelaufenen Stengel, dessen Basis mit 
scheidigen Schuppen besetzt ist, wahrend die gegenstandigen 
Blatter den Stengel bekleiden. Diese werden 10 — 15 Cm. 
lang und 5—8 Cm. breit. Die Wurzelblatter stehen an der 
Basis zu 4, oder vielmehr 2 Blattpaare sind einander so 
nahe geruckt, dass dadurch ein Kranz von 4 Blattern ent- 
steht. Des untersten Blattpaares Blatter sind oval und 
5nervig, die des obersten Blattpaares langlicb und 3nervig. 
Die Stengelblatter stehen wiederum in 2—3 Paaren, wovon 
die untersten Paare oder das unterste Paar dem ersten Paare 
der Wurzelblatter gleichen und kurzstielig sind, das oberste 
Paar aber mit dem obersten Paare der Wurzelblatter Aehn-



lichkeit hafc und am Stengel sitzt. Die Bliithen sitzen in 
Wirteln, von welchen der unterste nur 2 Bliithen, der oberste 
6— 12 Bliithen hat; bei kleinen Exemplaren fehlt der unterste 
Wirtel. Der Kelch ist 20 Mm. lang, glockenformig, Okantig, 
griin mit rothen Flecken begabt, an der Basis hautig, oben 
sich in 6 griine, schmale, eilanzetttormige Zipfel spaltend, 
die sich zuruckschlagen und von welchen 2 entgegenstehende 
etwas gosser ais die andern sind. Die Krone hat eine gelb- 
liclie Rohre, ist fast 5 Cm. lang, leberfarbig oben purpur- 
roth und schwarzlich-roth punktirt. Die Zipfel derselben sind 
durch eine abgestutzte Buchtung geschieden und stumpf und 
die Staubbeuteł, ebenso viel ais Kronenzipfel, sind verwachsen.

Y orkom m en: Auf den Matten der Alpen, Voralpen 
und des Bohmerwaldes. Vom nordlichen Tirol bis Oester- 
reich und Steiermark, siidlich bis zu den Karpathen, im 
westlichen Alpengebiet fehlend.’) Sie tritt in Tirol an die 
Stelle der G. p u rp u re a  L.

B lu th e z e it:  August, September, bisweilen schon im Juli.
A nw endung: Wie bei den beiden vorigen, sowohl in 

medizinischer ais in gartnerischer Hinsicht.

1) Im Salzburgischen auf grasigen Stellen der nOrdlicłien Kalk- 
alpen in 1300—1600 Meter MeereshShe, z. B. am Unteraberg (Schwaig- 
muhler Alpe), Lattenberg, Siidseite des Nassfeldes, liohe Goli, Tannen- 
gebirge, Loferer Alpen. A. Sauter, Flora, S. 72. Auf der Wegseheide 
zwisehen der grossen und kleinen Koralpe in Unterkarnthen von 
Lorenz Kristof im Juli 1867 gesammelt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1544.
A Pflanze in nat. Grdsse; 1 ausgebreitete Blutlie, desgl.; 2 Staub- 

b la tt, vergr8ssert; 3 Carpell, naturl. Grosse; 4 dasselbe im Liings- 
scbnitt, etwas vergrossert; 5 dasselbe im Querschnitt, desgl.
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1545. Gentiana punctata L.

Punktirter Enzian.

Yon Wuchs und Grosse der vorigen. Blatter eiformig- 
langlich, zugespitzt, meist 5nervig, in fingerlangen bis 
spannenlangen Abstanden, die unteren gestielt, die oberen 
sitzend oder bisweilen alle sitzend und am Grund umfassend;') 
Bluthen am Ende des meist nicht viel tiber fusshohen 
Stengels kopfig zusammengedrangt und ausserdem noch ein 
Bliithenpaar oder ein armbliithiger Scheinwirteł in den 
Achseln des obersten Blattpaares; die Stiitzblatter des 
Blilthenstandes sind meist am Grunde sehr breit und scbeidig 
verbun.den, in der Regel aber sitzen sie aucb am Ende des 
Stengels nur paarweise, bisweilen kommt mehr ais ein Schein- 
wirtel unter dem endstandigen Kopf zur Entwickelung;2) 
Kelch glockig, aufrecht, mit lanzettlichen, aufrechten Zalinen; 
Krone mit glockiger nach oben erweiterter Rohre von der 
vierfachen Lange des anfangs aufrechten, spater etwas zu- 
riickgebogenen Saums mit eirunden, kurz und stumpf zu- 
gespitzten Abschnitten. Blume blassgelb, schwarz-purpurn 
punktirt.

B esc łire ib u n g : Die Pflanze wird lj3 M tr.hochund hołier. 
Ihr glatter, runder und hohler Stengel steht aufrecht, ist am 
Grunde mit kleinen Blattchen bekleidet, auf welche zuletzt 1 2

1) So z. B. an Exemplaren von don Rheinwaldalpen in Grau- 
biindten. Hohenackers Arznei- und Handelspflanzen No. 105.

2) So an Exemplaren von dei Silbernalp im Canton Schwyz.



2 gegenstiindige, in einen Stiel sieli verlaufende • grosse 
Blatter kommen, die mit dem Stiele bis 10 Cm. Liinge und 
5 Cm. Breite messen und mit 7 gelblich-griinen Nerven 
durchzogen sind. Hoher am Stengel liinauf stehen nock 
1 — 2 Blattpaare, welche in ihren Winkeln keine Bliithen 
haben und wovon das unterste kurzgestielt, das oberste 
sitzend ist. Das darauf folgende Blattpaar bat 2 Bliithen 
und das oberste einen Wirtel von 6 — 8 Bliithen. Die 
Stengelblśitter, welche bliithenlos sind, messen noch 7— 10 
Cm. Lange, 3—5 Cm. Breite und sind mit 5 Nerven durch
zogen; alle Blatter sind kurz zngespitzt, ganzrandig und 
lebhaft grasgriin. Der Kelch ist viel klirzer ais die Krone, 
fłachglockig und hat 5—6, gemeinlich 6 aufrecht steliende, 
eilanzettformige Zahne; die Krone, vor der Entfaltung schwarz- 
lich-violett, malt sieli in der Entfaltung strohgelb und ist 
mit vielen dunkel-purpurfarbigen Punkten gezeichnet, 5- bis 
Ospałtig, gemeinlich Ospaltig. Die 5 — 6 Staubgefasse sind 
mit ihren Staubbeuteln verwachsen. Die Kronenzipfel werden 
durch eine Bucht getrennt. Der Griffel ist 2narbie, der 
Fruchtknoten hat am Grunde (3 grtinliche Driisen, ist liinglich- 
walzenformig und punktirt.

Y orkom m en: Auf den Matten und Triften der Alpen 
von 1200 — 2000 Metern Meereserhebung. In den Alpen 
und Yoralpen und im Bohmerwald. Durch die ganze Alpen- 
kette verbreitet, die Wohngebiete von G. p u rp u rea  L. und 
G. p a n n o n ic a  Scopoli umfassend und dieselben in den 
Karpatlien, auf den Sudeten und dem Scardus in Macedonien 
iiberschreitend. In Salzburg von 1300—1900 Mtr. Meeres- 
hohe auf dem Untersberg, am Tannengebirge, im Buntschuh,



auf den Pinzgauer Alpen, im Anlaufthal; *) im Kanton 
Appenzell z. B. anf dem Kronberg u. a. a. O.; anf den Itliein- 
waldsalpen in Graubiindten, auf der Silberalp im Kanton 
Schwyz u. s. w.

B liith e z e it:  Juli, August.
A nw endung: Wie bei G. lu te a  L.
Form en: Ueber Bastardbildung vergl. G. purpurea L. 

Sie variirt: /?. concolor Koch: Die Kronen oline Punktirung. 
Syn. G. campamdata Jaccjuin.

1) A. Sauter, Flora, S. 72.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1545.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 ausgebreitete Bliithe, desgl.; 2 Kelch, 

desgl.; 3 Staubgełass, yergrossert; 4 Stempel, nattirl. Grosse.



1546. Gentiana cruciata L.

Kreuzenzian.

Das bis fingerdicke, nach anten in einige federkieldicke 
Wurzeln aufgeloste Rhizom treibt nach oben mehre Kopfe, 
von denen die diesjahrigen einen etwa fnsshohen Stengel 
treiben, welcher steif aufrecht steht und ziemlich dicht mit 
opponirten, lang lanzettlichen, spitzen Bliittern besetzt ist, 
so dass diese kreuzweis gestellt erscheinen; die unteren 
Bliitter gestielt, die oberen sitzend und umfassend, scheidig, 
von einem starken Mittelnerven und zwei zarteren Seiten- 
nerven durchzogen; Bluthen in zahlreiche reichblfithige Wirtel 
geordnet; Kelch glockig, aufrecht, gleichformig 5zahnig; 
Krone rohrig-keulig, aufrecht, mit vierspaltigem Saum, welcher 
zuletzt steif absteht, Schlund nackt; Antheren frei.

B esch re ib u n g : Dieser Enzian hat eine lange, finger
dicke, weissliche, sehr bitter schmeckende Wurzel, welche 
15—30 Cin. hohe, federspulendicke, unten zweischneidige und 
roth angelaufene, oben mehr rundliche und grfine, glatte 
Stengel treibt. Die gegenstandigen Bliitter sind zahlreich, 
stehen eng beisammen, so dass sie 4 in Form eines Kreuzes 
stehende lleihen bilden; sie haben 5 — 9 Gm. Lange, 1 — 2 
Cm. Breite, dunkelgrune Farbę, unten 5, oben 3 hellere 
Neryen, umfassen am Grunde den Stengel, sind mit den 
gegeniiberstehenden Blattern ani Grunde zusammengewachsen, 
sonst haarlos, ganzrandig und spitz. Die Bluthen sitzen in 
den obern Blattwinkeln und weil die Blatter eng beisammen



stehen, bilden sie eine Art W irtel oder Aehre, die bis zur 
Spitze des Stengels hinauf steigt und sich kopfformig endigt. 
Der Kelch inisst das Drittel der Blumenlange; 2 gegenuber- 
stehende Zahne sind grosser ais die 2 andern; tibrigens ist 
er weisslich, hat auch zuweilen nur 3 oder 2 oder 5 Zahne. 
Die Blumenkrone misst 20—24 Mm., ist ausserlich griinlich- 
violett, innerlich cjanblau. Die Blumenrohre hat 4 Ecken, 
der innere Schlund ist weisslich, punktirt und haarlos, der 
Saum breitet sich flach aus, ist 4spaltig, zuweilen aucli 
bspaltig, dreieckig und spitz; in jedem Zipfelwinkel befindet 
sich noch ein kleiner zweispaltiger Zahn; die Antheren sind 
frei und gelb, stehen bei Exemplaren mit 4spaltigen Kronen 
zu 4, bei andern mit Sspaltigen Kronen zu 5; die Narben 
sind zuriick gerollt.

Y orkom m en: Auf trocknen Waldwiesen, rasigen Ab- 
liangen, an Berglehnen, sowohl in lichten Waldungen ais 
an sonnigen Stellen.. Streckenweise durch das ganze '6e- 
biet verbreitet. Noch im Karstgebiet an der Sudgrenze 
uiiseres Florengebiets (Oestr. Bot. Ztg. 1863, S. 391) und 
weiter in sammtlichen Gebirgen des sudliclien und westlichen 
Europa; ebenso bis an die Nordostgrenze des Gebiets in 
Preussen bei Kulm, Graudenz, Wormditt, Rastenburg, Rh ein, 
Seesburg, Insterburg, Lyk, Elbing, Marienburg, Neuenburg 
und weiter westlich (Fr. J. Weiss).

B lilth e z e it:  Juni bis September.
A nw endung ; Die ganze Pllanze enthalt einen bittern 

Stoff. Sie wurde sonst unter dem Namen R a d ix  e t H erb  a 
G e n tia n a e  m in o ris  in den Apotheken verkauft; jetzt ist 
sie von der weit wirksamern G e n tia n a  lu te a  yerdrangt



worden. Uebrigens gehen die Bienen naeh ihren Blumen 
und das Yieh. beweidet die Stengel. Ais Hausmittel ist sie 
noch jetzt bekannt, ais Ziergewachs verdient sie mit Ileclit 
ihre Stelle im Gar ten. Man giebt ihr ein murbes Land und 
eine etwas schattige Lagę.

A b b ild u n g e n . Tafel 1546.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blilthe, ausgebreitet, vergr8ssert; 

2 Carpell, desgl.



1547. Gentiana asclepśadea L.

Schwalbenwurzel-Enzian.

Der vorigen einigermassen ahnlich, aber die 1/3 bis 
1 Mtr. hoben Stengel weniger schlali, die Blatter weniger 
steif und nicht deutlich 4zeilig, eher fast 2zeilig gerichtet, 
die Bliithen mehr an das Stengelende zusammengedrangt, 
Blatter sitzend, aus abgerundeten, schwach umfassenden 
Grund in eine lange Spitze zugespitzt, 5nervig, abstehend, 
ani Rande rauli; Bliithen opponirt in den Blattachseln, und 
am Ende des Stengels biischelig gehiiuft, sitzend, Kelch 
glockig, aufrecht, Szalinig; Krone rohrig, aufrecht, keulig- 
glockig, sehr lang; Saum abstehend, 51appig, am Schłund 
nackt, Abschnitte eifórmig, kurz zugespitzt.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock ist schief, gegliedert, 
gelblich, astig und yielkopfig. An jedem Kopf treibt er 
einen, bis 90 Om. langen Stengel, welcher aufrecht oder 
aufsteigend, einfach, stielrund und diinn ist und an beiden 
Seiten durch die herablaufenden Blatter mit 2 erhabenen 
Linien begabt ist. Die zahlreichen Blatter kreuzen sich 
schief, sind sowohl an Gestalt, ais auch in Stellung den 
Blattern des Cynanchum  Y in ce to x icu m  sehr ahnlich, 
etwa 5—8 Cm. lang und an der Basis 3—5 Cm. breit, von 
da an verschmalern sie sich und spitzen sich meistens lang 
zu. Am Rande bemerkt man mit der Lupę Knorpelzahne.



Die Bliithen sitzen von der Mitte des Stengels au, oder 
wenig iiber der Mitte, bis hinauf, in den Blattachseln, aber 
selten zu zweien, gewohnlich einzeln. Sie sind entweder 
sehr kurz gestielt oder sie sitzen vollkommen. Ihr kurzer 
Kelch liat nur */g der Krone, etwa 16 Mm. Lange, ist 
5kantig, besitzt 5 pfriemenformige Zahne, spaltet sich auch 
hin und wieder scheidenartig. Die Krone ist 5 Cm. lang, 
ausserlieh grlinlicb-violett, iunerlich blau, mit blauen Punkten 
gezeichnet. Die 5 Zipfel der Krone sind kurz, Beckig zu- 
gespitzt; zwiscben denselben befindet sich im Einschnitte ein 
kurzes spitzes Zahnchen. Die Kobrę der Krone ist keulen- 
artig glockig. Die Antheren hangen zusammen imd sind 
kurzer ais das bis an den Schlund der Krone reichende 
Pistill. Der Fruchtknoten ist spindelformig und die Narben 
sind schmal und spitz.

Y orkom m en: Auf Alpenwiesen und an rasigen, sonnigen 
oder etwas beschatteten Abhangen. In den Alpen und Vor- 
alpen, besonders in den Alpenthiilern. Durcb die ganze 
Alpenkette verbreitet von der Schweiz durch Tirol, Vorarl- 
berg, Hochbaiern bis Munchen herab, Salzburg, Karnthen, 
Krain, Oesterreich, ferner auf den Vogesen, im Schwarzwald, 
auf' der schwabischen Alb und auf den Yorebenen daselbst, im 
Riesengebirge und auf der Tafelfichte in der Lausitz. lin 
Salzburgischen an felsigen, buschigen Stellen, Gebirgsbachen, 
Waldrandern der Kalkgebirge bis 1600 Mtr. Meereserbebung, 
so z. B. am Fuss des Untersbergs, Geisberg, Rossfeld, Tiinnen- 
gebirge, Radstadter Tauern, auf Sumpfwiesen bei Ursprung, 
Loferer Alpen, um Werfen, in der Ilochlil/.en. Ein herrlicher
Schmuck der Kalkalpen. Seltner in Schiefergebiet, so z. B. im
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Kotschach, und im Angerthal, iiber Unternberg. ') Zerstreut 
durch alle sudeuropiiischen Gebirge.

B J iith e z e it:  August, September; auch schon im Juli. 
A n w endung : Der Stock liefert die sonst in der Officin 

so bekannte R ad ix  A sc lep iad eae , welcbe gleicb dem 
Bnzian gebraucht wurde, jetzt aber ihm nacbgesetzt und nur 
von den Gebirgsbewohnern nocli ais Hausmittel gebraucht wird. 

F o rm  en: Sie kommt bisweilen weissbliithig vor.

1) A. Sauter, Flora, S. 72. Im Karst in der Waldregion, vergl. 
Oestr. Hot. Zeifcschr. 1863, Seite 394, 395.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1547.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Keleh, desgl.

f



1548. Gentiana Pneumonanthe1) L.

Moor-Enzian.

Syn. G. linariaefolia Lam. Pneumonanthe vulgaris 
Schmidt.

Das sehr kurze, dauernde Rhizom ist nach anten mit 
einem Biischel rabenfederkieldicker Wurzeln besetzt und treibt 
nach oben meist mehre 1 j:, bis fast meterhohe, bogig auf- 
steigende oder aufrechte Stengel, welche ziemlich dicht mit 
schmaleren oder breiteren, steifen, vorwarts gerichteten, 
lanzettlichen, stumpfen, von einem kraftigen Mittelnerven 
dimchzogenen Blattern besetzt sind; Bliithen am Ende der 
Stengel einzeln oder ausserdem noch einige mehr oder 
weniger entferntstehende Bliithen aus den oberen Blatt- 
achseln, welche bald wechselstandig, bald gegenstandig ge- 
ordnet sind; Kelch anfrecht, glockig, mit 5 schmalen, spitzen 
Zahnen von der Lange der Itiihre; Krone aufrecht, keulig- 
glockig, langrohrig, mit wenig geoffnetem, trichterformigem, 
5spaltigem Saum mit eiformigen, stumpfen Abschnitten, 
zwischen denen je ein kleiner Zahn steht; Kronenschlund 
nackt; Antheren frei (nach Koch verwachsen); Miindungs- 
lappen linealisch, verlangert, zuriickgerollt.

*■ B eschre ibung: Der Wurzelstock ist wenig geringelt,
treibt einen oder viele aufrechte oder aufsteigende Stengel, 
welche verastelt, stumpfkantig, haarlos, glanzend, oben ofters

1) Lungenblume, wegen ii-iiherer Anwendimg gegen Lungenleiden.



braun angelaufen sind und 7—45 Cm. hocłi werden. Die 
Blatter stehen zahlreich am Stengel, die untersfcen sind sehr 
klein, fast schuppenformig, nelimen das unterste holzige 
Viertel des Stengels ein; die ubrigen sind 2 — 4 Cm. lang, 
gemeinlich 2—4 Mm breit, doch giebt es hier eine Yarietat 
mit wirkłich lanzettformigen oder gar mit langlichen Blattern. 
Alle Blatter sind haarlos, ganzrandig, stumpf, oberseits 
dunkelgriin, unterseits hellgrun. Die Bluthen stehen in den 
oberen Blattachseln; oft findet man 4 — 6 Bluthen, oft nur 
eine einzige an einein Stengel. Sie sind sehr kurzgestielt 
und 3—4 Cm. lang. An ihrem Grandę finden sich 2 den 
Blattern ahnliche Deckblattchen. Der Kelch misst nicht die 
Halfte der Krone, ist griin, eckig und haarlos; die Krone ist 
rein- und tiefblau, anssen anf der Mitte der 5 Zipfel griin- 
streifig, innen ebendaselbst griin punktirt, an der Basis griin- 
lich oder weisslich. Die 5 Zipfel sind eiformig, die Zwischen- 
zipfel sind kurz zugespitzt oder feingespitzt. Die Antheren 
sind !i/-i so lai)g ais die Krone, kiirzer ais der zweinarbige 
Griiffel, anfangs yerbunden, spater getrennt; die Narben sind 
zuriickgerollt.

Y orkom m en: InTorfmooreu, auf Moorwiesen, moorigen 
Waldwiesen und moorigen Wiesen iiberhaupt, selten auf Kallr. 
Durch das ganze Gebiet zerstreut und bis in die Hochalpen 
hinauf, aber nur in Moorgegenden haufig, daher am haufigsten 
im nordliehen und westlichen Gebiet, in den Mooren der 
Alpen und der Vorebenen derselben, selten in Thtiringen 
und in allen moorarmen Gegenden. Verbreitet in Preussen, 
in den Mooren bei Hamburg, in Holstein, Hannover etc.

B li ith e z e it:  Juli bis Oktober.



A nw endung: Wurzel und Bltlthen dieses Gewachses 
galten sonst ais R ad ix  e t F lo re s  P n eu m o n an tłie s  ais 
Heilmittel gegen Lungenkrankheiten. Die Bllitter nannte 
man H e rb a  A n th ir rh in i  c ae ru łe i, sie haben eine an- 
genelnne Bitterkeit. Ais Futterpflanze ist dieses Gewaclis 
sehr gesund. Selir empfelilenswerthe Zierpflanze fiir Moor- 
beete in Garten.

A b b ild u n g e u . T a fe l 1548.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Krain er Enzian.

Syn. G. Hladnicldana Host. G. angiistifolici Reichen- 
bach. G. carnica Welw.1)

Das sehr kurze, zarte Rhizom treibt einige, nur wenige 
Centimeter hohe, sterile und bliihende Kopfe. Blatter fast 
rosettig zusammengedrangt, lanzettlich-linealisch, mit hau- 
tigen, nach oben erweiterten Scheiden sitzend, nach oben 
rinnig, die unteren gehauft, die oberen Stengelblatter kiirzer 
und etwas lockerer; Stengel einbltithig; Bliithe endstandig, 
sitzend, vom obersten Blattpaar gestiitzt, aufreclit; Kelch 
rohrig-trichterig, funfzahnig, die Zahne lanzettlich, spitz, fast 
so lang wie die Rohre; Krone im Selilunde nackt, mit keulig- 
glockiger Rohre von der yierfachen Lange des tellerformig 
abstehenden, fiinftheiligen Saums; Abschnitte aus breitem 
Grunde zugespitzt, zwischen denselben je ein kleiner Zahn 
eingefugt; Antheren monadelphisch; Staubweg verlśingert, 
mit langen, linealischen oder langlichen Mundungslappen.

B e sc h re ib u n g : Diese zuerst von dem nun verstorbenen 
Professor H la d n ik  in Laibach auf den Steineralpen in Krain 
entdeckte Gentianenart, welche H o s t in Wien deshalb auch 
G en tian a  H la d n ik ia n a  benannte, gebort zur Rotte der 
P n e u m o n an th e , welche sich durch nicht cjuirlartig, sondern 
einzeln oder zn zweien auf dem Gipfel oder in den Blatt-

1) In Sturm’s Flora von Hoppe unter dem Namen G. a n g u s t i -  
1 'olia Yillars beschrieben und abgebildet.



winkeln befindliche, trichterformig-glockige und im Schlunde 
niclit gebartete Blumen auszeichnen. Die 5 Staubbeutel 
dieser Rotte sind verwacbsen. Im Ganzen steht sie der 
G. f r ig id a  und P n e u m o n a n th e  am niichsten, weicht aber 
von beiden docb in mancherlei Dingen wesentlich ab. Sie 
hat zuerst einen yerhaltnissmassig dicken, braunen, yerastelten 
Wurzelstock, der mit seinen Aesten uber dem Boden hervor- 
ragt und an den Spitzen der Aeste dichte Blattrosetten treibt, 
in dieser Hinsioht also sebr von G. P n e u m o n a n th e  ver- 
sehieden ist. Diese Wurzelblatter werden 1—-2 Cm. lang, 
sind schmal, gerinnelt, stumpf, glatt und gliinzend, daher 
von f r ig id a  yerschieden. Der bliihende Stengel wird nicht 
hoher ais 2—10 Cm., ist mit gegenstandigen, lineal-lanzett- 
formigen, scheidigen Bliittern auf verschiedene Art, bald 
sparsamer, bald reichlicher besetzt, die aber ungleich kiirzer 
ais die Rosettenblatter sind. Auf der Spitze des Stengels 
befindet sich gewohnlicli nur eine einzige Blume, seltener 
steben zwei neben einander. Die Blume ist aber Uber 
3 Cm. lang, steht aufrecht, hat einen kurzeń, ospaltigen 
Kelch und 5 kurzspitzige Kronlappen, die aber nur */4 der 
trichterformigen Rohre messen und in ihren Winkeln einen 
kleinen Zahn, die Fortsetzung der Falte, sehen lassen. Die 
Farbę der Krone ist himmelblau, hat durchaus keine Punkte, 
und der Griffel, welclier in zwei keulige Narben gespalten 
ist, ragt hervor. Derselbe ist kurzer ais der Fruchtknoten 
und lichtgelblich. Der Griffel der f r ig id a  ist dagegen sehr 
kurz und in der Rohre der Blume verborgen. Auch haben 
die Kronen der G. P n e u m o n an th e  und f r ig id a  sehr ver- 
schiedene Farbung und sind mit Punkten gezeichnet.



Y ork om men: Anf den hochsten Krainer Alpen, 
Kamthen. Ausserdem noch in der Dauphine gefunden. 

B lu th e z e it:  August, September.
A nw endung: Wie alle Gentianen sehr empfehlenswerth 

fur Felsenanlagen und Alpenpartieen in Garten.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1549.
A Pflanze in natur). Grosae.



1550. Gentiana frigida Haenke. 

Steirischer Enzian.

In Wuchs und Grosse der yorigen iihnlich, aber die 
Blatter breiter und liinger, lanzettlich-linealisch, die unteren 
gedrangt, mit liautigen, oberwarts erweiterten Sclieiden 11111- 
fassend, die oberen etwas lockerer; die Stengel bisweilen 
ausserst kurz, am Ende 1 — 2bltłtliig; Kelch gloekig, auf- 
recht, tief gespalten, die Abschnitte so łang wie die Rohre, 
lanzettlich, spitz; Kronrohre keulig-gloekig, fast trichter- 
forinig, im Sclilunde nackt, 5—6 Mai so lang wie die wenig 
abstehenden, langlicben, kurz zugespitzten Saumabsclmitte; 
Antheren frei; Staubweg weit ktirzer ais der Frucbtknoten; 
Mundungslappen zuriickgerollt, langlich-linealisch.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock ist liolzig, veriistelt, 
dadurcłi mehrkopfig, liat aber eine Faserwurzel. An den 
Spitzen der kurzeń Aeste oder Wurzelkopfe befinden sieli 
die Rosetten der Wurzelblatter, welche 2 — 7 Cm. lang 
werden, ni elit aber die Breite von 4 Mm. erreiehen. Sie 
sind oberseits flachconvex, glatt, gliinzend, nerrenlos; unter- 
seits bemerkt man kaum einen Nerven und am Grunde gehen 
sie in Seheiden aus, die sich erweitern. Dadurch fuhlen sich 
die Blatter etwas fleischig an, was bei den meisten Pflanzen 
dieser Region der Fali ist. Je nach der mebr oder minder 
giinstigen Witterung wird der stielrunde, mit 2 leichten 
Kanten versehene Stengel 5— 10 Om. lioch, oder bleibt aucb 
wohl fast ganz verkummert. Hiernacb riebtet sieb die 
Stellung der Blatter, von welchen die untersten, den Wurzel-
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blattern in Lange und Breite ahnłichen, iramer gedrangt bei- 
sammen und dicht an der Blattrosette stehen. Die oberen 
sind aber breiter und kiirzer, jedes Blattpaar ist durch die 
Blattscheiden verbunden und steht nun, je nach Hohe des 
Stengels und Ueppigkeit des Blattwuchses, mehr oder weniger 
von anderen Blattpaaren abgerttckt. Der Kelch ist halb so lang 
ais die 2-—3 Cm. lange Krone; seine 5 linealen und spitzen 
Zipfel sind unten durch eine membranartige Haufc verbunden. 
Die Krone hat 5 stumpfere oder spitzere Zipfel, dereń Ein- 
schneidung nur in das Funftel der Krone eindringt. Die 
Palten der Krone stumpfen sich an der Spitze al), so dass 
man keine Zahnchen in den Winkeln der Kronenlappen be- 
merkt. Die fiinf gelben Staubbeutel sind frei, wenigstens 
dann, wann die Krone zur Bliithe kommt, und der Griffel 
ist so kurz, dass er nicht aus der Krone hervorragt. E r 
spaltet sich in zwei Narben, die sich in der vollen Bliithe 
zuriickrollen. Man findet Exemplare mit einer einzigen Blume 
und auch mit zwei Blumen, selten mit drei Blumen. Die 
Blumen sind immer durchscheinend und wasserfarbig, haben 
auch innen stets 5 hellblaue Streifen, aber die hellblauen 
Punktreihen sind nicht immer vorhanden.

Y orkom m en: Auf den hochsten Steirischen undKrainer 
Alpen in der Nahe der Schneegrenze. Grieskogel, hohe 
Zinken, Zechent u. a. Alpen.

B liith ez e it: Juli, August.
A nw endung : Zierliches Pfłanzchen fur alpine Anlagen 

in Garten.
A b b ild u n g e n . T a fe l  1550.

A Pflanze in natiirl. Grdsee; 1 Bliithe, desgl.



1551. Gentiana acaulis L.

Stengelloser Enzian.

Syn. G. grandifiora Lam. G. angustifolia Yill.

Das kurze dauernde Rhizom treibt sehr kurze sterile 
und bleibende Kopfe, welche eine Rosette langlicher oder 
breit-lanzettlicher am Grund scbeidig umfassender Bliitter 
bilden. Blatter efcwas lederig und steif, zuriickgebogen, 
stumpf oder ziemlicli spitz, von einem kraftigen Mittelnerven 
durchzogen, kalii und etwas glanzend; Bliithe einzeln am 
Ende des bisweilen verschwindend kurzeń oder bis finger- 
hohen Stengels, im letzten Fali der rabenkieldicke etwas 
kantige Stengel nur am Ende unmittelbar unter dem Kelcli 
mit einein Paar eiformiger, kurzer, zugespitzter Blatter be- 
setzt, ubrigens nackt, oder in der Mitte noch ein Paar lang- 
licher, ziemlich spitzer Blatter tragend. Kelch aufrecbt, 
trichterformig, kielig-5 kantig, die Rohre langer ais die aus 
breitem Grund verschmalerten, zugespitzten, angedruckten, 
steifen Ziihne; Kronrohre keulig-glockig, nach oben fast 
trichterig, doppelt so lang wie der Sanm, im Schlunde nackt; 
Saum blappig, die Lappen breit, kurz zugespitzt, nach aussen 
gebogen, zwischen denselben je ein breiter, faltiger Zahn; 
Antlieren monadelphisch; Mundnngslappen am Ende des deut- 
lichen Staubwegs halbkreisrund, geziilmelt.

B eschreibung: Der dumie Wurzelstock dringt scbief



in die Erde und wird spater vielkopfig. Jeder Kopf treibt 
an der Basis einen Kranz von rosettig ausgebreiteten Wurzel- 
blattern, welche 2 — 5 Cm. lang, 8 — 12 Mm. breit, vorn 
spitz oder zugespifczt sind, ein etwas dickes Parenchjm und 
eine tiefgrasgriine Farbę haben und von 3 Nerven durch- 
zogen werden. Der Stengel, bisweilen ganzlich verktimmert, 
wird gewohnlich 5 — 8 Cm. lioch, steht aufrecht, ist vier- 
itantig und gemeinlich blattlos, docli giebt es auch solche, 
die 1 — 2 Blattpaare haben. Die Bliithe ist in der Regel 
so lang und langer noch ais der Stengel; sie misst 5 Cm. 
und steht aufrecht. Das oberste Blattpaar umgiebt den 
Kelch hiillenartig, der letzte ist glockig-trichterformig. 
bkantig, 5zipfelig, hat gleichgrosse eilanzettformige, zu- 
gespitzte, am G rundę durcli ein weisses, abgestutztes Haatchen 
yerbundene Zipfel und ist 3 mai kiirzer ais die Krone. Die 
Krone ist oben innerlich dunkelblau, hat 5 gelblich-grune, 
dunkelblau punktirte Streifen. Die Zipfel sind eiformig, 
stumpf, haben im Einschnitt ein kiirzeres oder langlicheres 
dunkelblaues Liippchen. Die Rohre der Krone ist lichtblau, 
innerlich fast weiss, mit vielen blauen Punkten gezeichnet. 
Die 5 Staubgefasse hiingen mit ihren Beuteln zusammen 
und die 2 Karb en des Griffels sind fast tellerfórmig. Es 
giebt auch fast weisse Kronen.

Y orkom m en; Auf den besten Matten, Triften und 
Wiesen der Alpen und Yoralpen, besonders in einer Meeres- 
erhebung von 1000 — 2000 Mtr., aber mit den Flussen bis 
auf die Yorebene herabsteigend. Durch die ganze Ałpen- 
kette verbreitet, von Savoyen durch die ganze Schweiz, Yor- 
arlberg, Tirol, Hochbaiern, Salzburg, Karnthen, Krain, Oester-



reich, Steiermark, Mahren, und bis auf’s Karstgebirge, wo 
sie z. B. aut freien Triften, in der Nalie des Waldes bei 
Ober-Ternova auftritt (Oestr. Bot. Zeitg. 1863 , S. 391). Bei- 
spielsweise ist sie besonders liaufig in der Scbweiz auf den 
Beruer Alpen, am Rosenlaui-Gletscher; im Salzburgisclien, 
namentlich bei Gastein und weiter aufwarts im Gasteiner 
Tlial; im bairiseben Hochland z. B. bei Schwabhansen miw. 
Landsberg und von dort aus mit der Isar abwarts bis 
Mtinclien, wo sie im Moose um Moosaeh, auf der Garchinger 
Haide (aucli weissbliihend), auf den Isarauen bei Harlaching 
u. a. a. O. vorkommt; ebenso mit der Donau bis Regensburg 
herab; aucli bei Augsburg; nicht in den Yogesen; ’) dagegen 
ganz vereinzelt und fast ausgerottet in Freiburg an der Un- 
strut. Sie ist ubrigens auf den Gebirgen des ganzen siid- 
lichen und westlichen Europa verbreitet.

B lu th e z e it: Juli, August.
A nw endung : Eine prachtvolle Zierpflanze fiir den 

Blumengarten, besonders zu Einfassungen geeignet. Sie liebt 
Moorerde und sonnigen Standort. Der Wurzelstock wurde 
truli er ais R adix  G e n tia n e lla e  a lp ina e  gleich den Blattern 
dieser Pflanze in Apotheken gebraucht; jetzt sind Bliitter 
und Stock nur noch ais Hausmittel der Alpenbewohner be- 
kannt, welche beide, wegen ihres Bitterstoffes, gegen Mattig- 
keit und Yerdauungsschwachę benutzen. 1

1) Auf diesen Irrtlium in K ocili Synopsis maohte mich zuerst 
H. W aldner, der verdienstvolle Herausgeber der Excursionsfiora von 
blsass-Lothringen brieflich aufmerksam. Auch Nyinan fiihrt Schwaben 
und die Yogesen an (C. F. Nyman, Sylloge Florae Europaeae. Oere- 
broae 1854—1855, p. 109.



F o r  men: Sie variirt mit weissen Blumen, mit breiteren 
und schmaleren Blattern.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1551. 
A Pflanze in natur]. Grosse.



1552. Gentiana excisa Piesi.

Ausgeschnittener Enzian.

Syn. G. acaulis a. L. G. acaulis Yill. G. acaulis a. 
alpina Grisebach.

Per yorigen in Tracht und Grosse dnrchaus ahnlich und 
nur durch folgende Merkmale unterscheidbar: Blatter meisfc 
breiter, eirund-langlich; Kelchzśihne aus etwas yerschmalertem 
Grund eiformig-lanzettlich, abstehend; Kronensaum fein aus- 
gebissen gezahnelt.

B e sc h re ib n n g : Diese von L inne nnter dem Namen 
G e n tia n a  a c au lis  Yar. «, der Species G. acau lis  beige- 
ftigte Form ist schon seit langen Zeiten von der gemeineren 
G. a c a u lis  geschieden, aber vom Professor P re s l zuerst 
genauer beschrieben und G. excisa  genannt worden. Dem- 
ungeachtet wird die Echtheit der Species bezweifelt. Sie 
kommt, je nach Hbhe, Bodenbeschaffenheit oder Kiilte des 
Standortes, in zwei Formen vor: die grossere Form ist in 
Lange und Breite der Krone einer G. a cau lis  selir ahnlich, 
erreicht aber dennoch nicht ganz dereń Grosse; die kleinere, 
G. a lp in a  V ill., oder G. excisa  m inor genannt, ist in 
Bliithen und Bliittern nur halb so gross. Die erste Form 
bat einen 1—8 Cm. hohen Stengel, bei der letzten ist der 
Stengel sehr kurz; die Krone scheint auf dem Kopfe des 
Wurzelstockes zu stehen, weil die Stengelblatter dicht an 
die llosette der Wurzelblatter zu stehen kommen. Uebrigens 
sind die Blatter bald spitzer, bald stumpfer. Die unter-



scheidenden Merkmale von G. a c a u lis  bestehen mm in Fol- 
gendeni: 1) liegen die Kelchzipfel nicht an, sondern sie um- 
geben die Krone locker und stehen etwas ab, kommen auch 
nicht ans breiter Basis, sondern diese ist vielmehr etwas 
schmaler ais die Breite der Zipfel gegen die Mitte ihrer 
Liinge; 2) hat der Saum der Krone ringsumher und selbst 
in den faltigen Winkeln eine selir feine Zahnung. 3) tritt 
die Bluthenzeit weit spater ais bei G. a c au lis  ein. Was 
nun die Kelchzipfel betrifft, so kommen zwischen G. a c a u lis  
und excisa  so viele Zwischenstufen vor, dass ein wirklicher 
Uebergang stattfindet, der durch die Hohe des Standortes 
und die Giite des Bodens erzeugt sein mag. In Bezug auf 
die Bluthenzeit findet ganz dasselbe statt, denn der Eintritt 
derselben richtet sich bei G. acau lis  nach der Hohe ihres 
Yorkommens, beginnt in der tieferen Ebene und in der 
Cultur innerhalb der Garten schon im Mai, auf den Vor- 
alpen und in der hoheren Ebene erst im Juni, auf den Alpen 
im Juli, walirend G. excisa  erst in den Ilundstagen zu bluhen 
beginnt. Selbst in der Zahnung der Krone hat man TJeber- 
gange bemerkt.

Y orkom  men: Auf den Matten und Triften der hochsten 
Alpen, sowohl der Granitalpen ais der Kalkalpen, im sud- 
lichen Tirol bis in die Region des Weinstocks, ja selbst des 
Oelbaums herabsteigend. Mit der vorigen durch die ganze 
Alpenkette yerbreitet. Mir aus Autopsie bekannte Standorte 
sind z. B.: Auf dem St. Bernhard, auf dem hohen Kasten bei 
Appenzell, auf der Frauhutt bei Innsbruck, selir haufig bei 
Gastein, namentlich in der Umgebung von Wildbad-Gastein 
wie z. B. unter dem Kafeehaus von Windischgratz u. a. a. O.



B liith e z e it:  Juli, August, September.
A nw endnng: Wie bei der vorigen.
F o r men: /?. minor Koch: Bliitter und Bluthen nur 

halb so gross. Syn. G. alpina Yill.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1552.
Pflanze in natiirl. Grosse.

Kllora XVI.



1553. Gentiana bavarica Ł.

Bairischer Enzian.

Syn. G. prostrata Wahlenberg.

Das zarfce, sehr kurze, dauernde Rhizom treibt eine 
grosse Anzahl handholier, rasiger, einfacher, einbllithiger 
Stengel und steriler, beblatterter Kopfe. Bliitter verkehrt 
eirund, abgerundet-stumpf, in den kurzeń. Stiel zusammen- 
gezogeo, die unteren gedrungen, aber niclit eigentlich rosettig, 
die oberen In deutlichen Abstanden oder ebenfalls ziemlich 
gedrungen; Stengel und die endstandige Bliithe steif auf- 
recht; Kelch meist auf' dem etwas verlangerten Stiel iiber 
das oberste Blattpaar emportretend, lang trichterfórmig, die 
Rohre liinger ais die schmalen, spitzen Abscknitte; Kronrohre 
walzig, unter dem anfangs aufgerichteten, zuletzt abstelienden 
Saum schwach zusammengezogen, im Schlund nackt; Ab- 
sclmitte langlich, stumpf zugespitzt; Antheren frei; Staubweg 
ziemlich lang, zweispaltig, mit lialbkreisrunden Mundungs- 
lappen.

B esch re ib u n g : Der Wurzełstock bildet eine loclcere 
Rosette kleiner rundlicher Bliitter und treibt mehre frucht- 
bare und unfruchtbare, eckige, glatte, fmgerhoke Stengel, 
dereń untere Blattpaare zwar am grossten sind, indessen 
messen die Bliitter derselben doch hochetens nur 6 Mm., 
sind rundlieh oder verkehrt-eirund, an der Basis verschmiilert, 
ganzrandig, stumpf und mit einem Mittelnerven begabt. Die



Form und Grósse der Bliitter gleicht den Bliittern der V e ro - 
n ica  s e rp y llifo lia ;  das oberste Blattpaar umschliesst den 
Keleh naeh Art einer Hulle. Der Stheilige Kelcb ist goldig- 
hellgrun, bat dunkelgritne Fliigelecken, die sich in die Zahne 
verlanfen. Die Einschnitte des Kelches sind nicht viel uber 
% der Kelchrohrenlange. Die Rrone ist tiefblau, misst 
2 Cm. Liinge, bat eine lichtblaue Rohre nnd 5 stumpfe, 
tiefblane Zipfel. Zwiscben je 2 Zipfeln finden sich die 
2spaltigen Anhiingsel einer Nebenkrone, welche weiss nnd 
an der Ausseaseite tiefblau gefarbt, sind. Unter diesen An- 
hangseln befiuden sich die 5 Staubgefasse, mit weissen Staub- 
faden nnd gclben freien Staubbenteln. Der Griffel besteht 
ans 2 Theilea.

Vorkom men: An feuchten Orten der hoheren Alpen. 
Von Savoyen dnrch die Schweiz, Yorarlberg, Tirol, Salzburg, 
Karnthen, Krain, Oesterreich, Steiermark, Mahren, Hoch- 
baiern dnrch die ganze Alpenkette. Von mir selbst auf- 
gesuchte Standorte sind z. B. Rosenlaui, Solstein u. a. O. bei 
Innsbruck, Appenzell, Gastein u. a. O. im Salzburgischen, 
steinernes Mcer bei Berchtesgaden, Untersberg bei Salzburg, 
Stockhorn im Berner Oberland etc.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en lu n g : Eine reizende Zierpflanze firn alpine An- 

lagen in Giirten.
F o r men: (i. rotundifolia Koch: Alle Bliitter an dem 

sehr kurzeń Stengel dachig stehend. Syn. G. rotundifolia 
Hoppe. G. bnbricata Schleicher (nicht Frolich). So z. B. auf

1) Herr F:. J. Weiss fand sie auf der Frohnalp in Karnthen. 
Vgl. aueh Garjkeb Flora, 14. Auflage.



dem Solstein unweit Innsbruck, auf dem Kammerlinghorn 
siidlich von Hirschbuhel bei Berchfcesgaden in Oberbaiem in 
2000 Mtr. Meereslibhe.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1553.
Pflanze in natiiri. GrSsse.



1554. Gentiana brachyphylla Yill.

Kurzblattriger Enzian.

Der vorigen ahnlich und noch mehr der folgenden, aber 
niedriger und zierlicher ais beide. Bliitter rundlich-eiformig, 
kurz bespitzt, in den kurzeń Blattstiel zusammengezogen, die 
grundstandigen rosettig; Bliithen einzeln, endstandig an den 
sehr kurzeń Zweigen, oft fast unmittelbar dem Bluzom auf- 
sitzend; Krone mit walziger Rohre, im Schlunde nackt, mit 
flach ausgebreitetem Saum mit langlichen, zugespitzten Ab- 
schnitten; Staubweg ungetlieilt mit halb kreisrunden Mun- 
dungslappen.

B eschre ibung : Der kurzblattrige Enzian treibt all- 
jahrlich mehre unfruchtbare Triebe, die im folgenden Sommer 
bluhen und die bliihenden Stengel sind so kurz, dass sie 
kaum aus der Rosette hervorragen, welche sich auf der 
Spitze des Wurzelstockes befindet. Die Bliitter der Rosette 
und die Stengelblatter stehen sehr dicht bei einander, sind 
sehr fleiscliig und weich, weit kleiner ais bei G entiana 
vern a , wahrend die Krone ziemlich die Breite und vollig 
die Liinge der G. verna besitzt, also ungleich liinger ais 
der Stengel ist. Eigentlicli aber unterscheidet sieli diese 
Species im Wesentlichen ebenso wenig von G. verna wie 
G. acau lis , denn die Kiirze des Stengels, das Fleischige des 
Blattparenchyms und die Ifleinheit der Bliitter bewirkt der 
erhabene Standort, welcher nalie der Gletscher- und der 
Schneegrenze liegt, immer vom tliauenden Schnee und Eise



befeuchtet und dennoch, ais Granitboden, leicht wieder von 
der Sonne erwiirmt wird.

Y orkom m en: Auf den hochsten Granitalpen in der 
Nahe der Gletscher und des ewigen Schnees. Durch die 
ganze Alpenkette verbreitet, insbesondere durch die siidliche 
Schweiz, Tirol, Karnthen und Steiermark, auch in Hoch- 
baiem, so z. B. am Funtensee bei Berclitesgaden, !) in der 
TJmgegend von Gastein u. s. w.

B liith e z e it:  Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
A n m erk u n g : Nach Facchini giebt es Mittelformen 

zwischen G. v e rn a  L. und b ra c h y p h y lla  Vill.

1) Yergl. Garoke, 14. Auflage.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1554.
Pflanze in natiirl. GrSsse.



1555, Gentiana verna L.

Frfthlings - Enzian.

Der vorigen durchaus ahnlich aber in allen Theilen 
robuster, grosser und hocliwiichsiger. Blattei' langlich oder 
breit- lanzettlich, spitz, naeb dem Grandę verschmalert, die 
grundstandigen rosettig; Bliithen einzeln am Ende der knrzen, 
aufrechten Stengel, aufrecht; Kelch meist umnittelbar von 
einem Blattpaar gestiitzt, Jang walzig, spitz 5zahnig, an den 
Kanten gleiclimassig schmal gefliigelt; Kronrohre hoch tiber 
den Kelch hervorfcretend, walzig, mit abstehendem Saum, im 
Schlunde nackt; Abschnitte eirund, stumpf oder zugespitzt; 
Staubweg lang, nngetbeilt, mit kreisrunder, plattenformiger 
Miindung.

B esch re ib u n g : Die Wurzelblatter am vielkophgen 
Stocke biłden einen an der Erde liegenden Kreis von 1 bis 
2 Cm. łangen and Y2—1J ,2 Cm. breiten, mit einem Mittelnerv 
versehenen grasgriinen Blattern, aus dereń Mitte der kleine, 
oft nur 1 Cm. hohe, aufrechte, eckige, haarlose Stengel 
emporsteigt. Die Stengelblatter sind gegenstiindig nnd 
kleiner ais die Wurzelblatter; sammtłiche Blatter sind sitzend 
und ganzrandig, das oberste Stengelblatterpaar bildet am 
Kelclie der einzelnen Bliithen eine Hiille. Der Kelch ist



kurz er ais die Krone, 2 Om. lang, hełlgriin, bildet 5 Falten, 
die durch einen dunkelgriinen Ansatz schwach gefiugelt sind 
und oben in 5 spitze, schmale Zahne ausgehen. Die Ziihne 
messen kaum die Halfte der Kelchrohrę. Die Krone ist 
tiefblau, liat 5 eirnnde, ganzrandige oder sehr fein gezahnte 
Lappen. Zwischen je zwei Lappen befindet sich ein zwei- 
spitziger Anhangsel mit einer weissen Linie; diese 5 An- 
hiingsel bilden eine Art Nebenkrone. Die Kronenrohre ist 
licbtgelblich, die ganze Krone ist gemeinlich 3 Cm. lang und 
offnet sich nur im Sonnenscheine, misst dann 1—3 Cm. im 
Durchmesser. Die 5 Staubgefasse sind unten mit der Krone 
verwachsen, oben sind die Faden und die gelben Staubbeutel 
frei. Die Narbe ist schiisselformig, am Rande fein gekerbt.

V orkom m en: Auf Matten und Wiesen der Alpen, 
Voralpen und Niederungen des siidlichen Gebiets bis nach 
Mitteldeutschland, wo sie sehr selten wird und bei Schleiz 
ihre Nordgrenze erreicht. Durch die ganze Alpenkette ver- 
breitet. Mir ans Autopsie bekannte Standorte sind z. B. die 
Furka und zahlreiche andere im Canton Bern, viele Stand
orte im Canton Appenzell von 1000—1200 Metern Meeres- 
hohe, viele Standorte im Salzburgischen besonders in der 
Umgebung von Gastein. Im bairischen Hochland ist sie 
sehr haufig und steigt herab bis auf die Munchener Hoch- 
ebene; ebenso findet sie sich auf der schwabischen Alb und 
in Oberschwaben, im Rheinthal im Elsass und in Baden, 
auf dem Kaiserstuhl, in der Umgebung des Bodensees, bei 
Giessen, Homberg, Schweinfurt, Schleiz, um Karlsbad, im 
mahrischen Gesenke, bei franzosisch Buchholz unweit Berlin. 
Im Karstgebirge z. B. auf Triften bei Ternova und in die



Yorberge herabsteigend.J) Audi in allen sildeuropaischen 
Grebirgen.

B ltith e z e it:  Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

1) Oesterr. Bot. Ztg 1863, S. 391.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1555.
A Pflanze in natiirl. Gr6sse; 1 Blutlie, auseinandergelegt, ver- 

grbssert.



1556. Gentiana aestiva licem, et Schultes. 

Sommer-Enzian.

Syn. Gentiana angulosa M. Bieberstein. G. verna var. 
angulosa Wahlenberg. Hippion aestiimm Schmidt. G. verna 
a. angulata Saufcer.

Der yorigen durchaus ahnlich. Kanfcen des Kelches in 
der Mitte b ra t gefiiigelt; Miindungslappen halbkreisrund.

B e sc h re ib u n g : Obgleich mehre Botaniker diese Form 
ais eine wirkliche Species ausgeben, so scheint dennoch weit 
richtiger, sie ais die Form der G e n tia n a  ve rna  in niedrigen 
Regionen zu bezeichnen, so wie man im Gegentheile in den 
hochsten Regionen die G. b ra c h y p h y lla  ais Zwergform der 
G. v e rn a  findet. Die G. a e s tiv a  hat auch keine Kenn- 
zeichen, wodurch sie sich wesentlich von G. v e rn a  unter- 
schiede, denn ihre mehr in die Lange gezogenen Blatter, ihr 
doppelt hoherer Stengel, ihre nocli einmal so langen Blumen, 
ihre breitgefliigelten Kanten des Kelches und ihre breiteren, 
mehr rundlichen Kronenlappen, sind offenbar nur in Folgę 
des milderen Klimas der unteren Alpenregionen und des 
hoheren Sonnenstandes zur Zeit ihrer Bliithe entstanden. 
Dafiir sprechen namentlich die mancherlei Uebergange der 
G. a e s tiv a  in G. v e rn a  und die Exemplare, an welclien ein 
Wurzelstockkopf einen Bliithenstengel entwickelt hat, welcher 
mehr den Charakter der G. a e s tiv a  zeigt, wahrend ein 
anderer den Bliithenstengel von G. v e rn a  bildete. Dennoch 
ist diese Yarietat merkwiirdig genug, denn sie tragt in ihren



gut ausgepragten Formen einen von G. verna  sehr ab- 
weichenden Habitus, bltiłit auch 3 —-4 Wochen spiiter und 
kommt keineswegs liberall da vor, \vo G. verna sich findet, 
sondern nur in Karnthen und Krain und dann noch weiter 
siidlich bis Triest. Dieser Umstand mag nun wohl auch 
beigetragen haben, die G. aestiva , wenigstens vorlaufig, ais 
eigene Species zu betrachten, bis entscheidende Thatsaclien 
sich gefunden haben, die fur die Yarietat von G. verna  ent- 
schiedenes Zeugniss einlegen.

Vorkom m en: Auf Matten und Wiesen der Alpen und 
Yoralpen und bis in die Vorebenen herab. Karnthen, Krain 
bis auf den K a rs t,Y o ra lp en  Stidtirols, Sulzbacher Gebirge 
in Steiermark; im Salzburgischen auf trocknen Wiesen und 
Triften der Kalkalpen mit G. verna  L. nicht selten, so 
z. B. am Gaisberg, bei Laufen etc.2), bei Gastein, auf der 
Alpe Petzen in Unterkarnthen.

B liith ez e it: Mai, Juni.
A nw endnng: Wie bei den vorigen.

1) Yergl. Oestr. Bot. Ztg. 1863, S. 391.
2) A. Sauter, Flora, S. 73.

x l b b i l d u n g e n .  T af e l  1556.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



1557. Gentiana imbricata Frólich. 

Ziegelblattriger Enzian.

Syn. G. torglomensis Hacq. G. verna y. imbricata D. PI.

Den beiden vorigen durchaus ahnlich, eigentlich nur 
durcłi die dicht dachziegelig liegenden, eirund-langlich- 
Ianzettlichen, spitzen, nach dem Grunde versehmiilerten, am 
Pandę rauhen Blatter unterschieden.

B esch re ib u n g : Die zalilreichen Wurzelkopfe treiben 
bJ iiliende and unfruehtbare Stengel; die ersten werden bis 
5 Cm., die letzten nur bis 2 Cm. hocli, beide Arten sind 
aber mit dicht an einander liegenden und sich deckenden 
Blattern bekleidet. Diese haben 4 Mm. Lange und 2 bis 
3 Mm. Breite, sind am Rande knorpelig, auf den Flachen 
dnreh Driisen scharf und laufen immer spitz zu. Die Bliithe, 
auf der Spitze des Stengels stehend, beginnt fast mit dem 
Ende der Blattbildung, sodass der Bliithenstiel sehr kurz ist. 
Der Kelch misst 1 Cm., ist trichterformig, hat 5 lanzettliche, 
aber ungleicli lange, spitze Zipfel, dereń Einschnitte bis zu 
J/3 der Kelckmasse eindringen. Die Kronenrbhre ist trichter- 

formig, der Saum besteht aus 5 flach ausgebreiteten Zipfeln, 
welche lanzettfórmig, spitz und ungleicli gezahnelt sind. Die 
Kronenrohre ragt gegen 2 Cm. aus dem Kelche hervor, die 
Kronenzipfel messen 1/2 Mm. bis 3/4 Cm., betragen ]/3 der 
Liinge der ganzen Kronenrohre. Die Falten in den Winkeln der 
Kronenzipfel gehen in 2 Zahnen aus und sind weissstreifig-, 
wahrend die Blume selbst tiefblau ist. Die Narbe ist kopfig



und die Antheren sind frei. Man kann diese Form ais eine 
Varietat der G en tiana  b a ra r ic a  ansehen, mit welcher sie 
den Mangel der Blattrosette gemein hat. Die Blatter sind 
hier aber spitz, fiihlen sich rauh an und der Griifel ist audi 
fast nngetheilt.

Yorkom m en: Auf den hochsten Alpenjochern. In Tirol 
auf der Kirschbaumer Alp und auf vielen Alpen in Siidtirol, 
auf dem liren und Manhart in den Julischen Alpen, in 
Karnthen und auf den Krainer Alpen.

B ltitlieze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i ld u n g e n .  Tafe l  1557.
Pflanze in natiirl. GrSsse.



1556. Gentiana aestiva Roem. et Schultes. 

Sommer-Enzian.

Syn. Gentiana angulosa M. Bieberstein. G. verna var. 
angulosa Wahlenberg. Hippion aestioum Schmidt. G. verna 
a. amjulata Sauter.

Der yorigen durchaus iihnlich. Kanten des Kelohes in 
der Mitte breit gefliigelt; Miindungslappen halbkreisrund.

B esch re ib u n g : Obgleich mehre Botaniker diese Form 
ais eine wirkliche Species ausgeben, so scheint dennoch weit 
richtiger, sie ais die Form der G en tian a  ve rna  in niedrigen 
Regionen zu bezeichnen, so wie man im Gegentheile in den 
hochsten Regionen die G. b ra c h y p h y lla  ais Zwergform der 
G. ve rna  findet. Die G. a e s tiv a  hat auch keine Kenn- 
zeichen, wodurch sie sich wesentlich von G. v e rn a  unter- 
schiede, denn ihre mehr in die Lange gezogenen Blatter, ihr 
doppelt hblierer Stengel, ihre noch einmal so langen Blumen, 
ihre breitgefliigelten Kanten des Kelches und ihre breiteren, 
mehr rundlichen Kronenlappen, sind offenbar nur in Folgę 
des milderen Klimas der unteren Alpenregionen und des 
hoheren Sonnenstandes znr Zeit ihrer Bliithe entstanden. 
Datur sprechen namentlich die mancherlei Uebergange der 
G. ae stiv a  in G. verna  und die Exemplare, an welclien ein 
Wurzelstockkopf einen Bliithenstengel entwickelt hat, welcher 
mehr den Charakter der G. ae stiv a  zeigt, wilhrend ein 
anderer den Bliithenstengel von G. v e rn a  bildete. Dennoch 
ist diese Varietiit merkwiirdig genug, denn sie tragt in ihren



gut ausgepragten Formen einen von G. verna sehr ab- 
weiclienden Habitus, bliiht auch 3 — 4 Woclien spater und 
kommt keineswegs iiberall da vor, wo G. verna  sich findet, 
sondern nur in Karnthen und Krain und dann noch weiter 
siidlich bis Triest. Dieser Umstand mag nun woli] auch 
beigetragen haben, die G. aestiva, wenigstens vorliiufig, ais 
eigene Species zu betrachten, bis entscbeidende Thatsachen 
sieli gefunden haben, die fur die Yarietat von G. verna  ent- 
sehiedenes Zeugniss einlegen.

Yorkom m en: Auf Matten und Wiesen der Alpen und 
Yoralpen und bis in die Vorebenen herab. Karnthen, Krain 
bis auf den K ars t,Y o ra lp en  Siidtirols, Sulzbaclier Gebirge 
in Steiermark; im Salzburgischen auf trocknen Wiesen und 
Triften der Kalkalpen mit G. verna L. nicht selten, so 
z. B. am Gaisberg, bei Laufen etc.*), bei Gastein, auf der 
Alpe Petzen in Unterkarnthen.'

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endnng: Wie bei den vorigen.

1) Vorgl. Oestr. Bot. Ztg. 1868, S. 391.
2) A. Sauter, Flora, S. 73.

A b b i l d u n g e n .  T afe l  1556.
A Pflanze in natiirl. GrSsse.



1557. Gentiana imbricata Frólich. 

Ziegelbliittriger Enzian.

Syn. G. torglomensis Hacq. G. verna y. imbricata D. FI.

Den beiden vorigen durchaus ahnlich, eigentlich nur 
durch die diclit dachziegelig liegenden, eirnnd-langlich- 
lanzettlichen, spitzen, nach dem Grunde verschmalerten, am 
Rande rauhen Blatter unterschieden.

B esch re ib u n g : Die zahlreichen Wurzelkopie treiben 
bliilaende and unfruchtbare Stengel; die ersten werden bis 
5 Cm., die letzten nur bis 2 Cm. hocli, beide Arten sind 
aber mit dicht an einander liegenden und sieli deckenden 
Bliittern bekleidet. Diese liaben 4 Mm. Lange und 2 bis 
3 Mm. Breite, sind am Rande knorpelig, auf den Flachen 
durch Driisen scharf und laufen immer spitz zu. Die Bliithe, 
auf der Spitze des Stengels stehend, beginnt fast mit dem 
Ende der Blattbildung, sodass der Bliithenstieł sehr kurz ist. 
Der Kelch misst 1 Cm., ist trichterformig, hat 5 lanzettliche, 
aber ungleich lange, spitze Zipfel, dereń Einschnitte bis zu 
J/3 der Kelchmasse eindringen. Die Kronenrohre ist trichter- 
formig, der Saum besteht aus 5 flach ausgebreiteten Zipfeln, 
welche lanzettformig, spitz und ungleich gezahnelt sind. Die 
Kronenrohre ragt gegen 2 Cm. aus dem Kelche hervor, die 
Krorienzipfel messen Mm. bis 3/4 Cm., betragen 1/3 der 
Lange der ganzen Kronenrohre. Die Falten in den Winkeln der 
Kronenzipfel gehen in 2 Ziihnen aus und sind weissstreifig, 
wahrend die Blume selbst tiefblau ist. Die Narbe ist kopfig



und die Antheren sind frei. Man kann diese Form ais eine 
Yarietat der G en tiana  b av arica  ansehen, mit welcher sie 
den Mangel der Blattrosette gemein hat. Die Blatter sind 
hier aber spite, ftthlen sich rauh an und der Grilfel ist audi 
fast ungetheilt.

Y orkom m en: Auf den hochsten Alpenjochern. In Tirol 
auf der Kirschbaumer Alp und auf vielen Alpen in Siidtirol, 
auf dem Kren und Manhart in den Julischen Alpen, in 
Karnthen und auf den Krainer Alpen.

B lfitheze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  1557.
Pflanze in natiirl. Gfrosse.



1558, Gentiana pumila Jacąuin.

Zwerg-Enzian.

Syn. G. elongata Haenke.

Im W uchs den vońgen durchaus ahzzlich, aber durcli 
die langen, schmalen und sehr spitzezz Blatter sogleich unter- 
scheidbar. Bliitter schmal lineal-Jazzzettlich, am Grandę kaum 
verschmalert, an der Basis des Stengels gedrungen nnd weit 
langer, azn Stengel ziemlich entfernt, alle sehr spz’tz; Staub- 
weg lang, einfach, mit halbkreisrunden Mtindungslappen.

B e sc h re ib n n g : Dieholzigen und perennirendenStamm- 
chen dieser Species sind stazlc uzzd kurzrerastelt, ein je der 
Ast (eigentlich der Kopf des Wurzelstockes) schlagt im Fruh- 
jahre an seiner Spitze ans und treibt hier eine Biattrosette 
von 4— 10 Mm. langen und nur '/2— 1 Mm., zuweilen aber 
auch 2 Mm. breitezz Blattern, welche gewolznlich ziemlich 
gleichbreit yerlaufen, doch auch zzach der Mitte zu breiter 
werden, ziemlich massig uzzd tiefgrun sind. Sie laufen znehr 
oder weniger spitz zu uzzd fuhlezz sich azzz Kande schaz-flich 
an. Eizz Tlzeil der Wurzelkopfe treibt bloss eine solche 
Blattz-osette und bildet erst im fólgenden Jahre den Stengel, 
ein anderer Theil dagegen komzzzt zur Bliithe, zeigt azn



Grunde die vorjahrige verwelkte und theilweise abgefallene 
Rosette, bildet einen 2—5 Cm. hohen, selten hoheren Stengel, 
der am Grunde sehr gedrangt bei einander stehende, der 
Rosette in Lange und Form gleiche Blatter und nacli oben 
hinauf nur in oder iiber der Mitte und nahe dem Kelche ein 
BIattpaar tragt. Der Stengel steht aufrecbt, ist immer un- 
verastelt, einblumig und etwas kantig. Die Blume misst
1 —2 Cm. Lange, der Reich hat die halbe Lange der 
Krone, ist 5kantig und ozipfelig; die Einschnitte gehen fast 
oder ganz bis in die Mitte des Kelches ein und die Zipfel 
laufen zugespitzt zu. Die Krone bat ein reines und tiefes 
Azurblau, gleich der G en tiana  vernalis. Die 5 Kronen- 
zjpfel breiten sich flach ans, sind eiformig und spitz und in 
den Winkeln derselben zeigen sich die zweispitzigen Zahne. 
Die Staubgefasse sind nicht mit ibren Beuteln verwachsen 
und der ungetheilte Griftel zeiclinet sich durch eine unge- 
spaltene, balbkreisrunde Narbe aus. Diese Species steht der 
G en tiana  verna am nachsten, denn auch diese hat eine 
ungetheilte Narbe und stimmt im Ganzen in Form der 
Blume mit dieser iiberein; indessen weichen die Blatter gar 
sehr in Form von G entiana verna ab.

Yorkommen: Aufdeji hochsten Alpen in Krain, Steier
mark, Oesterreich, in Gnter-Karnthen auf der Alpe Petzen 
bei Globasnitz, im Salsburgischen auf steinigen Alpentriften 
in einer Meereshohe von 1600 — 1900 Meter nur auf dem 
Rauriser Goldberge und den Alpen Lungaus im Murwinkel;') 
in Tirol auf den Zillerthaler Alpen, den Alpen urn Lienz,

l j  Sauter, Flora, S. 73.



auf dem hochsten Joch der Schleinitzalp auf der Glockner- 
seite, Schleinitzjoch gegen die Alpe Trelewitsch, Alpen von 
Fassa. ~)

B lu th e z e it :  Juli, August.
A n w en d u n g : Wie bei den vorigen.

2) Hausmann, Flora von Tirol, lid. 2, S. 593.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1558.
Pflanze in natflrl. Grosse.



J559. Gentiana prostrała Haenke. 

Gestreckter Enzian.

Du)'cli den gestrekten Wnchs von den vorigen Arten 
schon leicht nnterscheidbar. Die Wurzel ist j ahrig, sehr 
żart und bringt oft nur einen einzigen am Grandę gekriimmten 
und aufgerichteten Stengel hervor oder der Stengel lost sich 
am Grunde in einige nur wenige Cm. hohe Stengel anf, 
dereń jeder am Ende eine einzige Bltithe tragt; sterile Stengel 
fehlen; Blatter verkehrt-eiformig, stmnpf, etwas entfernt oder 
ziemlicli zusammengedrangt; Kelch langgezogen trichterig 
mit spitzen, anliegenden Zahnen; Kronrohre Jang walzig, am 
Schlunde nackt; Saum wenig abstehend, otheilig, die Ab- 
schnitte langlich - lanzęttlicli, spitz, die Anhangsel halb so 
lang wie die Hauptabschnitte; Staubweg 2 theilig, zuriick- 
gerollt, mit stumpfen Mttndungslappen.

B eschre ibung : Die Wurzel ist, wie bei allen ein- 
jahrigen Pflanzen, ohne perennirende Yerastelung, bildet da- 
ner an ihrer Spitze keine Blattrosette, aber der einjShrige 
Stengel verastelt .sieli nalie am Boden und seine Aeste sti-ecken 
sich am Boden hin. Sie sind 2 — o Cm., hochstens 7 Cm. 
lang, wenn inan die Bliithe an ihrer Spitze mit einrechnet, 
doch ohne die Bluthe gewohnlich nur halb so lang, weil 
die Bliithe allein schon 1 — 2 Cm. in Lange misst. Die 
Blatter stehen nnten am Stengel so dicht, dass sie sich

Flora XVI. 19



gegenseitig decken, nach oben hm sind sie etwas weitliiuhger 
gestellt. Sie haben einen hautigen Rand und sind gekielt, 
messen in Lange bis 8 Mm. nnd besitzen die halbe Breite. 
Der Kelch hat die halbe Lange der Bliithe; er ist trichter- 
formig, kantig, 3spaltig und die Spaltung dringt bis in 
die Kelchmasse ein. Die Zipfel sind lanzettlich, spitz und 
in den Winkeln dnrch ein weisses Hautchen verbunden. 
Die Krone spaltet sich in 5 Zipfel, die Rohre ist noch ein- 
mal so łang ais die 5 lanzettlichen Zipfel. Es kommen zu- 
weilen auch lOspaltige Kronen vor, was die Var. Gentiana 
nutans ist.

V orkom m en: Eine nordische Pflanze m it sporadischer 
Verbreitung in den Alpen.1) Auf den hochsten Alpen in 
der Umgebung der Gletscher. Im Salzburgischen auf feuchten, 
steinigen Platzen der Gipfel der hochsten Urgebirge der 
Centralkette, in 2200 — 2500 Mtr. Meereshohe, aber sehr 
selten, so z. B. in der Zwing, auf dem Brennkogl, Hundstein, 
Yenediger, auf den Fuscher Tauern, dem Goldberg, Stubner- 
kogl und Gamskahrkogl bei Gastein,1 2) auf der Alpe Kartal 
und Frosnitz; auf den Heiligenbluter Tauern, namentlich auf 
der Franz-Josephshohe bei Heiligenblut in 2700 Mtr. Meeres
hohe,3) auf der Pasterze; auf dem todten Gebirge bei Aus- 
see in Steiermark; in Tirol auf der Hochebene des Schleern, 
westlich von der Kapelłe ans, auf der Serlosspitze (Wald- 
rasterspitz) slidlich von Innsbruck, auf den Alpen von 
Passa u. s. w.

1) Grisebacli, Vegetation der Erde, I., Seite 552.
2) Sauter, Flora, S. 74.
3) Von Baron Jabornegg gesammelt.



JB luthezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
Form  en: Kelch und Krone sind bisweilen vierzahnig.

A b b i l d u n g e n .  Taf e l  1559.
Pflanze in natfirl. Grosse; 1 Bluthenkrone, gespalten, vergr8ssert; 

2 Staubweg mit Miindungslappen, desgl.



1560. Gentiana utriculosa L.

Rheinischer Enzian.

Die bis rabenfederkieldicke Pfahlwurzel treibt bisweilen 
nur einen einzigen, liaufiger zahlreiche steif aufrechte ge- 
drangt rasige handholie Stengel, welche haufig aus den Blatt- 
achseln steif aufreclite Zweige treiben und aus einer Rosette 
breit eiformiger, stumpfer oder abgerundeter, am Grunde 
etwas verschmalerter Blatter entspringen. Stengelblatter 
eirund-langlicli, nach dsm Grandę verschm;'ilert, stumpf, 
zienilicli entfernt stehend; Bliitiien an den Stengeln und den 
achselstandigen Zweigen einzeln endstandig; Kelch unteu 
aufgeblasen, nach oben verengt, gefiugelt kantig, langlich- 
eirund, am Ende fiinfzahnig mit spitzen, etwas auswśirts ge- 
bo gen en Zalmen; Kronrohre walzig, eng, den Kelch wenig 
iiberragend, im Schlunde nackt; Saum fiłnfspaltig, die Ab- 
schnitte breit lanzettiieh, sehr spitz, vorwiirts gerichtet, zuletzt 
etwas abstehend; Staubweg lang, zweispaltig, mit lialbkreis- 
runden Miindungslappen.

B e sc h re ib u n g : Die Pfianze wird 5— 20 Cm. hoch, hat 
eine dlinne aber feste weissgelbliche Pfahlwurzel und treibt 
einen aufrechten, kahlen, rothlich angelaufenen, undeutlich 
eckigen Stengel, an dessen Basis sich ein Kreis eirunder, 
gekielter, 6— 10 Mm. langer Wurzelblatter befindet. Am 
Stengel hinauf stehen mehre Paare schmalerer, aber nach 
oben zu immer langerer Blatter, welche zuletzt 12— 14 Mm. 
Lange und 6 Mm. Breite haben, von 3 Nerven dnrchzogen



werden, nach der Spitze zu im Alter einen rothen Saum 
besitzen und ais Paare mit ihrer Basis yerwachsen sind. Die 
Bliitter der zablreichen Aeste, die einzeln und an einer Seite 
aus den Blattwinkeln herrerbrechen, sind noch schmaler ais 
die des Hauptstengels und an ihrer Spitze, sowie an der 
Spitze des Hauptstengels, sitzt jedesmal eine 3 Cm. lange 
Bliithe. Schon beim Aufbruch derselben ist der Kelch von 
dem obersten Blattpaare merklich abgeriickt, so dass das 
Blattpaar den Kelch nicht mehr httlłenartig umschliesst. 
Derselbe ist 2 Cm. lang und 8—12 Mm. breit, hat 5 geflugelte 
Kanten und 5 Ziihne, welche spitz und 6 Mm. lang sind. 
Die Kronenrohre ist so lang ais der Kelch, blau und weiss- 
lich streifig, die tiefblauen Zipfel der Krone sind spitz, 
zwischen je 2 Zipfeln befinden sieli 2 weissblaue Zipfelchen. 
Man trifft auch Exemplare mit weissen Kronen. Der Griffel 
ist tiefgespalten und die Narben sind kreisrund.

Vorkom men: Auf Triften der Alpen und Voralpen 
und mit den Flussen auf die Hochebenen und in die Fluss- 
auen herabsteigend. Durch die ganze Alpenkette verbreitet; 
besonders hiiufig in Tirol, Oberbaiern und mit der Isar bis 
Munchen herabsteigend (Moos bei Moosach); im Rheinthal 
abwarts bis in die Gegend zwischen Diirkheim1) und Mann
heim, besonders hiiufig in der Umgebung des Bodensees, 
auch auf dem Kaiserstuhl in Bad en; im Oberelsass im Rhein
thal; in Oberschwaben, auf der schwabischen Alp, auch dem 
Lech folgend bis Augsburg; im Salzburgischen auf Torf- 
mooren und steinigen Grasplatzen der Kalkalpen vom Fuss

1) Exemplare von Diirkheim in der Rheinpfalz verdanke icli der 
Giite des Herm Hofapothekers Oswald  zu Eisenach.



derselben bis 1600 Mtr. Meeresholie nicht selten, stellenwei.se 
gesellig, z. B. auf dem Glanegger Moor, Untersberg, Loferer 
Alpen, Hochfilzen, Hirschbuhel;1) sie findet sich auch noch 
im Karstgebirge z. B. in den Holzschlagen bei Salcano.1 2)

B liit lie z e it:  Juni bis August.
A nw endung : Wie bei den vorigen.

1) A. Sauter, Flora, S. 74.
2) Oesterr. Bot. Ztg. 1863, S. 388.

A b b i l c lu n g e n .  T a f e l  1560.
Pflansse in natUrl. Grosse.



1561. Genłiana nivalis L.

Schnee-Enzian.

Die zarte jahrige Wurzel treibt einen nur be: ver- 
kummerten Pflanzen einfachen, meisfc vom Grunde an sehr 
stark verastelten Stengel, welcher ziemlich dicht mit kleinen 
eiformigen o der langlichen, arn Grunde des Stengels mehr 
oder weniger rosettigen, stumpfen Błattern besetzt ist; Bltithen 
an allen Aesten einzeln endstandig; Kelcii langwalzig, kielig- 
kantig, spitz funfzabnig, die Zaline so lang wie die Kobrę; 
Krone rohrig, den Kelch iiberragend, im Schlunde nackt, der 
Saum funftheilig, die Theile langlicli, kurz zugespitzt, zuletzt 
etwas abstehend, bei trocknen Exemplaren zusammengezogen; 
Antlieren frei; Staubweg kurz, zweispaltig, mit halbkreis- 
runden Miindungslappen.

B esc lire ib u n g : Die ganze Pflanze wird gemeinlicli 
nur fingerlang, oft sogar bleibt sie noch kleiner. Es kommt 
auf den Standort an, ob sie zahlreiche Aeste bildefc oder ob 
der Stengel unveriistelt emporschiesst und mehre Blumen- 
stiele treibt. Bei verkiumnerten Exemplaren bat der unver- 
iistelte Stengel sogar nur eine einzige Bliithe. Die Wurzel- 
bliitter sind 6 Mm. lang und 4 Mm. breit, die Stengelbliitter 
ebenso lang und doppelt schmaler. Der rotbe Mittelnew ist 
bei allen merklicli lieryorstehend, schwacber sind 2 seitlicb 
laufende rotbe Nerven. Die Wurzelblatter sind spitz, die 
Stengelblatter stumpf. Der Stengel und die Aeste sind vier- 
eckig, gemeinlicli rotli angelaufen oder ganz rotb, der Kelcii



wird 1 Cm. lang, ist fiinfkantig und seine 5 lang zugespitzten, 
pfriemlich auslaufenden Kelchzahne sind so lang und langer 
ais die walzenfórmige Rohre. Jeder Zipfel hat einen schwarz- 
purpurnen Saum, der sich nicht in der Kelchrohre fortziekt. 
Ferner hat jeder Zipfel einen schwarz-purpurnen Rticken, 
welcher sieli auch in der Kelchrohre fortsetzt. Die Kron- 
rohre ist blaulich-blassgriin, kaum so lang ais die Kelch- 
zipfel, die Kronzipfel sind tiefblau. Die Kronrohre ist inner- 
lich weiss, hat weisse Staubfaden und freie gelbe Staubbeutel. 
Ueber den mit der Krone verwachsenen Staubfaden setzt sich 

•ein weisser Fortsatz weiter bis zum Einschnitt der Kronzipfel 
fort und theilt sich endlich in 2 blaue Zipfelclien. Aeusser- 
lich sieht man nur 5 weisse Linien und das Blau der Zipfel 
setzt sich in 2 blaue Linien, welche von dem Saunie der 
Zipfel beginnen, und einer blauen Linie, die von der Mitte 
der Zipfel anfangt, bis fast zum Grandę der Krone weiter 
fort. Die ganze Bliithe ist von dem obersten Stengelbliitter- 
paare htillartig umschlossen, die auch purpurrandig sind. 
Der Griffel der Bliithen ist sehr kurz. Diese Pflanze wird 
im Norden Europas handhoch und schlank.

Y orkom m en: Auf den hochsten Alpen. Durch die 
ganze Alpenkette verbreitet. In den deutschen Alpen findet 
sie sich in Oberbaiern z. B. ani Kammerlinghorn, siidlicb 
von Hirschbuhel bei Berchtesgaden in 2600 Meter Meeres- 
hohe, ebenso am Fnntensee; in Tirol sehr verbreitet, von 
mir arn Solstein bei Innsbruck in 3000 Meter Meeresholie 
gesammelt; hśiufig auf dem Siintisgebirge gesammelt; ebenso 
auf den Gebirgen um Gastein; bei Globasnitz auf der Alpe 
Petzen in Unterkarnthen; in der Schweiz auf dem St. Gotthard



bei Andermatt, auf dem Faulhorn im Canton Beru; im Salz- 
burgischen auf feuehten, steinigen Graspliitzen der Alpen von 
1600—2500 Meter Meereserhebung durch das Gebiet nicht 
selten, vorziiglich auf Kalkboden wie z. B. auf dem Unters- 
berg, hohen Goli, auf den Loferer und Pinzgauer Alpen.1) 

B lu th e z e it :  Juli, August, September.
A n w en d u n g : Wie bei den vorigen.
F o r  m en: Auf den hochsten Alpen oft winzig klein und 

einbluthig. So sammelte ich sie auf dem Solstein bei 
Innsbruck. H.

1) A. Sauter, Flora, S. 74.

Al>b i l ( lungen .  T a f e l  1561.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blutłie im Langssehnitt, ver-

grossert.



1562. Gentiana campestris L.

Feld-Enzian.

Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, einfachen 
oder von unten auf astigen Stengel, welcher mit entfernten 
Paaren eiformig-langlicher, spitzer, sitzender Blatter besetzt 
ist und ani Grrunde einige gestielte verkehrt-eifórmige, spitze 
Blatter triigt. Bltithen an allen Aesten einzeln, endstandig; 
Kelch trichterformig, anfrecht, die spitzen Zahne so lang wie 
die Itbhre, ungleich, die beiden ausseren breiter; Krone 
rohrig-trichterig, anfrecht, mit vierspaltigem, am Schlund 
nach innen bartigem Sanm.

B esch re ib u n g : Aus der dunnen, gelblichen Pfahl- 
wnrze erhebt sich ein 7-— 15 Cm., meistens fingerhoher 
Stengel, welcher in verkummertem Zustande nnyerastelt, sonst 
aber gemeinlich sogar von der Basis an veriistelt, viereckig, 
selten mit kleinen weissen Haaren sparsam besetzt, gemein
lich roth angelaufen und glanzend ist. Die Kanten des 
Stengels rtthren durch die Fortsetzung der Blatter im Stengel 
her. Das unterste Blattpaar ist von den librigen durch seine 
spatelartige Form sehr verschieden. Laufen mehre Aeste 
gleich an der Stengelbasis aus, so fehlen auch diesen die 
beiden spatelformigen Blattchen nicht. Die ubrigen Blatter 
sind 10— 14 Mm. lang, 8— 10 Mm. breit, 5- bis 3nervig, 
von der breiten Basis spitz zulaufend, Iibrigens haarlos. Die 
Bltithen kommen aus den Blattwinkeln hervor und stehen



auch an den Spitzen des Stengels und der Aeste; sie sind 
18—24 Mm. lang. Der Kelch ist halb und iiber halb so 
lang ais die Krone, bis iiber die Mitte getheilt und hat 
rautenahnliche Blatter, wovon die beiden ausseren am brei- 
testen und grossten, den Blattem sehr aknlich sind; die 
beiden andern sind schmal lanzettformig, alle vier sind am 
Rande riickwarts scharf. Die Krone ist bis zu den Kelcli- 
zipfelspitzen gespalten. Die Kronrohre ist weisslich, die 
Kronzipfel sind violett, fast dreieckig, mehr oder weniger 
stumpf.

Y orkom m en: Auf Triften und Abhangen der Alpen 
und Yoralpen sowie der kleineren Gebirge und auf der nord- 
deutschen Tiefebene. Durch das ganze Gebiet zerstreut, von 
den Ebenen bis in die hochsten Alpen hinauf. Durch die 
ganze Alpenkette, durch Mahren, Bohmen, Schlesien und das 
ganze nordliche Gebiet vom Harz an zerstreut. Im ganzen 
Canton Appenzell in einer Meereshohe von 1000—1400 Metern 
von mir beobachtet, ebenso auf allen Alpen um Innsbruck; 
im Salzburgischen auf Triften der Sckiefergebirge des Pinz- 
gaus Yom Fuss der Alpen bis 1900 Meter, selten, z. B. beim 
Pass Thurm, am Fuscherbad, auf der Alpe Hoehkaser bei 
Eschenau.') Auf dem Meissner unweit Cassel mit weissen 
Bluthen. In Preussen wahrscheinlieh nur westlich von der 
Weiclisel (F. J. Weiss).

B llith ez e it: Juli bis Oktober. 1

1) A. Sauter, Flora, S. 74. Nacli meinen Beobacbtungen in Inner- 
Rlioden im Canton Appenzell sowie in Tirol, besonders auf den Alpen 
um Innsbruck, wird G. g e r m a n ic a  L. auf den holieren Alpen von 
1000 Metern aufwarts durch G. c a m p e s tr is  L. yertreten. II.



A n w e n d u n g :  W ie  bei den yorigen.
F o r m  e n :  B l a t t e r  breiter, die unteren stumpfer: Gentiana 

chlor aefolia  N e e s  v . E s e n b . Bastard: G. carnp es tri s-germanie u 
Grisebach, v g l. d ie  fo lgende .

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1562.
Pflanze in natiirl. Grrosse.



Deutscher Enzian.

Syn. G. Amarella Pollich und der meisten Autoren, 
nicht Linne.

Der vorigen sehr ahnlich. Bliitter sitzend, aus breitem 
Grund verschmalert, sehr spitz, die grundstandigen verkehrt- 
eiformig, gestielt; Krone 5spaltig, im Schlund biirtig; Kelch 
ozahnig mit lineal-lanzettlichen, fast gleichen Ziihnen.

B esc lire ibung : Die Langevlieses einjahrigen Gewachses 
betragt meist 10—15 Cm. Diinn und wenig veriistelt ist die 
braungelbe Wnrzel. Der Stengel aufrecht, einfach oder auch 
besonders oben veriistelt, 4kantig, glatt. Glatt und ganz- 
randig sind die meist 5nervigen Bliitter, von denen die 
untersten fast spathelformig werden, wiihrend die obersten 
einander gegentibersitzenden mehr eilanzettformig, und mit 
einer langen Spitze yersehen erscheinen. Sowohl aus den 
Astwindungen, ais an dem Ende des Hauptstengels kommen 
die grossen ziemlich kurzgestielten Blumen zum Vorschein, 
dereń fast bis zur Mitte 5 fach eingeschnittener glatter Kelch 
durch die zuriickgeschlagenen Riinder der sehr spitzigen Ab- 
sclmitte vorztlglich char akt erisirt wird. Die mehr oder minder 
intensiv lilafarbene Blumenkrone ist an ihrer Basis sehr zu- 
sammengezogen, erweitert sich jedoeh allmahlig trichter- 
oder glockenformig, und wird in einen 5 fach eingeschnittenen 
Saum geendet. Am Grunde des Saumes findet sich nur 
innen der aus lauter einzelnen haarahnlichen oft iiber 2 Mm.



langen weisslichen dicht aneinanderstehenden und in gleicher 
Hohe angehefteten Fasern gebildete Wimperkranz. Gleich 
darunter sieht nian die 5 zweifacherigen gelben Staubbeutel, 
dereń Trager endlich an der Basia mit der Blumenkrone ver- 
wachsen. Der diinne Stengel endigt sich in eine schmal 
zweilappige Narbe und wird zuletzt zu einer linienformigen 
langen einfacherigen Kapsel, die sich in 2 oben gekrfimmte 
Klappen spaltet, an dereń einzelnen Iiandern sehr viel kleine 
rundliche fast glatte Samen sitzen.

Y orkom m en : An schwach bewaclisenen Abhiingen, auf 
trocknen Triften, besonders auf Kalkboden. Durch’s ganze 
Gebiet verbreitet, von der Ebene bis in die hochsten Alpen 
hinauf, besonders haufig aber in kalkreichen Gegenden des 
mitflen und siidlichen Gebiets. Sie findet sich an der Siid- 
grenze noch im Karstgebirge auf Triften in der Nahe des 
Waldes bei Ober-Ternova.J) Im Salzburgischen findet man 
sie auf feuchten Wiesen, an Wegrandem, Rainen der Thaler 
bis auf die Alpen in 1900 Mtr. Meereserhebung gemein mit den 
Formen p y r  am ida  1 is N. v. Es. auf Torfmooren, u 1 g i nosa W. 
im Herbst ein Schmuck der Raine und Wiesen.-) 

B lt i th e z e i t :  August bis Oktober.
A n w e n d u n g : Wie bei den vorigen.
F o rm e n : Sie kommt hiiiifig mit weissen Blumen vor, 

ist ungemein variabel in Wuchs und Grosse. Eine sehr 
niedrige einbltithige Form ist: G. un i flor a Willden. Hippion 
Gentianella Schmidt. Mit G. campestris L. bildet sie einen 
Bastard: G. campestris-germanica Grisebach. Stengel vom

1) Oesterr. ilotan. Zeitschr. 1863, S. 391.
2) Sauter, flo ra , >S. 74.



Grund an sehr iistig; unterste Blatter langlich-spatelig oder 
breit eifórmig, spitz oder stumpflich; Bliithen 5zahlig; Kelch- 
blatter ungetheilt, die 2 ausseren gross, ungetheilt. Hie und 
da unter den Eltern. Syn. G. cliloraefolia Ne es. So z. B.
bei Kupferberg und Reimsbaeh in Sehlesien, bei Rathsfeld 
ani Kyffhauser. In der Flora von Jena ist sie nicht selten 
und tritt hier bald mit 4, bald mit 5 Kelchblattern und 
Kronblattern auf. Besonders haufig findet sie sich am Haus- 
berg, wo ich sie schon 1859 sammelte. Nach Lutze (Pro- 
gramm, Sondershaushausen 1882) kommt sie am Kyffhauser 
bei Tilleda vor,

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1563.
A Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, auseinandergelegt. ver- 

grossert; 2 Staubgelasse, desgl.; 3 Staubweg mit Miindungslappen, 
desgl. Nach Exemplaren am Wege von Gera nach Dorna.



Bitterer Enzian.

Syn. G. idiginosa W. G. axillaris Rchb. G. pyranti- 
dalis Hoppe. G. silvestris de Bray. Hippion axillare Schmidt.

Der yorigen selir iihnlich. Blatter sitzend, aus breitem 
Grund in eine lange Spitze auslaufend, die grundstandigen 
yerkehrt eiformig, gestielt; Kelch fast gleichformig Szahnig 
mit lanzettlich-linealen Zahnen; Krone 5 spaltig, im Schltmd 
bartig.

B esch re ib u n g : Diese Species ist yielleicht nur eine 
Varietiit der G e n tia n a  g e rm a n ic a  und variirt sowohl in 
Grosse ais auch in Yerastelung sehr. Der Stengel ist wie 
bei G. g e rm an ica  aufrecht, von 5 — 45 Cm. hoch und 
4 kantig, auch mehr oder weniger yeriistelt. Die Stengel- 
bliitter werden 1—3 1/., Cm. lang, laufen lanzettlich zu, haben 
eine langezogene Spitze, sind 3—5nervig und zeichnen sieli 
vor den Blattern der G. g e rm a n ic a  nur dadurch aus, dass 
die letzte eine kurze Spitze oder Zuspitzung, die G. A m a- 
r e l la  aber eine auffallig lange Spitze besitzt. Die A m a re lia  
ist uberhaupt in ihrem ganzen Stengelbaue schlanker ais 
jene. Die Lange des Kelchs yariirt, doch scheinen die Kelch- 
zipfel das hauptsachlichste Merkmal zwischen beiden Formen 
abzugeben. Die G. A m a re lia  hat namlicli ziemlich gleich



breifce, flachę Zipfel, w libr en d die G. germ anica ans breiter 
Basis spity, /Allan fen cle, arii Rande umgelegte Zipfel besitzt. 
Indessen ist auch dieses Merkmal nicht im mer constant, in
dem eine Bohmerwaldform der G. germ anica vollig flachę 
linien-lanzettliche Zipfel hat. Bei G. germ anica gehen die 
Kelcheinschnitte gewohnlich nur bis zur Mitte, bei G. Ama- 
r e l la  bis 3/ t des Kelches gegen die Basis herab. Die Kronen 
aber sind in beiden Arten verschieden, denn G. A m arella 
hat nur 4-— (i Mm. lange, violette Kronen, dereń Rohre 
weit kur/.er ais bei G. g e rm an ica  ist, deshalb auch wenig 
oder gar nicht tiber die Kelclizipfel hervortritt und darum 
kaum das Doppelte der Kronzipfel an Lange betragt. Da- 
gegen wird die Bltithe der G. germ anica iiber 4 Cm. lang, 
ist blauviolett, hat eine lange, die Kronzipfel an Lange um 
das Dreifache iibertretfende Rohre. Wenn man alle Unter- 
seheidungsmerkmale beider Species zusammenfasst, so sind 
die langgespitzten Stengelblatter, die gleiclibreiten Kelch- 
zipfel und die kleinen Kronen wohl die entscheidenden Kenn- 
zeichen zwischen G. A m are lla  und germ anica.

Y orkom m en: Auf Triften und feuchten Wiesen des 
Nordens in Deutschland und in Sachsen, Bohmen und Schle- 
sien. W ohl durch ganz .Preussen streckenweise verbreitet, 
so z. B. bei Konigsberg, Caymen, Gumhinnen, Darkehmen, 
Rastenburg, Gerdauen, Senshurg, Tilsit, Memel, Kulm, Neiden- 
burg etc. (F. J. Weiss).

B liith e z e it:  August bis Oktober.
A n w en d u n g : Wie bei der Yorigen.
F o rm en : Sie ist ebenso yariabel wie G. germanica L.

Eine Form mit zarteren Bluthenstielen, iiber die Stengel-
________ F lo r a  x v  v._________________________________________________ 91___________



glieder liinausr agend en Bltithen ist: G. uliginosa Willdenow 
eine niedrige, selir stark verastelte Form ist: G. obtusi 
folia Rchb.

A m nerkung : Gentiana Iwonica Esclie wurde bei Lyl 
gefunden.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1564.
A B Pflanze in natiirl. GrOsse.



1565. Gentiana obtusifolia Willdenow. 

Stumpfblattriger Enzian.

Syn. G. pyramidalis Nees. G. spatlmlata Bartl. G.mon- 
tcum Nees. Hippion obtusifolium Schmidt.

Sie isfc der G. g e rm a n ic a  sehr ahnlich, von der sie 
sich eigentlich nur durch die stmnpferen Bliitter unterscheidet. 
Kelchzahne eiformig und iii eine lange Spitze auslaufend 
oder fast lanzettlich, einander fast glęich; Blume gross; 
Bliitter sitzend, langlich stumpf, die grundstandigen verkehrt- 
eifońnig, oder loffelfórmig, gestielt, stumpf oder abgenmdet, 
die oberen aus sclimalerem Grunde langlich, in eine stumpfe 
Spitze auslaufend.

B e sc h re ib u n g : Im schlanken Bau, in Parbung und 
Gest alt der Krone, wie des Kelches liat diese Species sehr 
grosse Aehnlichkeit mit der G. A m are lla . Uer ganze 
Unterschied derselben geht eigentlich nur dahin aus, dass 
hier die Form der Wnrzelblatter, welche aucli bei G e n tia n a  
g e rm a n ic a  und A m a re lla  spatelformig ist, noch im untersten 
Stengelblattpaare erscheint und sogar in den zwei darauf 
folgenden Blattpaaren mehr oder weniger deutlich auftritt. 
Die obersten Blattpaare haben das Aussehn der G en tia n a  
g e rm a n ic a  oder der G. A m are lla . Dass ihr Stengel ge- 
wohnlicli einfach oder nur gabelastig ist und dass sie frtther 
ais G. A m a re lla  bliiht, liisst sich durch ihren Standort, im 
Trocknen erklaren. Uebrigens ist der Stengel dkantig, wie



bei 6. g e rin an ica  und A m a re lla , bleibt niedrig (7 bis 
15 Cm. hoch), ist gemeinlich roth angelaufen, eine Farbung, 
die man aucli bei den Blattern mehr o der weniger findet. 
Die Blattpaare sind in der Regel mehr, ais bei beiden Yorigen 
Species, von einander geriickt, die obersten Blattpaare haben 
gewohnlich die Form der Blatter von G. g e rin a n ic a , die 
Bltithen dagegen die Form und Farbę der G. A m arella . 
Sie kommen nur aus dem obersten Blattpaare, endigen den 
Stengel unmittelbar oder derselbe setzt sich aucli noch in 
der Bildung von 1 —2 Bltithen, die innerhalb der aus dem 
Blattpaare kommenden gestellt sind, weiter fort, so dass man 
also nur an der Spitze des Stengels oder der Aeste 2 bis 
4 Bltithen findet. Indessen ist auch diese Eigenschaft niclit 
constant, denn man trifft Exemplare, die ebenso, wie G. A m a
r e l la ,  aus den unteren Blattpaaren Bltithen ausgehen lassen. 
Der Kelch hat die halbe Lange der Krone, die Krone misst 
gegen 2 J/2 Cm., ihre Rohre ist weisslich, ihr Saum roth-yiolett. 
Die Kelchzahne sind, wie bei G. A m a re lla , flach, laufen 
aber nach vornhin spitzer zu.

Y orkom m en: Auf Triften der Alpen und Voralpen, 
selten ausserhalb des Alpengebiets. Sie ist fat ganz auf die 
Alpen beschrankt, dort aber ziemlich verbreitet. Haufig fand 
ich sie in der Umgebung von Wildbad- Gastein. Nach A. Sauter 
auf feuchten Wiesen der Kalkgebirgsthaler im Salzburgischen, 
in den Hohlwegen, auch auf Triften der Schieferalpen, so 
z. B. am Graukogl bei Gastein, auf dem Nassfeld u. a. a. O. 
stellenweise gem ein;1) haufig auf der Pasterze bei Heiligen-

1) A. Sauter, Flora, S. 74,



blufc;1) selir verbreitefc in T iro l;2) ebenso in Oberbaiern; bei 
Stockach in Baden; in Sachsen am Geisingsberg bei Alten- 
berg; in Thtirmgen zwischen Sulli und Heidersbach and auf 
dem Winterstein; in Schlesien auf dem Gipfel des Zobten 
und bei Wiinsclielburg. Sie ist auch im unteren Saalgebiet 
zerstreut, namentlich in der Jenaischen Flora auf dem Kunitz- 
berg, wo ich sie schon im Jahr 1859 sammelte (H.), aber 
aucli an anderen Stelleń.

B liith e z e it:  Sie bliiht 2—6 Wochen fi'iiher alsG. Ama- 
r e l la  L. und G. g e n u a  ni ca L., von Anfang Juni bis An- 
fang September.3)

A nw endung: Wie bei den Yorigen.
F orm en : (i. calycina Koch. Kelchabschnitte selir breit 

eiformig, in eine verschmalerte Spitze auslaufend. So im 
siidlichen Tirol; so z. B, bei Trafoi, auf der Seiseralp, auf 
dem Schleern und Latemar, auf den Gebirgen um Trient, 
auf dem Monte Castellazzo in Folgaria in 2000 Mtr. Meeres- 
hohe.4) Wie alle violett bliihenden Arten, kommt auch diese 
bisweilen weissbliihend vor,

1) Hoppe in Sturm’s Flora.
2) Hausmann, Flora, Bd. II., S. 595.
3) Auf den Wiesen unterhalb Wildbad Gastein fand ich sie schon

ani 6. Juni in voller Bliithe. H.
Hausmann, Flora, Bd. II, S. 595.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1565.
Fflanze in nattirl. Grbsse.



1566. Gentiana tenella l lo t tb o e ll .

Gletscher - Enzian.

Syn. G. glacialis Thomas. Yill. G. tetragona Kotli. 
G. Koenigu Gum. Hippion longepedunculatum Schmidt.

Die z arii; jiihrige Wurzel treibt einen am Grnnde starlc 
veriistelten Stengel von zwergartiger Kleinheit bis zu Finger- 
liinge. Bliitter am Grunde fast rosettig, liinglich, nach der 
Basis verschmalert, ziemlich spitz, die Stengelblatter etwas 
kiirzer, eirund - langlich, am Grunde wenig verschmalert; 
Bliithen einzeln an den Stengelenden, bei kraftigen Exem- 
plaren auf nackten, verlangerten Bliithenstielchen aufrecht; 
Kelch bis zum Grunde 4 tlieilig, mit eiformig - langlichen, 
stumpfen, fast gleichen Abschnitten; Krone rolirig-glockig, 
mit vierspaltigem, dann etwas abstehendem, beim Trocknen 
sich wieder zusammenziehendem Saum, im Schlunde biirtig.

B e sc h re ib u n g : Die liellgelbe Wurzel ist sehr żart. 
Der Stengel wird 2—5 Om. hocli und ist mit fast elliptischen 
Blattern reichlich liekleidet. Die Bliitter sind hellgrasgrtin, 
8 — 10 Mm. lang und 3 Mm. breit, die Blattpaare sind an 
der Basis mit einander verbunden. Aus ihren Achseln heben 
sieli die nackten glanzenden Bliitlienstiele empor, welche 3 bis 
5 Cm. lang, diimi und wie der Stengel 4eckig sind. Die 
ganze Bluthe misst 1 Cm., der Kelch Yi Cm., die Krone ist 
also doppelt so lang ais der Kelch. Der letzte hat ungleich-



tiefe Einschnitte und ungleichbreite Zipfel. Der schwacliere 
Einschnitt erreicht die Halfte des Kelches, die schmaleren 
Zipfel, welche sieli gegenuberstehen, sind ei-lanzettformig, die 
4 breiteren eirund, sammtliche Zipfel stehen ab und hali en 
einen deutlichen Mittelnerv. Die Krone ist 4zipfelig, die 
Zipfel sind blau, langlich-lanzettformig, spitz nnd 5nervig. 
Unterhalb der Einschnitte der Zipfel befindet sieli ein Biiscliel 
kleiner Franzen, oder vielmehr die Leiste, welche sich iiber 
jedem der 4 Staubgefasse unmerklich fortsetzt, zertlieilt sich 
in weisse Franzen, und auf diese Weise entsteht im Schlunde 
der Krone ein Bart, welcher denselben verschliesst.

V orkom m en: In der Niilie der Gletsclier auf den 
hochsten Alpen der Schweiz, von Tirol, Salzburg, Karnthen 
und auch im Norden Europas. Im Salzburgischen auf feuchten, 
sandigen Graspliitze der hochsten Schiefergebirge der Central- 
kette von 1900 — 2800 Mtr. Meeresholie, dort im Ganzen 
selten; so auf den Rauriser, Fuscher und Radstadter Taueni, 
auf dem Goldberg, an der Ochsenhtitte am Yenediger, auf 
der Knappleite in der Zwing, auf dem Speyereck im Lungau, 
auch auf Kalk z. B. auf den Funtenseer Tauern und am 
Toremser Joch.1) Ich sammelte sie in der Umgebung von 
Gastein. Sehr verbreitet in T irol,1 2 3) wo ich sie in zwerg- 
haften Exemplaren auf dem Solstein in fast 3000 Mtr. Meeres- 
hohe sammelte; in derselben Zwergform flndet sie sich auch 
in Oberbaiern auf den Alpen um Berchtesgaden,2) auf den

1) A. Sauter, Flora, S. 74.
2) Vgl. Hausmann, Flora, Bd. II, S. 596.
3) Vgl. Garcke, 14. Auflage. Nacli Herm Fr. J. Weiss kommt 

sie auch auf der Mannhart in KUrnthen vor.



Funtenseer Tanem u. s. w. Exemplare vom Dorrsfield in 
Norwegen von Hartmann gesammelt, sind sehr liochwuchsig. 

B liit l ie z e i t : August, September.
A n w endung : Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  156G.
A Pflanze in naturl. GrSsse; 1 Krone, auseinamlergebreitet, ver-

grossert.



1567. Gentiana nana Wulfen. 

Zwergenzian.

Syn. Hippion nanum Schmidt.

Ein sehr niedliclies Pflanzchen, dessen Stengel aber fast 
immer am Grand in mehre Stengel aufgelost ist, dereń jeder 
.ani Ende eine einzelne Bliithe triigt und welche meist nahezu 
gleiche Hohe besitzen und bogig aufstreben. Basalblatter 
loffelformig, gestielt, abgerundet-stumpf; Stengel oft ganz 
unentwickelt, so dass nur die verliingerten Bliithenstielchen 
iiber die Rosette emporragen oder mit einem Blattpaar be- 
setzt, dessen Bliitter yerkehrt-eirund und stiellos sind; Kelch 
tief 4 — 5theilig mit eiformigen, spitzen, fast gleichen Ab- 
schnitten; Krone 4—bspaltig, rohrig-glockig, im Schlund 
bartig; zuletzt olfen.

B e sc h re ib u n g : Diese Pflanze hat eine einfache, diunie 
Pfahlwurzel und einen am Grandę verastelten Stengel, welcher 
nicht iiber 5 Cm. Hohe erreicht, aufstrebende Aeste besitzt, 
die gewohnlich bloss an der Spitze eine einzige Bliithe tragen. 
Die Bliitter sind verkehrt-eiformig bis verkełirt-langlich, stets 
stumpf, gleich der ganzen Pflanze haarlos, 3- bis 5nervig 
4—6 Mm. lang und an der Basis, wegen der ausgelienden, 
mit Bliittern bekleideten Aeste, gehauft, doch bilden sie keine 
eigentliche Rosette. Die Bliithen sind lśinger oder kurzer 
gestielt, und z war sowohl nach der Fiinfzahl ais nacli der 
Yierzahl gebildet, doch ist die Fiinfzahl bei Weitem die vor-
herrschende. Der Kelch ist etwas bauchig, tief 5- oder 
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4spaltig, die Kelchzipfel sind langlich-stumpflich und ktirzei 
ais die Kelchrohre. Die Kronrohre ist walzenformig, er- 
weitert sich trichterfórmig, hat ein weissliches, rothgestreiftes 
Colorit. Die Kronzipfel sind eirund, tiefviolett. Jm Schlunde 
theilen sieli 2 Schuppen in zahlreiche, weisse Borsten. Beim 
Beginn der Bliithe sielit die Kronrohre nicht aus dem Kelehe 
hervor, spater jedoch verlangert sie sich um das Doppelte 
des Kelches. Der liingliche Pru chtknoten hat 2 kurze, zurtick- 
gebogene Narben.

Vorkom m en: Auf den hochsten Salzburger und Karn- 
thener Alpen an der Schneegr enze. Auf den Heiligenbluter 
und Nassfelder Tauern und in der Gamsgrube bei Heiligen- 
blut, ani Siidabliang des Grossglockners, auf den hochsten 
Mbllthaler Alpen; nach Sauter auf feuchten, steinigen Gras- 
pliitzen der Centralkette in 2200 — 2800 Metern Meeres- 
erhebung, im Ganzen selten; so z. B. auf dem Brennkoel

O  t

Gamskahrkogl, Hochthor, Stubnerkogl.')
B liith eze it: August, September.
A nw endung : Wie bei den vorigen.

1) A. Sauter, Flora, S. 74. Vergl. auch Hausinanns Flora von 
Ti roi.

A bbildungen . T afel 1567.

1 Lr A f f a“ze in “atari- Grosse; 1 BlUthe, wenig geoffnet, vergrossert;2 hronhlutt, desgl.



1568. Gentiana1) ciliata1 2) L.

Gfewimperter Enzian.3)

Syn. Gentianella ciliata Borkh. Grossopetalum gentia- 
noides Roth.

Krone 41appig mit kablem Schlnnd; Kronlappen unten 
kahl, in der Mitte mit langen Wimpern besetzt, welche im 
oberen Drittheil in entfernte Sagezahne iibergehen; Bliithe 
einzeln endstandig oder ans den oberen Blattachseln kommen 
ansserdem einzelne gestielte Bluthen; Blatter schmal lanzett- 
lich, spitz; Stengel einjahrig, steif anfrecht, bisweilen schwacb 
wellig hin- und hergebogen, - vierkantig. Die 4 Staubblatter 
sind an ihrer Einfiigungsstelle in den Kronensaum lang ge- 
wimpert und wechseln mit 4 zu Nektarien verkiimmerten 
Nebenstaubfaden; das Carpell steht auf langem Carpelltrager.

Y orkom m en: An etwas rasigen und schwach bewacli- 
senen Abhangen auf Kalkboden, sehr liaufig auf dem Tbii- 
ringer Muschelkalk und im siidlichen Deutschland, von 
Gehrden bei Hannorer, tiber Hildesheim, Braunschweig, 
Oschersleben, Magdeburg die Nordgrenze ihrer Yerbreitung 
erreicbend, in Schlesien, bei Teplitz, Prag, Niederhessen, 
Frankfurt a. M., llheinprovinz, Westphalen (Bielefeld), Ober- 
rhein. Sie ist sehr verbreitet auch im Alpengebiet, so z. B. 
im Salzburgischen auf" trocknen, steinigen Htigeln und Triften

1) yiruaiń] bei Dioscorides: G e n t i a n a  l u t e a  L.
2) Die gewimperte.
3) Entstanden aus „Gentiana".



der Kalkberge vom Fass bis auf die Alpen bis 1900 Mtr. 
Meereshohe, nicht selten und stellenweise geselijg, so z. 13. 
am Gaisberg, bel Selkirchen, Neumarkt, Hallein, am Unters- 
berg, bei Unken, Lofer, Werfen, auch auf kalkhaltigeni 
Glimmerschiefer, z. B. in der Ferleiten, im Lungau.1) Sehr 
verbreitet und haufig auch in Tirol.2) Auch noch bis an 
die Sudgrenze auf dem Karstgebirge an Waldwegen bei 
Ober-Ternova u. a. O., seltner an freien Stellen.s) Ueberall 
zeigt sich die Pfłanze ais kalkliebend.4)

B liith e z e it:  August bis Oktober.
A nw endung : Eine reizende Gartenpfłanze.
F o r m en: Sie kommt bisweilen weissbluhend vor. Am 

Solstein bei Innsbruck fand ich in der Region der Alpen- 
rosen Exemplare mit 6 spaltiger Krone.

1) A. Sauter, Flora, S. 74.
2) Vgl. Hausmann’s P'lora.
3) Oester. Bot. Zeitschr. 1863, S. 391.
4) Ygl. F. Pax, Flora des Rebliorns bei Schatzlar. Zeitschrift 

Flora 1883, S. 183.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1568.
ABC1) Theile der Pflanze in nattirl. Orosse; 1 Kronblatt m it 

Staubgefliss und Carpell, desgl.; 2 Staubgefasse, vergrossert; 3 Carpell, 
desgl. Naeh Exemplaren von der Lasur bei Gera.



1569. Cicendia fiiiformis De l’Arbve. 

Faden-Enzian.

Syn. Exacum filifornie W. Oentiana fiiiformis L.

Ein sehr unscheinbares Pflauzchen von winziger Klein- 
lieifc bis zu Fingerlange, bei krafugen Exemplaren vom 
Gruncie an verastelt, mit entferntstehenden Paaren kleiner, 
lanzettlicher, spitzer Blatter besetzt, welche bei Zwergformen 
kanni 1 Mm. lang sind. Uie jahrige Wurzel treibt einen 
unten einfachen, ab er durch den echt cymatischen Bliithen- 
stand wiederholt zweigabelig verastelten fadlich diinnen 
Stengel; Bltithenstiele verlangert, nackt; Bliitlien anfangs 
autrecht, zur Fruchtzeit nickend; Kelch kurz glockig, 4zahnig; 
Krone vierspaltig; Staubweg mit kopfig zweilappiger Mimdung.

B e s c h re ib u n g : Diese kleine Gentiane wurde wegen 
ihrer in der Kronrohre hoch angesetzten Staubgefiisse, welche 
die Kronrohre kugelig machen, zu dem auslandischen Ge- 
schleclit E x acu m  gesetzt, von Koch in Erlangen aber wieder 
mit G e n tia n a  vereinigt, weil allerdings die Anheftung der 
Staubgefiisse clieser Species ganz eigenthiimlich ist, dennoch 
aber die Frucht vollkommen der Gentianenfrucht entspricht 
und nicht wie bei E x acu m  aus zwei Fachem besteht. Die 
Wurzel ist ganz kurz und sendet ein Buschel Adventiv- 
wiirzelchen, von 8—10 Mm. Lange, in den Boden. Um die 
Wurzel stehen 2 dicht an einander gereihte Blattpaare,



welche eine kleine Rosette bilden. Aus dieser steigt der 
kaum 7 Cm. hohe, fadendiinne, zuweilen einfacbe, zuweilen 
von der Wurzel veriistelte, haarlose Stengel, der sich in eine 
armbliithige Scheindolde verzweigt. Jeder Ast theilt sich 
namlich durch wiederholte Gabelspaltung in 2 — 7 faden- 
dttnne, haarlose Stiele, dereń Bliithen so ziemlich in gleicher 
Hohe stehen. Die Blattchen dieser Pflanze sind sehr ldein, 
an kraftigen Exemplaren nahe der Wurzel kaum 8 Mm. lang, 
lanzettformig und in ein sehr kurzes Stielchen verlaufend, 
am Stengel gegenstandig, 2—4 Mm. lang, lanzettformig, spitz 
und am Grund urn den Stengel verwachsen. Alle Bliitter 
sind ganzrandig und haarlos. Auch an den Theilungen der 
Scheindolde finden sich den Blattern ahnłiche, kleinere Deck- 
blatter. Der Kelch ist viereckig, hat 4 dreieckige Zahne, 
welche eine starkę Mittelrippe liaben. Die Blutlie erschliesst 
sich nur im Sonnenscheine. Die Samen sind so klein wie 
der feinste Sand.

V orkom m en: Auf feuchten sandig-moorigen Triften 
und auf Torfboden des nordwestlichen Deutschlands, nainent- 
lich der W etterau, des Furstenthums Gottingen und Kalen- 
berg, des Herzogthums Bremen, Braunschweig und Olden
burg; auch am Niederrhein, in Westphalen, Holstein und, 
wiewohl selten, im westlichen Theile Mecklenburgs. Am 
haufigsten im westlichen Theil des Gebiets, in der Rhein- 
gegend1) und im Gebiet seiner Nebenfltisse; am Niederrhein 
und von da durch Westphalen, Hannover, Braunschweig nacli 
der Altmarlc, Brandenburg, Mecklenburg und Holstein; an

1) Ergiebige Standorte sind z. B. der Gangelter Bruch im Reg.- 
Bezirk Aachen, Herford, die Flora von Kćiln (vgl. Ldhrs Flora, S. 184).



der Nahe bei Birkenfeld, am Main um Hanau, bei Ka 
Kaufunger Wald; am Oberrhein bei Strassburg, m Istne 

auI" dem siidliclien Yorgebirge.
B lu tliez e it:  Juli, August.

Abbildungen. Tafel I jOJ.
AB Pflanze in natiirl. Gr8sse.



1570. Erythraea1) Centaurium1 2 3) Persoon. 

Tausendgflldenkraut. ®)

Syn. Gentiana Centaurium L. Chironia Centaurium W.
Die zweijahrige Wurzel treibt im ersten Jahr einen 

Kopf mit einer Rosette spatelformiger, in den sehr kurzeń 
Stiel verschmalerter, ani abgerundeten Ende ein sehr kurzes 
aufgesetztes Spitzchen tragender Blatter und im zweiten 
Jahr einen bis uber 30 Cm. hohen, einfachen, nur im Bliithen- 
stand verastelten, rundlich-dkantigen, mit entferntstehenden 
Blattpaaren besetzten Stengel. Stengelblatter sitzend, lang- 
lich, stumpf, in melire Cm. langen Abstanden, mehrnervig; 
Bliithen einen endstandigen, buscheligen, anfangs gedrungenen, 
nach dem Verbluhen lockeren, immer gleichhohen Ebenstrauss 
bildend, bisweilen aber auch einzelne gestielte oder sitzende 
Bliithen aus den oberen Blattachseln. Die Mittelachse des 
Ebenstrausses wachst wiederholt durch. Kelch 5 theilig, mit 
lanzettlichen, sehr spitzen, etwas abstehenden Abschnitten.

1) Wegen der rothen Bliithen.
9) Yon den Monchen fur das Kraut des Centauren Chiron, womit 

er den Patroklos heilte, gehalten, daher H e r h a  C e n t a u r i  genannt.
3) Dieser Name ist nach der Angabe des berfihmten vergleichenden 

Sprachforschers August Schleicher sehr wunderlichen Orsprungs. Die 
Monche schrieben hiiułig aus Beąuemliehkeit 100 fl. (centum aureum, 
hundert Giilden) s ta tt Gentaurium. Durch Nachliissigkeit eines 
Miinchs beim Abschreiben entstand eine Nuli zu viel und es wurde 
1000 fl. daraus, was man spiiter in’s Deutsche ubersetzte.



B e sc h re ib u n g : Die ganze Pflanze ist haarlos. Ihre 
ldeine, zarte Wurzel yerastelt sieli in mehren Richtungen 
und bat eine hellgelbe Farbę. Aus ibr treten ein oder 
mehre Stengel hervor, welcbe am Grunde mit einer Rosette 
von W urzelblattem umgeben sind. Diese Wurzelblatter 
werden an kraftigen Exemplaren wohl 3—5 Cm., an minder 
kraftigen nur 1—2 J/2 Cm. lang, erreichen '/2—2 1/2 Cm. Breite, 
sind eirund, oder verkehrt eirund, oder spatelfórmig, oben 
fast ganz abgerundet, unten in einen kurzeń Stiel verschmiilert,
5—7nervig, ganzrandig und auf beiden Seiten grttn. Diese 
Wurzelblatter entstehen aus dem Samen sclion im Herbst, 
vervollkommnen sieb aber im darauf folgenden Friililing und 
aus ihrer Mitte erliebt sich im Sonnner der 30—45 Cm. 
bohe, steif-aufrecht stehende, unten einfaebe, nach oben ver- 
iistelte Stengel, welcher deutlich 4 feine Kanten zeigt. Seine 
Blatter sind gegenstandig, ungestielt, je 2 mit ihrer Basis 
unter einander verwachsen, unten am Stengel mehr eirund 
und stumpf, oben lanzettformig und spitz, sonst gleicli den 
W urzelblattem ganzrandig, unten 5nervig, weiter boher am 
Stengel hinauf nur 3nervig. Die Aeste stehen aufrecht 
ernpor, sind seiten wieder verastelt und tragen an ilirer Spitze 
die Blumen in Biischeln. Der Stengel theilt sieb namlicli 
gemeinlieb in 3 Blumenstiele; jeder Blumenstiel verastelt sich 
so, dass er sieb wieder in 2 seitliche, mehrblumige und einen 
mittlen einblumigen Stiel verzweigt und dieselbe Verzweigung 
findet mehr oder minder regelmiissig noch 1 — 2mal Statt. 
An jedem Yerastelungspunkt trifft man noch 2 linien-lanzett- 
formige oder linienformige Deckblatter an, welcbe nach oben
zu immer kleiner werden. Die Blumenstiele verlangern sieli 
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nach der Bliithe. Der Kelch ist bis unter die Mitte ge- 
spalten, bleibt nach der Bliithe stehen und hat 5 pfriemen- 
formige, ani Bandę hautige Zipfel. Die Krone ist 1—2 Cm. 
lang, hat eine lange, weissliche, nach oben sehr verengte 
Rohre, welche doppelt so lang ais der Kelch ist. Die 
schonen rosenrothen Kronzipfel breiten sich horizontal aus, 
offnen sich nur bei Sonnenschein und am hohen Mittage. 
Eigenthiimlich ist die Form der Antheren, welche vor dem 
Aufplatzen grad, nach demselben spiralformig gewnnden sind. 
Die Kapsel ist 7 — 10 Mm. lang, lineal und braunlich, die 
Samen sind sehr kleili.

Y orkom m en: Im leichten Boden sonniger, doch nicht 
diirrer Pliitze, besonders auf lich ten Waldpłatzen der Sand- 
region; aber auch an Bergrandern, auf Triften, an Feldrainen 
und in Waldwiesen oder auf Waldpłatzen des leichten Kalk- 
bodens. Ueberall in Thiiringen zu finden. Durch das ganze 
Grebiet verbreitet, wenn auch nicht iiberall gemein. Am 
wenigsten haufig im Alpengebiet. So z. B. im Salzburgischen 
auf Lehmboden, an Waldrandern und Rainen, buschigen 
Hugeln, Holzschlagen der Thaler des Flachlandes, ziemlich 
selten, jedoch stellenweise gesellig, so z. B. auf Mooren bei 
Ursprung, Huttenstein.') Zerstreut in Tirol.1 2) Auch durch s 
nordliche Gebiet sehr verbreitet, so an zahlreichen Orten in 
Preussen.3)

B liith e z e it:  Juli, August.
A nw endung : Offizinell ais H erb  a C ent au r  i (friiher

1) Sauter, Flora, S. 74.
2) Vgl. Hausmanns Flora, >S. 597.
3) Briefliche Mittheilung von Fr. J. Weiss.



H e rb a  C e n ta u ri m inoris). Pharm. Gemianica, 2. Auflage, 
Seite 127. Diese allerliebste Pflanze verdient einen Platz 
im Blumengarten.

P o r  m en: fi. capitata Koch: Ebenstrauss auch nach 
der Bliithezeit gedrnngen und nicht verlangert. Syn. E. capi
tata R. et S. Selten mit weisser Blume; so bei Osterode, 
Caymen.ł)

1) Nach Fr. J. Weiss.

A b b i l d u n g e n .  T afe l  1570.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 ausgebreitete Itrone, vergrbssert; 

2 u. 3 Staubgefass, desgl.; 4 Staubgefass nach dem Verstauben, desgl.; 
5 Fruehtknoten im Qnerschnitt, desgl. Nach bei Gera gesammelten 
Exemplaren.



1571. Erythraea linariaefolia Persoon. 

Meerstrands - Tausendguldenkraut.

Syn. Erythraea litoralis Fries. E. compressa Kunth. 
E. angustifolia Wallr. Gentiana linariaefolia Lam. Chironia 
uliginosa W. K.

Der vorigen sehr ahnlich. Die Bliitter schmiiler, linea- 
lisch oder linealisch-langlich. Bliithenstand anfangs gleich- 
hoch, spiiter in aufrechte, rispig verlangerte Aeste mit ent- 
fernt gestellten Bltithen sieli entwickelnd.

B esc h re ib u n g : An der Wurzel findet sich ein Kreis 
von Bliittern, welche die Pflanze im ersten Jahre treibt und 
die gemeiniglich etwas kleiner ais die Stengelblatter sind. 
Au.s der Wurzel entspringen nun im zweiten Jahre, in der 
Mitte des Blattkranzes, mehre zusammengedrlickte, ungleich- 
seitig 4 eckige, einfache Stengel, welche aufrecht stehen und 
bis zum Bluthenstande 10 —-15 Cm. messen. Die gegen- 
standigen Stengelblatter, 2 Cm. lang und wie die Wurzel- 
blatter haarlos, sind an der Basis fast mit einander verbunden 
und gemeinlich sieht man bis zur Bliithenverastelung hinauf 
2—4 Paare. Die erste Bltithentheilung ist gemeinlich 3 fach, 
die folgende Theilung 3 fach und 2 fach, und gemeinlich liort 
damit die Theilung auf. Das mittelste Bluthchen jeder 
Theilung entwickelt sich immer zuerst, also ist der Bliithen- 
stand centrifugel. Die Kronrohre ist viel langer ais der 
Kelch, der Saum der Kr one ausgebreitet und die ganze 
Blume, ungeachtet des viel kleineren Stengels, doch reichlich



so gross ais bei E ry tl ira e a  C en tau rium , dem gemeinen 
Tausendgiildenkraute. Diese Art unterscheidet sieh vor- 
nehmlich von dem gemeinen Tausendgiildenkraute: 1) durch 
den scłiarflichen Stengel, 2) durch die nur 3nervigen schmalen, 
etwas fleischigen Blatter, 3) durch den nur Anfangs mit 
seinen Bluthen eine Flachę bildenden Bliithenstand.

Y orkom  m en: Nur auf Salzwiesen und im Salzboden, 
in Thuringen sehr selten, z. B. bei Artem; haufiger sclion 
ani salzigen See bei Eisleben und auf den Salzwiesen dortiger 
Gegend, sehr gemein an der Kiiste. In Brandenburg, in 
der Provinz Sachsen, bei Podiebrad, besonders aber am 
Strand der Nordsee und Ostsee auf salzhaltigen Wiesen und 
Weiden, auf den Halligen u. s. w. An den Ktisten von 
Hannover, Schleswig - Holstein, Mecklenburg, Pommern, 
Preussen und weiter nach Cnrland und Schweden.')

B liith e z e it:  Juli, August.
A n w en d u n g : Wie bei der vorigen.

1) Friiher fand sie sieh an der Numburg sowie bei Artem und 
Borksleben im nSrdlichen Thuringen, ist dort aber durch Umwandlung 
der Salzwiesen in Aekerland ausgerottet. (Ygl. 6 . Lutze uber Ver- 
iinderungen in der Flora von Sondershausen. Programm der Real- 
schule zu Sondershausen. 1882. Seite 8.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1571.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Kleines Tausendgttldenkraut.

Syn. E. inaperta Schlechtendal. Gentiana Centaurium 
(i. L. E. ramosissima Pers. Chironia inaperta W. Chironia 
Gerardi Smith. Gentiana pulchella Swartz.

Die kleine hochstens fingerhohe Pflanze treibt aus der 
jahrigen Wurzel einen vom Grund an eclit cymatisch ver- 
astelten, scharf' 4kantigen Stengel, dessen Aeste sich in Folgę 
des centrifugalen Bliitlienstandes nacli allen Seiten ausbreiten. 
Blatter eiformig-langlich-lanzettlich, 5nervig; Bliitlien ge- 
stielt; Kronabschnitte lanzettlich.

B e sc h re ib u n g : Dieses niedliche Pflanzchen treibt eine 
fadendunne, in wenige fadenartige Aeste yerastelte, gegen 
5 Gm. lange, senkrechte, hellgelbe Wurzel und einen 3 bis 
25 Gm. hohen, schon vom Grunde an verastelten; oder docli 
in 2 — 5 Gm. Holie ttber dem Boden verastelten Stengel. 
Die Yerastelung ist so, dass 2 gegenstjindige Aeste aus einem 
Knoten vom Stengel auslaufen und sieli abermals gabelartig 
verasteln und nach der Yerastelung nochmals gabelartig ver- 
zweigen. Auf diese Weise entsteht ein rundes Busehelchen. 
Gewohnlich findet man in der Gabel der Aeste und Zweige 
eine kurzgestielte Blume. Aeste und Zweige sind wie der 
Stengel selbst vollkommen haarlos, deutlich 4 kantig. Weil 
die Pflanze nicht 2jalirig ist, bildet sie an der Wurzel nie- 
mals eine Rosette, sondern hat nur 2 gegenstandige Blatter,



welche zur Bliithenzeit meistentheils schon verwelkt sind. 
(Gutes Unterscheidungsmerkmal von E ry th ra e a  C entau- 
rium .) Alle Stengelbliitter sind gegenstandig, oft nur 6 Mm., 
zuweilen auch gegen 20 Mm. lang. Die Wurzelblatter der 
E. C e n ta u riu m  sind ais die untersten grosser ais die Stengel- 
blatter; liier bei E. in a p e r ta  sind die untersten kleiner ais 
die in der Mitte des Stengels. Alle Stengelblatter sitzen, 
sind haarlos, ganzrandig, je 2 mit ilirer Basiś verbunden, 
langlich oder lanzettfórmig, nur unten am Stengel stumpf, 
oben spitz, undeutlich 3nervig und beiderseits grasgriin. Die 
Blumen sind acłisel- und gipfelstandig, forinen, weil alle 
Aeste und Zweige sich so ziemlich zu gleicher Ilohe er- 
heben, eine Art Doldentranbe und haben einen Sseitigen, 
bleibenden Kelch, dessen Einschnitte pfriemenformig sind und 
aufreclit stehen. Die Bluthenstiele, 4—6 Mm. lang, yerlangern 
sieli nach der BlUthe um das Doppelte, die blassrothe Kron- 
rohre sielit liochstens um die Halfte der 'Kelclilange tiber den 
Kelch heraus und yerengert sieli oben. Die Kronlappchen 
sind rosenroth, lanzettlich, spitz, offnen sich nur bei Sonnen- 
schein, dem hohen Mittage und breiten sich niemals hori- 
zontal ans, sondern bleiben in aufrechter Lagę stehen. Sonst 
ist diese Pflanze der E r y th r a e a  C en tau rium  ahnlich, auch 
im Gebrauche vollkommen gleich. Sie giebt, weil sie auf 
Wiesen steht, ein gesundes Futter.

Y orkom m en: Auf feuchten, besonders moorigen Wiesen 
und Triften. Durch das ganze Gebiet zerstreut. Auch im 
siidlichen Europa verbreitet, selbst noch auf Sizilien.

B liith e z e it:  Juli, August, September.
A n w en d u n g : Wie bei der yorigen.



F orm en : Exemplare von sehr zwerghafter Ausbildung 
mit einbluthigem oder armbliithigem einfackein Stengel bilden 
Cliironia Yaillantii Schmidt. So auf feuchten Heidewiesen 
bei Hiils im Regierungsbezirk Dusseldorf, auch in Kiesgruben 
von Strassburg nach Neudorf und Musau zu. Eine kraftige 
Form mit grosserem, erst iiber der Mitte astigem Stengel 
mit schmaleren Blattern und meist weissen Blutken ist 
/?. Meyeri Bunge. So bei Stettin.

Abbildungen. Tafel 1572.
AB Pflanzen in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, 

auseinandergelegt, desgl.; 3 u. 4 Staubgefass von versckiedenen Seiten, 
desgl.; 5 Fruchtknoten mit Griffel und Narbe, desgl.; 6 geoffnete 
Frueht, -desgl.



Aehriges Tausendgiildenkraut.

Syn. Gentiana spicata L.

Im Wuchs der Yorigen gradezu entgegengesetzt, denn 
sie veriistelt sieh scheinbar streng centripetal; ubrigens aber 
ahnlich. Stengel 4kantig, spannenhoeh, im Granzen wenig 
yerastelfc, die Aeste einfach, verlangert ahrig; Blatter langlich, 
meist 5nervig, sitzend, die nnteren sehr gross; Kelchzahne 
nngleich, der grossere langer ais die Kapsel; Kronabschnitte 
lanzettlich.

Y orkom m en: Morastige Orte' ani Meeresstrand. Nur 
an der Stidgrenze des Grebiets bei Triest und Aąuileja. 
Uebrigens im ganzen siidlichen Europa.

B llith e z e it:  Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1573.
A Pflanze in naturl. Grosse.



Gelbes Tausendgiildenkraut.

Syn. Oentiana maritima L. Chironia lutea Bertoloni. 
Ch. maritima Bert.

Die jahrige, zarte Wurzel treibt einen aufrechten, vier- 
kantigen., unten ganz einfachen und mit wenigen Blattpaaren 
besetzten, kaum handhohen Stengel, der oben einen streng 
cymatisch verastelten Bliithenstand triigt, Blatter eiformig, 
kurz zugespitzt, die Stutzblatter breit lanzettlich, spitz; 
Bliithen sitzend und gestielt; Kelch rohrig, in 5 lange und 
spitze Zśihne gespalten; Krone langrohrig, mit flacliem, funf- 
spaltigem Saum, Abschnitte eiformig, etwas spitz; Mundungs- 
lappen langlich, langer ais der Staubweg.

Y orkom  nr en: Auf Wiesen an der Sudgrenze des Ge- 
biets. In Istrien in der Valle Bendon zwischen Fasana und 
Pola, auf der Insel Lossino.

B liith ez e it: Jum.

A bbildungen . T afel 1574.
Fflanze in naturl. GrrSsse.



Fam. 57. Apocyneae.

Meist milchsaftfiihrende holzige Pflanzen (die einheimi- 
schen Rhizompflanzen meist mit unterirdischen oder am 
Boden kriechenden, wurzelnden Rhizomen) mit einfachen, 
ungetheilten, nebenblattlosen, meist wirtelstiindigen (am 
haufigsten opponirten oder dreiziihligen) Blattern. Bltithen 
hypogynisch, einfach symmetrisch, gynandrisch, mit Kelch 
und Krone versehen; Kelch bleibend, gamosepal, 5- oder 
4zahlig; Krone abfallig, gamopetal, 5- oder 4zahlig, hiiufig 
mit schief entwickelten Abschnitten, mit um die Bliithen- 
achse gedrehten Knospenlage; Staubblatter funf oder vier, 
mit den Filamenten der Kronrohre eingeftigt und mit ihren 
Abschnitten wechselnd, von der Einftigungsstelle meist gegen 
das Gynaeceum gebogen, mit zweikammerigen, nach innen 
aufspringenden Antheren mit komigem, nicht zu Pollinodien 
verklebtem Pollen; Carpell zweibliitterig, apocarp oder mit 
syncarpem, also zweifacherigem Fruchtknoten und imten 
apocarpem, oben paracarpem (also einfachem) Stauliweg, 
seltner auch der Fruchtknoten einfacherig (durcli Fehl- 
schlagen), mit nur am Grunde apocarp en Staubwegen; am 
Ende ist der Staubweg unter allen Umstanden einfach 
(paracarp) und bildet hier einen scheibentormigen, meist 
kreisrunden Mtindungskorper, dessen echte Mundung durch 
Haarbildungen geschlossen ist; statt dessen bilden sich an 
der Scheibe 5 falsche Mundungen, den Antheren gegenuber,



mittelst welcher die Pollenschlauclie in den Staubwegkanal 
hinabsteigen; Samenknospen meist zahlreich, an den Carpell- 
blattrandern, also meistens in den inneren Fachwinkeln be- 
festigt, anatrop oder hemi-anatrop; Frucht eine Schlauch- 
frucht, Kapsel, Beere oder Steinfrucht, bei den heimischen 
stets eine zweifacherige, schlauchartige Kapsel.

Die Familie ist aąuatorial und tropisch. Nur wenige 
Gattungen reichen bis in die gemassigten hinein.

Gattungen:
Krone glockig.................................................................... 1.
Krone tellerformig, mit einseitig schiefen Abschnitten 

und trichterformiger Rohre; Staubweg lang, ab- 
f a l l ig ............................................................................... 2.

1. Krone im Schlund mit 5 kleinen Wolbschuppen;
Staubweg sehr kurz; Samen mit klaarschopf:

G a tt. 390 . A p o c y n u m  L.
2. Krone ohne Wolbschuppen; Same ohne Samenmantel:

G a tt. 391. V in c a  L. 
Krone mit Wolbschuppen; Same mit Samenmantel:

G a tt. 392. N e r iu m  L.

ARTEN:

390. Apocynum L.

1575. A. venetum L. Bliitter langlich, sehr kurz 
gestielt, am stumpfen oder abgerundeten Ende mit 
kurzer Stachelspitze, ani Rande gezahnelt-rauli; 
Dolden rispig; Bliithenstielchen und Blutlien traubig- 
fiaumig.



391. Vinca L.

Bluhende Zweige aufrecht.............................................. 1.
Blilheiide Zweige lie g e n d .............................................. 2.

1. Bliitter eiformig, nacli vorn verscłnniilert, unten ab- 
gerundet o der herzformig; Kelchabschnitte ge- 
w im pert....................................  1576. V. maior L.

Bliitter liinglicli-lanzettlich, die oberen beiderseits 
spitz; Kelchabschnitte kahl: 1577. V. minor L.

Bliitter liinglich, lanzettlich, die oberen lanzettlicli, 
scłnnal; Kelchabschnitte gewimpert; Stengel liegend 
aber nicht wurzelnd . 1578. V. herbacea W. K.

392. Nerium  L.

1579. N. Oleander L. Bliitter lanzettlich, an kraf- 
tigen Trieben dreizahlig, an schwacheren zwei- 
zahlig; Kelchabschnitte abstehend; Wolbschuppen 
dreispaltig. Baumartig oder stranchig.



1575. Apocynum1) venetum L.

Venetianischer Hundstod.

Das kraftige Rhizom liegt tief im Boden, kriecht aus- 
lauferartig und treibt bis meterhohe Stengel, welche nach 
oben ziemlich reich verzweigt und kahl sind und in bis 
iingerlangen Abstanden Paare von sehr kurzgestielten, liing- 
lichen, kahlen, an dem stumpfen Ende mit Stachelspitzchen ver- 
sehenen Bliittern tragen. Blatter am Rande geziihnelt-rauh, mit 
einem kraftigen Mittelnerven und randlaufigen Fiedernerven 
durchzogen; Bliithen an den Enden der oberen Zweige, 
welche aus den Achseln kleiner lanzettlicher, zugespitzter 
Deckblatter entspringen, doldenstandig, von sehr kleinen 
Deckbliittchen gesttitzt, staubig-flaumig wie die kurzeń 
Bliithenstielchen; Reich becherfomńg, mit fiinf langlichen, 
stumpfen Abschnitten von der Lange der Rbhre; Krone den 
Reich weit iiberragend, glockig, mit fiinf langlichen, spitzen, 
aufgerichteten Abschnitten von der Lange der Rohre.

V orkom m en: An sumpfigen Orten am Strand des 
adriatischen Meeres. Bei Triest und zwischen Monfalcone 
und Acjuileja.

B li ith e z e it:  Juli, August.

1) 'Anlj/.v\'ov, Hundstod, bei Dioscorides. Der Same soli nach 
Plinius Hunde tbdten.



A nw endung : Eine htibsche Zierpflanze fur Bosąuett- 
anlagen in Garten. Auf Blmnenbeeten kann sie durcli ihre 
Auslaufer leicht lastig werden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1575.
Bliihender Stengel, natiirl. Grosse.



Grosses Singriln oder Immergrttn.

Syn. Pervinca maior Scopoli.

Das bindfadendicke gegliederte Rhizom kriecht, stark 
verast'elt, weithin am Boden und unmittelbar unter der Boden- 
flache fort, an den Knoten iiberall wurzelnd und aufrechte 
fertile und sterile, iiber */3 Mtr. hohe Zweige treibend. Blatter 
eiformig, gestielt, ani Ende zugespitzt, unten abgernndet oder 
herzformig, ganzrandig, mit kraftigen Mittelnerven und bogig 
gegen den Rand verlaufenden Fiedernerven durcbzogen; 
Bliithen einzeln in den Blattachseln, gestielt; Kelch kurz 
trichterformig mit langen, schmal-linealischen, gewimperten, 
spitzen Abschnitten; Krone mit trichterformiger Rohre und 
funftheiligem, flach ausgebreitetem Saum mit schiefen, am 
Ende abgeschnittenen Theilen; Staubblatter mit den Pila- 
menten der Kronrohre ganz angeheftet, die Antheren frei 
und gegen das Gynaeceum gebogen, mit verlangertem Mittel- 
band; Fruchtknoten zweifiicherig, vielknospig; Staubweg ein- 
fach, mit sehr spitzem G run de dem Fruchtknoten eingefiigt 
und leicht abbrechend, nach oben allmahlig trichterig er- 
weitert, dann plotzlich in die kreisrunde Scheibe tibergehend 
und iiber denselben sehr verchmalert, am Ende einen dichten, 
runden Haarbiischel tragend. 1

1) Name unbekannten (Jrsprunges, angeblich von yincio.



B esch re ibung : Der Stengel ist łiolzig, pereimirt gleich 
dem unsrer Vinca m inor, liegfc auf der Erde and Yerastelt 
sich, ist aber blattlos. Die blatttragenden Aeste stehen 
aufrecht oder sind aufstrebend, werden 10—30 Cm. hoch und 
tragen gegenstandige Blatter. Diese sind bis 5 Cm. lang nnd 
bis 2 Cm. breit, in der Jugend fein gewimpert, im Alter 
verkahlend. Nach der Basis des Stengels sind sie kleiner 
und eiforinig, iiber der Mitte desselben wird ihre Basis ge- 
wohnlich etwas herzformig, sammtliche Blatter sind gestielt. 
Aus den Winkeln der Stiele kommen die grossen Blltthen, 
welche so ansehnlich sind, dass sie ein Thalerstiick kamn 
deckt. Sie stehen einzeln und ihre Kelche weichen selir von 
den Kelchen der Yinca m inor ab. Die Zipfel derselben 
sind niimlich schmal-lineal und gewimpert. Das Colorit der 
Blumen ist bald mehr bald weniger violett, sticht immer 
etwas in’s Carminblaue. Im Uebrigen sind die Bltithen wie 
bei Yinca m inor, nur in allen Theilen grosser. Sobald 
der Herbst kommt, wird das jungę Grim der Blatter tiefer, 
die Blattsubstanz harter und die Blattflachen, welche schon 
in der Jugend glanzen, bekommen einen starkeren Glanz.

V orkom m en: An Zaunen. Im Gebiet nur in der Nahe 
der Siidgrenze, in Krain, bei Gorz, in Istrien, im Wallis. 
Durch ganz Siideuropa.

B liith ez e it: April, Mai, bisweilen im Herbst nochmals.
A nw endung: Die Bestandtheile sind wie bei Vinca 

m inor; diese Species zeichnet sich aber vor allen deutschen 
Arten, wegen der ansehnlichen Bliithen, ais Ziergewiichs aus 
und vertragt die Winter von Mittel- und Norddeutsehland
recht gut. Sie eignet sich ganz besonders gut zur An- 

F lo ra  X Y I. 25



pflanzung an Zaunen und am Grunde von Gartenmauern 
sowie in liehten Bosąuets. Gegen die heisse Mittagssonne 
muss sie gescłiiitzt werden. Ais Ampelpflanze ist sie eine 
Zierde der Zimrner, Yeranden und Głashauser.

F o rm  en: Sie kommt nicht selten mit am Rande ge- 
wimperten Blattern vor. In Gewachsłiausern, Yeranden etc. 
cultivirt man, besonders ais Ampelpflanze, eine Form mit 
goldig geaderten Blattern.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1576.
A bliihender Stengel in nat. Grosse; 1 Kelch, etwas vergrSssert; 

2 Bliitłie obne Kronblatter, desgl.



Kleines lmmergrun.

Syn. Permnca minor Scopoli.

In allen Theilen kleiner; sonst der vorigen durchaus 
ahnlich. Blatter lanzettlich - langlich, die oberen beiderseits 
spitz; bliihende Zweige aufrecht; Kelchabschnitte breiter und 
kiirzer, langlich-lanzettlich, kabl. -

B e s c h re ib u n g : Die ltriechende, ansdauerde, bellbraune 
Wurzel ist unten mit eineni Busebel langer Wurzelfaseru 
besetzt und treibt oben mehre Stengel. Diese sind stielrund, 
zahe, ausdauernd, theils meterlang auf der Er de kriechend 
und steril, tbeils aufrecht 10-—15 Cm. hoch, einfach. Die 
gegenuberstehenden Blatter sind langlich oder lanzettfórmig, 
ganzrandig, am Rande kalii, kurzgestielt, lederartig, lebhaft 
grttn. Die Blattstiele mit 2 sehr kleinen, drusigen Zahnchen 
besetzt. Die Bliithen einzeln, winkelstandig, langgestielt, 
blau, in den Winkeln der Blatter weiss. Die Antheren gelb. 
Die Balgkapsel walzenformig, an der Spitze gebogen, hell- 
braun. Die walzenfórmigen Samen an beiden Enden stumpf, 
dunkelbraun.

Y orkom m en: In lichten Waldnngen, Hainen, Zaunen, 
den Boden bedeckend. Im  mittlen und sudlichen Gebiet 
sehr verbreitet, wenn auch k eineswegs uberall, im nordlichen 
uberhaupt weit seltner und in manchen Gegenden ganz 
fehlend.



B lu th e z e it:  April, Mai. Bisweilen im Herbst zum 
zweiten Mai.

A nw endung: Friiher officinell ais h e rb  a V incae 
p e rv in cae . Eine beliebte Gartenpflanze ais Einfassung und 
in Bosąuetts.

F o r  men: Sie variirt mit purpurrothen und bisweilen mit 
purpurrothen, geftillten Bliunen, so z. B. im Rauthal bei Jena. 
Ausserdem kommt eine Form vor mit lanzettlichen, am 
Grandę wie am Ende stumpfen Bluthen: Vinca intermedia 
Tausch. Bis-weilen sind die Bliitter silberrandig, goldrandig 
oder goldgelb geadert.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1577.
A Pfłanze in natttrl. Grosse; 1 Keloh, etwas vergrossert; 2 Bliithe 

ohne Kronblatter, desgl.; 3 Kronrohre auseinander gebreitet, m it 
Staubgefassen, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Staubgelass m it Kron- 
b la tt, desgl.; 6 u. 7 Frucbtknoten von der Seite und von oben, m it 
Kelch, desgl.; 8 derselbe im Querschnitt, desgl.; 9 Same, desgl.; 
10 geoffnete Balgkapsel, desgl.; 11 Fruchtklappe, desgl.



Krautiges Immergrttn.

Alle Zweige, auch die bliihenden, liegend, aber nicht 
wurzelnd. Bliitter schmal, die oberen lanzettlich; Kelch- 
abschnitte linealisch, langer ais dieRohre, gewimpert; Kronen- 
abschnifcte schmal, schief, am Ende selir schief abgestutzt.

B esc lire ib iu ig : Die Wurzel sendet in jedem Friihlinge 
mehre neue Stengel aus, welche sieli in kablem Boden auf 
die Erde hinlegen, in grasreichem aber in die Hohe heben. 
Sie erreichen eine Lange von 30—00 Cm., sind unverastelt, 
oder selten verastelt, haarlos, glatt nnd glanzend, etwas vier- 
seitig mit zwei schmaleren und zwei breiteren Seiten. Finden 
sich Yerastelnngen, dann kommen 2 gegenstiindige Aeste aus 
dem Stengel, von welchen einer klein bleibt. Die Bliitter 
sind weit schmiiler ais bei unserem Immergriin (Vinca 
m in o r), oberseits auch nicht so frischgriin, unterseits blass- 
griin. Sie sterben im Winter siimtlich ab, und deshalb ent- 
wickeln sich liier die Blumen nicht wie bei Yinca m inor 
an jungen aufrechtstehenden Stengeln, sondern an den schon 
entwickelten liegenden oder aufsteigenden. An jedem Stengel 
findet man 4 — 5 und auch mehre Bltithen, welche aus den 
Blattwinkeln entspringen und aufrecht stehen. Selten aber 
kommen sie aus beiden gegenstiindigen Blattern, gewohnlich 
nur aus dem Blatte, welches dem Lichte am meisten zuge- 
kehrt ist. Die Krone ist weit grosser ais der aufrechtstehende 
Kelch, aber nicht reinblau, wie bei Y inca m inor, sondern



mehr violett und zuweilen auch weiss. Der Schlund ist be
li aart and mit weissen Haaren verschlossen. Die Staubfaden 
sind oben ldffelartig erweitert, die Antlieren iiber der Narbe 
zusammengeneigt und endigen sieli an der Spitze mit einer 
gebarteten Haut. Fruchtknoten giebt es 2, die mit 2 Driisen 
wechseln. Der Griffel ist walzenformig, oben verdickt und 
endigt sieli in einer kopfigen o kantigen Narbe. Die beiden 
Balgkapseln springen an der Spitze auf und sind mehrsamig.

Y orkom m en: An Bergabhangen und steinigen Hiigeln. 
Im Gebiet nur am Biesamberg in der Flora von Wien. Zer- 
streut im siidostlichen Europa, in IJngarn, Siebenblirgen, 
Galizien, Croatien, Griechenland, Thrazien, im mittlen und 
stidliclien Russland.

B lu th e z e it:  April, Mai.
A n w endung : Eine hubsclie Gartenpflanze zur Beklei- 

dung von Felspartien. Bedarf im Winter einer Bedeckung 
mit trocknem Laube.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1578.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 gespaltene 

und ausgebreitete Krone, desgl.; 8 Staubgefass, desgl.; 4 Fruchtknoten 
m it Staubweg und Miindungskorper, desgl.; 5 Frucht, desgl.



1579. Nerium1) Oleander2) L.
Oleander.

Ein kleiner Baum oder Strauch von massiger Hóhe mit 
3zahligen oder an den schwacheren Zweigen 2zahligen, finger- 
langen, gestielten, lanzettlichen, lederigen,ganzrandigen,spitzen, 
nach dem Grund in den Stiel verschmalerten Blattern, welche 
in bis fingerlangen Abstiinden stehen nnd das Jahr tiber- 
dauern. Die Blatter sind von einem kraftigem Mit,telnerven 
nnd ruckseits hervortretendenPiedernervendnrchzogen; BlUthen 
in endstandigen, doldigen Rispen, an dereń Yerzweigungen 
kleine, lanzettliche, hinfiillige Deckblatter stehen; Kelcli 
trichterformig mit abstehenden spitzen Abschnitten von der 
Lange der Rohre; Krone mit trichterformiger Rohre nnd 
5 theiligem, tellerformigem Saum mit fliigelformigen, schiefen, 
am Ende schief abgeschnittenen Theilen, ara Schlund mit 
ospaltigen Wolbungen besetzt. Blumen rosenroth, duftend.

Y orkom m en: Auf Pelsabhangen. Im Gebiet nur an 
der westlichen Seite des Gardasees auf Tiroler Gebiet. Uebri- 
gens durch ganz Siideuropa yerbreitet.

B lu th ez e it: Juli, August.
A nw endnng: Eine herrliche, bei uns ais Topfgewachs 

beliebte Zierpflanze.

1) wjaioi', der Name fur den Oleander bei den Griechen, schon 
bei Dioseorides.

2) Spatlateinisclier Name, etwa mit wilder Oelbaum zu ubersetzen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1579.
A bliihender Zweig, nat. Grbsse; 1 u. 2 Staubgefass, yergrdesert; 

•3 Carpell, desgl.; 4 Fruchtkapsel, natiirl. Grosse; 5 u. 6 Same, ver- 
grossert; 7 derselbe im Quersehnitt. Nebenfiguren nach Reichenbach.



Fam, 58. Asclepiadeae.

Holzpflanzen oder (die heimischen stefcs) Rhizompflanzen 
mit einfachen, ganzrandigen, wirtelstandigen, nebenblattlosen 
Blattern, meist nhlchsaftfuhrend. Bliithen hypogynisch, gynan- 
drisch, einfach symmetrisch, mit Kelch und Krone yerseben, 
die drei auwseren Kreise fiinfzahłig. Kelcli bleibend, fiinf- 
blatterig, gamopetal, abfallig; Staubblatter mit den Kron- 
abschnitten wechselnd, 2kammerig, naeh innen gerichtet, das 
Connectiv mit sehr yerschieden gestalteten Fortsatzen ver- 
sehen und aueh das Filament anf dem Riicken meist ver- 
schiedenartige Fortsatze tragend; Pollen in eine keulige Masse 
yerklebt, je einer Antherenkammer entsprechend, am spitzen 
untei'en Ende paarweis mit einer Driise des Staubwegs (Halter) 
yerklebend; Carpell 2blatterig, mehr oder weniger yollstandig 
apocarp mit unten apocarpen Staubwegen, welclie oben unter 
der Mtindung in einen einfachen (paracarpen) Staubweg iiber- 
gehen; die Stani)wegmiindung am Ende eines dicken, flei- 
schigen, abgerundet 5kantigen Mundungskorpers geschlossen, 
statt dessen an den 5 Seiten des Mundungskorpers 5 Kanale 
(falsche Miindungen), welche die Pollenschlauche in den 
Staubwegkanal leiten; Samenknospen zahlreich an der Ventral- 
seite an den eingerollten Carpellblattrandern angeheftet, ana- 
trop, hangend; Frtichte schlauchartig, an der Yentralseite



aufspringend; Sam en mit seidigem Samenmantel, zahlreich; 
Keim axil im meist reichlichen Endosperm.

Die Familie ist aąuatorial und tropisch und entsendet 
nur wenige Yertreter in die gemassigten Zonen.

G attung- 393. C y n an c łiu m  R. Br.
Krone radformig; Staubblatter zu einem schildformigen, 

5- oder lOlappigen Kranz yerbunden; Frucbt aulgeblasen.

ART EN :

Krone nacli innen mit 5 Wolbschuppen besetzt.
S ta m m  1: S c a m m o n e a .............................................. 1.

Krone ohne Wolbschuppen. S tam m  2: V ince- 
t o x i c u m ........................................................................ 2.

1. Stengel windend; Bliitter tief herzfórmig, spitz:
15-30. C. acutum L.

2. Kronlappen am Grunde mit einer dnrehscheinenden
Y erbindungsm em bran................................................... 3.

Kronlappen ohne Verbindungsmembran......................... 4.
3. Aufrecht, zuletzt bisweilen etwas llbergebogen, aber

nicht windend: 1581. C. Vincetoxicum R. Br.
Aufrecht und im obern Theil windend:

1582. C. laxum Bartling.
4. Aufrecht, nicht windend 1588. C. contiguum Koch.



Spitzbliittrige Schwalbenwurzel.

Das bis federkieldicke, kurze und kurzgliedrige, stark 
verastelte Rhizom fcreibt rabenfederkieldicke, lang gegliederte, 
windende Stengel, welche an den Knoten mit opponirten, 
langgestielten, tief herzformigen, ganzrandigen zugespitzten 
Blattern besetzt sind. Bluthen in langgestielten, doldig ver- 
zweigten, achselstandigen Rispen; Kelch ospaltig; Krone 
kalii, lOlappig, mit 5 lanzettlichen nnd 5 mit diesen ab- 
wechselnden ausgerandeten Lappen und nach innen mit 5 
spitzen Wolbschuppen.

Y orkom m en: Am Meeresufer. Im Gebiet nur an der 
Siidgrenze aul' dem Scoglio di S. Marina im Golfe di Medo- 
lino am Siidende von Istrien. Uebrigens durch ganz Siid- 
europa verbreitet.

B lu th e z e it:  Juli.
A nw endung: Eine hlibsche Gartenpflanze.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1580.
A bliiliendos Stengelstuck, natiirl. Grosse; 1 Bluthe von oben, 

vergrossert; 2 Bliitho von der Seite, desgl.; 4 Theil der Krone mit 
Wolbschuppen, desgl.; 4 innere Bluthe, desgl.; 5 Staubgefass, desgl.; 
6 Pollinarien, desgl.



Scb walb enwurzel.

Syn. Asclepias Vincetoxicum L. Vincetoxieum officinale 
Moench.

Das kurzgliederige Rhizom ist sehr stark verastelt und 
entsendet nach unten einen dichten Btischel bindfadendicker, 
stielrunder, graugelber, unverastelter W urzeln, nach oben 
einige bis meterhohe, aufrechte, langgegliederte Stengel; 
Bliitter opponirt, kurz gestielt, ani Grund abgerundet oder 
herzformig, langlich, zugespitzt, am Rand und an den Nerven 
weichhaarig; Bliithen in achselsiandigen, langgestielten Rispen; 
Kelch bspaltig; Krone radfórmig, Slappig, die Lappen am 
Grund durch eine durchscheinende Membran verbunden.

B e sc h re ib n n g : Die hellbraunliche Wurzel bildet einen 
kurzeń abgestutzten mit vielen Hockern besetzten Stamm, 
von welchem nach allen Seiten sehr starkę einfache lange 
wagerechte Wurzelfasern ausgehen. Der Stengel aufrecht, 
rund, einfach, oder mit einigen dem Stengel gleichkommenden 
Aesten am obern Theile, 1/3—1 Meter hoch, entweder nur 
mit 2 feinhaarigen Streifen.an jedem Gliede, welche zwischen 
den Blattstielen ihren Ursprimg nehmen und bis zum nachsten 
Blattpaare verlaufen besetzt und ubrigens kahl, oder auch 
wohl unten Uberall mit eben solchen kleinen zuriickgebogenen 1 2

1) Hundswurger, ein neulateiniacher Name.
2) Gegengift (Giftbesieger), ebenfalls neulateinisch.



Harchen besetzt und nach oben lcahler. Die Blatter gegen- 
iiber stehend, sehr kurz gestielt, aus abgerundeter oder herz- 
formiger Basis, aus der breit-eiformigen kurz zugespitzten, 
in die eiformige und endlich lanzettformige lang-zugespifczte 
Form allmahlig iibergehend, zuweilen sogar nach unten hin 
ziemlich rundlich, unten blasser mit vortretendem Nerv und 
Hauptadern, welche nebst dem Blattstiele und dem Blatt- 
rande auch mehr oder weniger mit jenen kleinen hier auf- 
wiirts gekrummten und weichen Harchen besetzt sind, die 
auch auf der Oberfiache niclit ganz fehlen, namentlich aut 
den Nerven und Adern sieli etwas zeigen. Zwischen den 
Blattstielbasen der Blatter, etwa von der Mitte des Stengels 
beginnend, stehen einzeln oder zu zweien die Blumenstiele 
des trugdoldenartigen Bliithenstandes, indem namlich dieser 
Stiel nur eine endstiindige Trugdolde tragt oder unter dieser 
nocli einen Ast ebenfalls mit endstandiger Trugdolde ent- 
wickelt (eine sogeu. sprossende Dolde). Ganz kleine schmale 
und spitze Deckhlatter stehen an der Basis der Stielchen, 
welche nebst dem Hauptstiel auf iihnliche Weise wie der 
Stengel behaart sind. Der Kelcli 5theilig mit spitzen 
Zipfeln, grun, bleibend. Die Blumenkrone weiss mit stumpf- 
lichen Zipfeln. Der Staubgeflisskrahz gedoppelt, die iiussere 
iieihe aus 5 mit den Blumenblattern wechselnden, weissen, 
keilfórmigen, fast abgestutzten,* innen Honig erzeugenden 
Blattchen, die innern diesen gegeniiber und mit ihnen ani 
Grunde verwachsen, griine, etwas bauchige, oben schief ab- 
gestutzte und offne Doppelrohren, an dereń Bandę nach 
aussen ein nach innen gebogener weisser dreieckiger An- 
hiingsel steht, welcher sich auf die 5 eckige Narbe legt, an



dereń Ecken kleine braune unten ausgerandetfe Korperehen 
sitzen, von denen auf jeder Seite an einem knieformigen ab- 
wiirts gebogenen Staubfaden das keulenformige gelbe Staub- 
kolbchen in das eine Fach der Doppelrohre hineinhangt. Die 
Stempel gedoppelt mit einer Narbe. Die Balgkapsel meist 
einzeln, langlich, lang zugespitzt, schwach bauchig; die Samen 
eiformig, zusammengedrttckt mit schmalem Flligelrande und 
einem Schopf von seidigen weissen Haaren.

Y orkom m en: In lichten Gebirgswaldungen. Fast durch 
das ganze Gebiet zerstreut.

B lu th e z e it:  Mai bis Juli.'
A nw endung : Das Rhizom mit dem einem Schwalben- 

nest vergleichbaren Wurzełschopf dieser giftigen Pflanze war 
fruher unter dem Namen Schwalbenwurzel: radix liirundi- 
nariae officinell.

F o rm e n : Der Stengel ist zuletzt bisweilen etwas iiber- 
hangend, aber niemals windend.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1581.
A Rhizom, natur). Grosse; B bluhender Stengel, desgl.; 1 Blilthe 

von oben, yergrossert; 2 dieselbe im Langsschnitt; 8 Theil der Blume 
m it dem doppelten Staubgefasskranz; 4 Pollinarien-Paar an der 
Narbendrflse hangend: 5 reife, geoffnete Frucht, naturliche Grosse; 
6 Same, yergrossert.



Schlaffe Schwalbenwurzel.

Syn. C. medium Koch, Synopsis ed. 1. C. nigrum Host.

Der vorigen in jeder Beziehung sehr ahnlich, aher der 
Stengel nach oben windend; die mittlen Blatter lang ver- 
schmtilert; Kronlappen langlich, am Itande zuriickgerollt.

V orkom m en: An Gebirgsabhangen im siidlichsten Theil 
des Gebiets; Gorz; Krain. Ausserdem in Sudfrankreich und 
im norditalischen Kiistengebiet. Ich besitze Exemplare von 
Heidelberg, ohne genaue Standortsangabe. H.

B ltith e z e it:  Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei den yorigen.
F o rm en : Koch unterscheidet in einem von ihm nach- 

gelassenen, in meinen Handen befindlichen Manuskript ais 
Nachtrag zur Synopsis vier verschiedene Formen nach der 
Bltithe: 1) mit brannpurpurnen Bliithen, C. intermedia Koch 
und C. fuscatum Koch, 2) mit gelbbraunlichen Bliithen, 
3) mit gelben Bliithen, 4) mit schneeweissen Bliithen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1582.
A bluhender Stengel, natiirl. Grosse; 1 Bliitbe, vergrQssert.



1583. Cynanchum contiguum Koch.

Wiosen - Schwalbenwurzel.

Sie ist dem C. V incetoxicu in  R. Br. sehr ahnlich. 
Stengel aufrecht; Blatter herz-eiformig, stumpf zugespitzt, 
am Rande und an den Nerven weichhaarig; Krone kalii; 
Nebenkrone bis zur Mitte ffinflappig, die Lappen aufrecht, 
gedrangt, den Geschlechtsapparat fast umschliessend, oline 
verbindende Membran.

Y orkom m en: Anf Wiesen. Im Grebiet nur an der 
Stidgrenze, um Triest und in Istrien. Ausserdem im nord- 
licben Italien.

B lu th e z e it: Mai bis Juli.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1583.
A bliibender Stengel in natiirl. Grosse; 1 Bliithe von der Seite, 

vergr5ssert; 2 dieselbe von oben, desgl.



Fam. 59. Convolvulaceae.

Pflanzen mit Bhizomen oder holzigen Stammen, bis
weilen mit riibenformigem Bluzom, seltner jahrig, meist 
schlingend, mit wendelstandigen, nebenblattlosen Bliittern. 
Bliithen hypogynisch, gynandrisch, einfach symmetrisch; Kelch 
fiinfblatterig, schwach gamosepal, anwelkend, bleibend oder 
auswachsend; Krone abflillig, fiinfblatterig, gamopetal, meist 
regenschirmfaltig; Staubblatter 5, am Grandę der langen 
Filamente mit der Krone yerbunden, zweikammerig, nach 
innen aufspringend, die Filamente nach anten verbreitert, 
nach oben pfriemlich zugespitzt; Carpell der Anlage nach 
zweibliitterig and im Fruchtknoten zweifacherig mit ein- 
fachem Staubweg, also schizocarp, bisweilen durch unvoll- 
komnienes Einrollen der Carpellblatter einfacherig oder 
haufiger durch vollstandigeres Einrollen vierfacherig (oder 
bisweilen dreifacherig); der Staubweg ist bei den Cnscuteen, 
iihnlich wie bei manchen Gentianeen, nicht selten theilweise 
oder ganz in zwei getrennte Staubwege gespalten, also in 
diesem Fali apoearp; Samenknospen einzeln oder paarweise 
in jedem Fach, anatrop oder campylotrop, auf einem kurzeń 
mit den Carpellblattrandern verbundenen Mittelsaulchen an- 
geheftet, aufrecht, im einfacherigen Fruchtknoten vier; Staub
weg einfach (paracarp), bisweilen durch Abwiirtsbiegen der 
Carpellblatter iiber dem Fruchtknoten mehr oder weniger 
eingesenkt, bisweilen grundstandig zwisclien den Fachem,



am Ende meist mit zweiłappiger Mimdung; Fracht eine 
scheidewandlosende Kapsel, Deckelfrucht oder Beere, mit 
aufrechten Samen, mit rnehr oder weniger gekriimmtem Keim 
mit gefalteten Keimblattern oder ohne Keimblatter and dann 
der Keim spiralig aufgerollt.

Das Centrum der Familie liegt zwischen den Wende- 
kreisen, nach den Polen hin nimmt die Zahl der Gattungen 
und Arten rasch ab.

Gattungen:
G a tt. 394. C o n v o lv u lu s  L.

Krone trichterfórmig; Kapsel 2—4fiicherig, rnit2samigen 
Furchen.

G a tt. 395. C u scu ta  L.
Krone glockig-krugfórmig; Deckelfrucht; Schmarotzer- 

pflanzen.
ARTEN:

394. Convólvulus L.
Deckblattpaar unmittelbar unter dem Kelch. S ta m m  1:

C a ly s te g ia  It. Br........................................................ 1.
Deckblattpaar vom Kelch entfernt am Bluthenstielchen. 

S ta m m  2: C o n v o l v u l u s ............................... . 2.
1. Bliitter pfeilformig; Deckblatter herzformig, den Kelch

e in sc h lie ssen d .....................  1584. C. sepium L.
Bliitter nierenformig; Deckblatter eiformig, den Kelch 

s t i i tz e n d ..........................  1585. C. Soldanella L.
2. Bliitter am Grandę eingeschnitten, pfeilformig oder

h e rz fo rm ig ....................................................................3.
Bliitter lin ea l-lan ze ttlich ...............................................4.

Flora XV I.



3. Blatter pfeilfonnig mit spitzen Lappen, auch die
obersten ungetheilt . . . 158G. C. amensis L.

Blatter herzfórmig, die oberen fussformig getheilt: 
1587. C. tenuissimus Sibthorp.

4. Stengel nioht windend, astig, gestreckt, Kelch behaart:
1588. C. Cantabrica L.

395. Cuscuta L.

Kronrohre c y lin d risch ......................................................... 1.
Kronrohre glockig oder k u g e l i g .................................... 4.

1. Kronrohre so lang wie der S aurn .................................... 2.
Kronrohre doppelt so lang wie der Saum . . . .  3.

2. Schujjpen der Kronrohre aufrecht-angedruckt:
1589. G. europaea L. 

Kronenschlund durch die gegen einander neigenden 
Schuppen geschlossen: 1590. C. Epithymum L.

3. Bliithen ahrig, zulętzt gestielt; Schuppen in der Kron-
riihre aufrecht, angedruckfc:

1591. C. monogyna Yahl. (lupuliformis Krocker).
4. Kroue glockig, durch zusammenneigende geschłitzte

Schuppen geschlossen: 1592. C. racemosa Mart. 
Krone fast kugelig; Stengel sehr einfach:

1593. C. Epilinmn Weihe.



1584, Convolvulus sepium L.
Zaunwinde.

Syn. Calystegium sepia R. Br. O. silvestris W.
Das federkieldicke, gegliederte, sehr astige Rhizom 

kriecht J/8 bis 1 Meter tief anslauferartig im Boden und ent- 
sendet nach oben lange windende Stengel mit bis 30 Cm. 
langen Intemodien und gestielten, am Grund pfeilformigen 
Blattern mit abgeschnittenen, oft gezahnten Kelcben; Reich 
von den beiden herzformigen Deckblattern eingeschlossen; 
Bliithenstiele 4kantig, einbliilhig, langer ais die Blattstiele; 
Blume gross, trichterfórmig; Staubweg lang, mit kurzer, 
2 lappiger Mimdung.

B esc h re ib n n g : Der windende dtinne glatte Stengel 
ist kantig, etwas spiralformig gedreht, und erreicht oft die 
Lange von 3 — 5 Meter. Seine abwechselud stehenden ge
stielten Blatter sind herz-pfeilformig, yerlangert, spitzig, ganz- 
randig und hinten schief abgestutzt. Aus ihren Winkeln 
treten die langgestielten grossen schneeweissen Blnmen her- 
vor, an dereń Kelchbasis sieli 2 herzformige, deutlich ge- 
aderte Deckblattchen befinden, wahrend der glatte griinlich- 
gelbe Kelch 5fach eingeschnitten ist. Die uber 2 i/.1 Cm. 
grosse und gegen 5 Cm. im Durchmesser der Peripherie 
haltende weisse Blumenkrone ist gefaltet, etwas ausgeschweift 
und trichterfórmig. Die 5 Staubfaden sind mit ihi-er breiten 
Basis der Blumenrohre eingefugt, und tragen herz-pfeilformige 
Antheren, welche jedoch nicht aus der Blumenkrone hervor- 
stehen. Der rundliche Fruchtknoten triigt einen diinnen 
fadenformigen Griffel mit 2 lappiger yerdickter Narbe. Die



rundliclie, vom stehendbleibenden Kelclie bedeckte Kapsel 
pfiegt 3 faclierig zu sein, doch kommen auch 4facherige vor. 
Die ICapselscheidewande beruhreu aber die Spitze nicht. Yon 
den in jedem Fache befindlichen 2 Eierchen, welche anf 
der Aussenseite convex, auf der Innenseise concav sind, ent- 
wickelt sieli jedoch meist nur ein einziges zu Samen.

Vorkom m en: Im Flussufergeblisch, an feuchten Orten 
in Zaunen und Hecken. Durch. das ganze Gebiet verbreitet.

B li ith e z e it:  Juli bis Oktober.
■ A nw endung : Frtiher ais H e rb a  e t rad ix  C onvol- 

vu li m in o ris  officinell. Sie ist eine Zierde der Flussufer- 
geblische, umschlingt aber fingerdicke und dickere Weiden- 
zweige so fest, dass dieselben absterben. Im Gar ten wird 
sie bisweilen ein hochst liistiges, schwer zu vertilgendes Un- 
kraut. Um dasselbe auszurotten, muss man rajolen und alle 
Rhizomstiicke sorgfaltig auslesen.

F o rm en : Convolvulus sifoaticus W. K., in allen Theilen 
grosser, ist yon C. sephim L. wohl lcaum specifisch ver- 
schieden. Die Deckblatter sind sehr gross und nach unten 
sackformig erweitert. Im Gebiet findet sie sich bei Triest; 
sonst im Banat, in Siebenbiirgen, Dalmatien, Ligurien. Syn. 
Calystegia sepiwn Grisebach. Calystegia silvatica Choisy. 
Convolvulus silvestris W. Convolvulus infiatus Desf. Con- 
vólvulus lucanus Tenore. Calystegia sepium e. tubata Choisy. 
Calystegia lacana Don.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1584.
A bliihender Zweig-, natttrl. Grosse; 1 Blilthe im Liingsschnitt. 

vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.; 3 Fruchtknoten m it Griffel und 
Narbe, desgl.



1585. Convolvulus Soldanella L.

Meerstrands - Windę.

Syn. Calystegia Soldanella R. Br.

Yon ahnlichem Wuchs wie die vorige, aber in allen 
Theilen kleiner und zierlicher. Blatter gegen das Ende der 
Zweige mehr zusammengedrangt, nierenformig, lang gestielt, 
ani Rande schwach gekerbt; Bliithenstiele gefliigelt-kantig, 
einbliithig; Deckblatter eirund, stumpf oder abgerundet, den 
Kelch stiitzend, nicht ganz einhiillend.

B e sc h re ib u n g : Die Strandwinde ist in allen ihren 
grlinen Theilen raassig, fleischig und vollig haarlos. Ihr 
rothlicher Stengel kommt aus einer kriechenden Wurzel, 
streckt sich auf dem Sande hin und gabelt sieli in 2 Aeste ab. 
Etwa 2—3 Cm. weit von einander kommen an ihm die aufrecht 
gerichteten Blatter hervor, dereń 2—5 Cm. lange, grtine und 
dickeStiele nierenformige, saftiggriine Blatter von 12—24 Mm. 
Breite und 8— 18 Mm. Liinge tragen. Ihre Basis ist ahnlich 
den Bliittern der A ris to lo c liia  C le m a titis  gestaltet, ihre 
Spitze abgerundet-stumpf und ihr Rand ganz oder ein wenig 
ausgeschweift. Die Bluthenstiele kommen aus den Blatt- 
winkeln hervor, sind liiuger ais die Blattstiele, mit den 
Kelchen lśinger ais die Blatter, verdicken sich nach oben 
und werden durch die 4 etwas hervorspringenden Kanten



etwas gefliigelt. Hinsichtlick der Deckblatter bildet diese 
Species mit Conv. sepium , unsrer Zaunwinde, eine besondere 
Ifotte, denn beide eiformige Deckblatter stehen dicht am 
Kełche, schliessen an ihm an und verhiillen ihn theilweise 
Der Kelcii hat 5 abgerundet-stumpfe Zipfel, die aber, durch 
den etwas vorstossenden Mittelnerven an der Spitze stachel- 
spitzig sind; die Krone ist wenig kleiner ais die unsrer 
Zaunwinde, do cli rosenroth gemalt und durch ihre 5 gelb- 
liclien Falten ausgezeichnet. Die Bltithen brechen bei hellem 
Sonnenscheine auf, bliihen nur bis 2 Uhr Nacbmittags und 
fallen schon den folgenden Tag ab.

Y orkom m en: Ani Meeresstrand. Bei Aąuileja und 
auf der Insel St. Andria bei Istrien; auf den Nordseeinseln 
Wangeroge, Nordernei und Borkurn, auch vortibergehend an 
der Ostsee bei Warnemunde und in den Diinen von Nordwyk. 
Vergl. Dr. L. Hapke, Notizen liber die Flora von Borkum. 
Auch auf den hollandischen Inseln kommt die Pflanze vor, 
ist aber dort sehr selten geworden. IJeber unsere Pflanze 
macht Hapke folgende Mittheilung:

In einer kleinen Delie der Woldediinen unweit des Fahr- 
wegs zur Rhede wurde melir ais ein Dutzend Exemplare in 
Bliitlie gefunden. Der den Ornithologen bekannte Grenzauf- 
seher Ilerr Abrais in Borkum niachte mich darauf aufmerk- 
sam, dass an genanntem Ort eine ihm bisher noch nicht vor- 
gekommene Pflanze von ihm kiirzlich beobachtet sei. Meine 
Vennuthnng, das,s nach seiner Beschreibung dies die Meeres- 
strandwinde sein mochte, wurde durch eine eine am 25. Juli 
dorthin unternommene Excursion bestiitigt. Der Standort 
ist nahezu eine Stunde von der Mitte des Dorfes entfernt



und nicht lei elit aufzufinden; dadurch ist die Pflanze einiger- 
massen vor dem Ausrotten dureli die Badegaste geschiitzt. 
Ein Abreissen der auf der siidostlichsten Erhebung der West- 
insel unweit des Ansgangs der Kiebitzdelle gelegenen Wolde- 
diine durch das Meer ist auch nicht zu befiirchten, zumal 
dieses Thalchen der Innenseite der Insel zugewandt ist.

Diese Windę findet sieli nach Reichenbach an den Ge- 
staden Griechenlands, in Istrien, bei Aąuileja, in Ligurien 
und Belgien;') nach Noldeke auch in den Dunen von Nord- 
wyk. Fiir Deutschland wurde die Pflanze bereits ais unter- 
gegangen betrachtet und ist nach Holkema auf den liollandi- 
schen Inseln verschollen. Noldeke giebt in der Flora der 
ostfriesisischen Inseln an, dass sie auf Wangerog durch den 
1792 verstorbenen Arzt Moliring aus Jeyer gefunden wurde.1 2) 
1824 wurde sie dort von Dr. Kellner beobachtet; dann erst 
wieder am 26. Juli 1844 von Dngnid und Brennecke in den 
Diinen beim Damenstrand und zuletzt, etwa 1847, voin 
Staatsrath Schonemann an der Landungsbrtlcke wiederge- 
funden. Nachdem der grosste Theil von Wangeroog durch 
die Sturmfluth vom 1. Januar 1855 zerstort worden war, ist 
die Pflanze hier sicher yerschwunden und habe ich mich bei 
meinem Aufenthalt 1874 dort auch nur yergeblich danach 
umgesehen. Yor einer Reihe von Jahren hat Professor 
Lantzius-Beninga die Meerstrandswinde in mehren Exemplaren 
auf Nordernei gesehen. Wahrscheinlich ist die Pflanze nach

1) Audi an den Kiisten von Sud- und Nordwest-Frankreich, 
Portugal, auf den Balearen, an den italisdien Kiisten, in Dalmatien, 
auf den griechischen Inseln. in Macedonien, Taurien u. s. w. II.

2) Vgl. Koch’s Synopsis, 3. Auflage, II., Seite 429.



diesen Fundorten sowie nach Borkum dureli Enten oder an- 
dere Zugvogel gelangt, welche dieselbe durch den Genuss der 
Samen bei ihren Wanderungen von den siidlichen Gestaden 
aus rerbeiteten.')

B ltith e z e it: Juli, August.
Anw endung :  Sie ist ftir Gartenkultur sehr z u empfehlen. 1

1) Vielleicht auch durch blosse Anspiilung der Samen oder durch 
ausgeworfenen Ballast verbreitet (H.) Im Langethal’schen Herbarium 
befindet sich ein schones Exemplar mit der Angabe: „Friesland". 
In meinem Herb ar ein Exemplar von Pisa, gesammelt von Yan Heurck.

Abljildungen. T afel 1585.
A bliiheijder Zweig, natiirl. Grossc; 1 Rohrc der Krone aufge- 

schnitten, mit Staubblattern, desgl.; 2 Staubblatt, desgl.; 3 Frucht- 
knoten mit Staubweg und Mundung, desgl.; 4 Miindungslappen, ver- 
grossert; 5 Fruchthiille, naturl. Grosse; 6 dieselbe im Querschnitt, 
desgl.; 7 Same, natiirl. Grosse; 8 derselbe zerschnitten, vergrossert.



Ackerwinde.

Das fadliche, gegliederte Bluzom knecht bis '/ 3 Meter 
tief im Boden umher und entsendet zahlreiclie windende, bis 
meterlange, am Boden kriechende, haufig an den Knoten 
wurzelnde und die verschiedensten Pflanzen des Ackers, 
Gartens, der Wegerander, Raine, Triften, des Flusskieses, der 
Waldrander u. s. w. umschlingende und oft zum Boden herab- 
ziehende Stengel mit bis fingerlangen Internodien und lang- 
gestielten, pfeilformigen, langgezogenęn, mit spitzen, oft ge- 
ziihnten Aehrchen versehenen Bliittern, welche ganzrandig 
oder etwas buchtig gezahnt, meist kalii, am Ende sturnpf 
oder ausgerandet sind; Bliithenstiele lang, achselstandig, 
meist einbluthig; Deckblattchen lanzettlich, von der Bliitlie 
entfernt stehend.

Beschre ibung :  Die stielrunde weisse Wurzel steigt 
tief in die Erde hinab und verbreitet sieli durch zahlreiclie 
Aeste; sie treibt daher gewohnlich mehre Stengel, welclie 
entweder an der Erde liegen oder sieli an fremden Gegen- 
standen aufwinden; sie sind kantig, etwas iistig, meist kahl, 
docli auch zuweilen, besonders in trocknem sandigem Boden, 
mit kurzeń Haaren bedeckt; an ihnen stehen die Blatter 
wechselnd, erscheinen aber einseitig gestelłt, wenn die Stengel 
an der Erde liegen. Die Blatter sind gestielt, von der ver- 
anderlichsten Gestalt, nicht allein in Bezug aut Grbsse, 
sondern auch in Beziehung anf die verhaltnissmassige Form
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der einzelnen Theile und dereń Richtung; so zeigt die Basis 
Verschiedenheiten von einer keilfórmigen Gos tal t, bis zu einer 
tiefen bald schmalern, bald breitern Bucht; die untern Lappen 
des Blattes sind bald nur angedeutet, bald mehr und mehr 
vorgezogen, dabei breit oder schmal, stumpf oder spitz, bald 
gerade, bald gebogen, nach unten yorgezogen oder seitwiirts 
mehr oder weniger herausstehend; ferner entweder ganzrandig 
oder mit einem oder ein Paar Zalinen auf der innern, seltener 
auch auf der aussern Seite versehen; der obere Theil der 
Bliitter endlich ist bald breit eiformig, bald schmaler bis 
zur fast linealischen Form iibergehend. Der Rand des Blattes 
ist gewohnlich flach, aber er zeigt sich zuweilen auch fein 
wellig, die Spitze ist immer mit einer ganz kleinen Stachel- 
spitze versehen; wir sahen aber auch eine Missbildung, wo 
alle untern Bliitter mehr oder weniger zweilappig, ja  eins 
sogar zweitheilig war. Sind die Bliitter auch meist un- 
behaart, so kommen sie doch auch auf beiden Seiten nebst 
dem Blattstiel behaart vor, die Haare kurz, fast angedriickt. 
Ans den Blattwinkeln erheben sich die Blumenstiele, welche 
stets einzehi stehen, bald langer, bald kiirzer ais die Bliitter 
sind, haufig nur eine oder ein Paar Blumen, seltener dereń 
bis 6 tragen, sie sind kantig, an oder iiber der Mitte mit 
2 schmalen, lanzettlichen, spitzen, am Rande zuweilen ge- 
wimperten, nicht immer gerade gegeniiberstehenden Deck- 
blattchen besetzt. Yon ihnen beginnt der eigentliche Blnmen- 
stiel, der sich bis unter den Kelch allmahlig verdickt; er 
steht wahrend des Bliihens aufrecht, biegt sich aber krummend 
bei der Fruchtreife herab. Die Kelchblatter sind rundlich- 
eiformig, sehr stumpf, mit, auch ohne Stachelspitzchen, ja



selbst etwas ausgerandet, am Rande dunn und mit Haaren 
gewimpert, bei den behaarten Formen auch nebst dem 
Blumenstiel etwas behaart. Die Blumenkrone ist trichter- 
fórmig, Sfaltig, IG — 24 Mm. łang, weiss oder weisslich- 
rosenroth, mit 5 tiefer roth gefarbten Streifen, oder ganz 
rosenroth, wohlriechend, aussen und am Rande, wenigstens 
an den Spitzen der Falten etwas fein behaart.

Y orkom m en: Auf Aeckern, in Garten, auf Culturland 
jeder Art, an Wegrandern, Rainen, auf Triften, im Flusskies, 
an Waldrandem. Durch das ganze Gebiet gemein.

B liith e z e it:  Juni bis September.
A nw endung : Die Pflanze war friiher officinell, ist aber 

liingst ausser Gebrauch. Sie ist ein iiberaus lastiges Unkraut, 
schadet auf Getreidefeldem besonders dadurch, dass sie die 
Halme umschlingt und zu Boden zieht. Auch im Garten 
kann sie ausserst lastig werden. Nur ununterbrocliene Um- 
arbeitung des Bodens bewirkt ihre Vertilgung.

F orm en : (i. hirtns Koch. Die Blatter beiderseits be
haart. Syn. C. mllosus Lej. Sie variirt ausserdem mit ei- 
formigen, langlichen und linealischen Bliittem, spitzen und 
stumpfen Aehrchen, weissen und rosenrothen Kronen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1586.
A bliikendes Stengelstuck, natiirl. Geos.se; 1 Bluthe im Langs- 

schnitt, etwas vergr6ssert; 2 Kapsel, natiirl. Grosse; 3 dieselbe im 
Lilngsschnitt, desgl.; 4 Same, vergrossert; 5 derselbe zersohnitten, 
desgl.



Silber-Windę.

Syn. C. althaeoides L. var. ft. C. althaeoides M. K. 
C. argyreus D. C.

Stengel aus dem kurzeń, dauernden lihizom entspringend, 
aufrecht, nicht windend, iiber 30 Om. hoch, wie alle griinen 
Pflanzentheile diclit kurzhaarig, silberfarben-seidig; untere 
Bliitter langgestielt, herzformig, ungetheilt, am Rande ge- 
kerbt, die oberen sitzend, tief fussfórmig getlieilt mit linea- 
lischen Abschnitten, ganzrandig; Bliithenstiele lang, 1- bis 
2 bliithig; Deckblattchen klein, lanzettlich, vomKelch entfernt.

Y orkom m en: An sterilen Orten in Istrien, auf der 
Insel Cherso. Ausserdem durch das siidliche Europa ver- 
breitefc.

B liitlie ze it:  Juni, Juli.
A n w endung : Eine niedliche Zierpflanze ftirs Zimmer 

und Glashaus.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1587.
Bliihender Stengel in natiirl. Grbsse.



Cantabrische Wincie.

Das kurze Rhizom entsendet einen aufrechten, nicht 
windenden, wenig veriistelten, liber 30 Gra. hohen, wie die 
Blatter dicht kurzhaarigen Stengel, welcher unten ziemlich 
dicht, oben lock er mit Blattern besetzt ist. Untere Blatter 
lanzettlich, spitz, die oberen ljneal-1 anzettlicli; Bliithenstiele 
sehr lang, 1 — 2bluthig, BlUthenstielchen kurz; Kelch be- 
haart, Stheilig mit lanzettlichen, spitzen Absehnitten.

B e sc h re ib u n g : Von allen deutschenWindenarten unter- 
scheidet sieli diese Species sogleich durcli ihren nicht win
denden, meist aufreclit gerichteten, 30 — 45 Cm. hohen 
Stengel, der dicht mit abstelienden Zottelhaaren bedeckt ist, 
welche im Alter goldgelb sind und glanzen. Die Wurzel- 
blatter sind spatelformig, gewohnlich bloss 1 — 2 Cm. lang 
und verlaufen sich allmahlich in den Blattstiel, dagegen sind 
die Stengelbliitter in der Mitte des Stengels bis 5 Cm. lang 
und langer, aber nur 1 Cm. breit, nehrnen dann nach oben 
an Grosse ab. Alle Blatter sind nicht nur am Rande durch 
dicht stehende lange Zottelhaare gewimpert, sondern es sind 
auch ilire beiden Flachen damit besetzt. Die Blutlienstiele 
kommen aus den Winkeln der obersten Blatter und sind 
auch endstandig; sie sind weit langer ais die sie stutzenden 
Blatter, 1 — 3 bliithig und ilire gegenstandigen, linealen, 
zottigen, 8 — 10 Mm. langen Deckblatter sind 4 — 8 Mm. 
vom Kelche abgertickt. Die Bliithen entwickeln sich in centri-



fugaler Ordnung, die Kelche sind ebenso zottig ais die 
Blatter, ilire Zipfel sind langlich und spitz die Kronen aber 
wenig grosser ais die unsrer Ackerwinde. Ein kraftiges
Exemplar liat 5 — 6 und noch mehr Bllithenstiele, die zum 
Theil nur 1 bltithig sind; die Kronen, obschon nur am Yor- 
mittage und in den ersten Nachmittagsstunden geotfnet, sind 
weit min der verganglich ais bei Conv. S o ld an e lla .

Y orkom m en: An sterilen Orten. Im Gebiet nur in 
Niederosterreich, Siidtirol, bei Triest, auf den istrischen Inseln. 
Uebrigens verbreitet durch das slidliche und siidwestliclie 
Frankreich, Spanien, Italien, Croatien, Ungarn, Siebenbiirgen, 
Dalmatien, Grieehenland, die Tiirkei, die Krim u. s. w.

B liitlie ze it:  Juni, Juli.
A nw endung : Ein dankbares Topfgewachs fur Zinnner 

und Glashaus.
A n m e r k u n g :  Die ais Gartenpflanze so beliebte 

C. pnhescens Willd. (Calystegia pubescens Lindl.), aus China 
stammend, kommt bisweilen verwildert vor, so z. B. ani Bahn- 
korper der Saalbahn bei Jena, am Gartenzaun des Bahnhofs 
zu Gross-Schwabhausen an der Weimar-Geraischen Bahn.

A bb  ild u n g  en. T a fe l 1588.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.



1589. Cuscuta europaea L.

Nesselzwirn, Hopfenzwirn, Teufelszwirn.

Syn. C. maior D. C. C. uulgaris Pers. C. tubulosa Presl.

Der Stengel dringt mit Hiilfe kleiner, uberall von ihm 
ausgesendeter Haustorien in die Gewebe der Nahrpflanze ein 
und nmschlingt ihre Stengel mit seinen langen, bindfaden- 
diinnen Intemodien.') Die Bliitter der Pflanze, welche fast 
gar kein Chlorophyll ausbildet, verkiimmem vollstiindig. Die 
Bltitlien sitzen in kleinen kugeligen Grup pen am iistigen 
Stengel vertheilt, sind stiellos, mit becherfórmig-glockigem, 
4spaltigem Kelch mit breiten, etwas zngespitzten Abschnitten 
und langerer, cylindrisch-glockiger Krone mit gleichlangem, 
aufreclitem, etwas nach innen gebogenem Saum mit 4 breit- 
lanzettlichen, spitzen Abschnitten, im Innem der Rohre mit 
4 aufrecht-angedruckten, zerschlitzten Wolbschuppen ver- 
sehen; Fruchtknoten 2facherig, vierknospig, mit sehr kurzem 
Staubweg, welcher sich in 2 fadliche Miindungslappen spaltet.

B e sc h re ib u n g : Der Stengel ist in der Jugend griin- 
licligelb, im Alter laufb er gewohnlich roth an. Bald nach 
seiner ersten Anheftung an die Pflanzen stirbt er am Boden 
ab und hangt nun in der Luft, indem er die Nahrung bios 
aus seinem Triiger zieht. Die Knauel sind sehr reichbliithig, 
sie sitzen zwar 5 — 7 !,2 Cm. von einander entfernt, indem 1

1) Vergleiche die schone Daistellung von Sorauer, Handbuch der 
Piianzenkrankheiten. Berlin 1874. Seite 208—212, Tafel III.



aber die zahlreichen Aeste sich mit dem Stengel um den 
Trager winden und diese Aeste ebenfalls Bluthenknauel 
haben, scheinen sie doch so dicht neben einander zu stehen, 
dass sie sich beriihren. Ihr Umfang ist ilicht unbedeutend, 
betriigt ungefahr die Grosse einer kleinen Buchsenkugel und 
der ganze Knauel besteht aus 10— 15 Bliithchen. Am Grunde 
des Knauels findet sich ein kleines, eiformiges, rothliches 
Deckblattchen. Der griine Kelch ist saftig, trichter-glocken- 
formig, nicht ganz bis zur Mitte in 4 oder 5 Zipfel ge- 
spalten. Die Kronenzipfel dagegen dringen bis zur Mitte 
der Krone ein, stehen aufrecht, sind ofters mit der Spitze 
etwas eingeschlagen. Die Staubgefasse sind kaum so lang 
ais die anfangs cylindrische, spater bauchig sich erweiternde 
Kronenrohre und sehen kaum mit ihren gelben Staubbeuteln 
zwischen den Zipfeln der Krone hervor. Unter ihnen sitzen 
5 aufrechte, handformig zerschlitzte, gewohnlich 5 — Gzipfe- 
lige Schiippchen, welche durchscheinend sind.

Y orkom m en: Ein Sommergewachs, welclies auf U r tic a  
d io ica , H u m u lu s L u p u lu s  und C annab is  s a tiv a  schma- 
rotzt, aber sich dann von diesen Standortern weiter aus- 
breitet, um sich greift und auch mit andern nachbarlichen 
Pflanzen, z. B. mit Weiden, Chenopodeen u. s. w., furlieb 
nimmt. Es zeigt sich gemeinlich schon im Juli und bedeckt 
im August dergleielien Pflanzen nicht selten so dicht, dass 
nur die Spitzen oder die Blatter derselben hervorsehen. Sie 
geht auch auf Schafgarbe, auf Wicken und viele andere Ge- 
wachse iiber und ist dureh das ganse Gebiet verbreitet.

A n w en d u n g : Ais H e rb a  cu scu ta e  wurde sie sonst 
gegen Milz-, Leberkrankheiten und gegen Melancholie ge-



braucht. Sie schmeckt etwas scharf und ist besonders in 
Hopfenpflanzungen, wenn sie sieli einmal eingenistet hat, ein 
schadlich.es IJnkraut. Ihre Beseitigung geschieht am besten, 
indem man die befallenen Nahrpflanzen moglichst zeitig ab- 
schneidet und verbrennt.

F o r  m en: (i. nefrens: die Wolbscłmppen der Krone fehl- 
geschlagen. Syn. Cuscuta europaea var. ScKkuhriana. C.nefrens 
Fries. Joseph von Dorner fcheilt liber diese Form Folgendes 
m it :1) diese bisher wenig beachtete oder rielmehr ganz iiber- 
sehene Abweichung scheint sehr haufig vorzukommen, hau- 
figer ais die normale Form mit Kronenschuppen. Dieses 
scheinen auch die iilteren Floren zu bestatigen. Schultes, 
Wahlenberg, Ilost sprechen vonC oro lla  in tu s  nuda. Berto- 
loni und Loiseleur des Longchamps heben ausdriicklich den 
Mangel der Schuppen hervor. Fries bemerkt zu seiner 
0. n e fre n s  in Summa Yegetabilium, dass er sie nur aut ein- 
jahrigen Pflanzen, namentlich auf V icia s a tiv a  fand, bei 
uns (in Ungarn) kommt sie auf Sam bucus E b u lu s  vor.

1) Botanische Zeitung 1864, Seite 15.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1589.
AB Pflanze in natur!. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 dieselbe 

im Lilngssclmitt, desgl.; 3 dieselbe nach Entfernung des Stempels, 
desgl.; 4 reife, geoffnete Kapsel mit Pruohtdeckel, desgl.; 5 Same 
durehsehnitten, desgl.



1590. Cuscuta Epithymum L.

Quendelseide.

Syn. C. europaea, y. Epithymum  L. C. minor DO. 
G. Trifolii Babington.

Im Habitus und in der Lebensweise der vorigen durch- 
aus ahnlich. Kronrohre walzig, so lang wie der Saum, 
durch die gegen einander neigenden Schuppen geschlossen; 
Muudimgslappen geschlossen.

B e sc h re ib u n g : Die Species isfc ein von den Land- 
leuten um Jena sehr gefurchtetes Unkraut, welches die 
Wicken-, Erbsen- und Łuzernacker der hoheren Gegenden, 
ebenso aucli die Bergwiesen belallt, sieh weit ausbreitet und 
endlich sammtliche Grewachse mit seinen zahlreichen und 
verastelten Fiiden gleich einem verworrenen Netze bedeckt. 
Die Stengel sind so dunn wie ein Zwirnfaden, purpurroth 
und die Bliitlienknaulchen weit kleiner wie bei C. eu ro p aea  
und E p ilin u m , aber ausserst niedlieh, mit weissen, rosen- 
roth schimmernden, durchscheinenden Glockchen, in dereń 
Schlunde die 5 gelben Antheren sichtbar sind. Der fiinf- 
theilige Kelch geht wenig iiber die Halfte der Krone hinaus 
und ist gleich ihr gefarbt; die 5 Kronenzipfel sind etwa 
eben so lang ais die Itohre und schlagen sich mit ihren 
Spitzen zuriick. Man erblickt durch die Lupę im Schlunde 
die 5 zusammengeneigten Schtippchen, welche zeisiggrtin sind 
und einen zierlich driisenartig-ausgeschnittenen Saum besitzen. 
Im Grunde der Glocke befindet sich der lichtgriine Fracht-



knoten mit 2 wasserhellen Griffeln, die aber kastanienbraune 
Narben haben, dereń Lange den Griffeln gleichkommt. Solche 
Narben sehen besonders schon ans, wenn nach der Befruch- 
tung die kleinen, kugelrunden, gelben Pollenkornchen daran 
sitzen. An jedem Bllithenknaulchen, welcbes bis 6 Mm. im 
Durchmesser halt, befmdet sich ein rosenrothes, borsten- 
iormiges, nur mit der Lupę zu erkennendes Deckblatt.

V orkom m en: Schmarotzend au£Qnendel, Heide, Ginster, 
Luzerne, Esparsette, Wicken und Erbsen; auch auf Klee und 
daselbst bisweilen grossen Schaden anrichtend. Ferner auf 
Betonica, auf P o ly g o n u in  av ic u la re  L. und verschiedenen 
anderen Pfłanzen. Durch das ganze Gebiet zerstreut und 
bis an die Sudgrenze, wo sie noch in der Flora von Gorz 
auftritt (Oestr. Bot. Zeitschr. 1863, Seite 388). Bei Klessheim 
im Salzburgischen uberzieht sie (ais G. T rifo lii  Barbington) 
ganze Kleefelder (Sauter), ebenso nach Schenk die Luzerne 
bei Wiirzburg. Hierher gehort nach Engelmann auch Koch’s 
G. p la n if lo ra  (nicht G. p la n if lo ra  Tenore)1), welche bei 
Bożen im siidlichen Tirol auf C o lu tea  a rbo rescens L. 
vorkommt.1 2) In Preussen ist C. E p ith y m u m  Weihe im 
Ganzen selten, eingeschleppt auf Klee bei Caymen, Graudeuz, 
Braunsberg (F. J. Weiss).

B liith e z e it:  Juli, August.
A nw endung: Ais Schmarotzer noch lastiger ais die 

vorige, besonders, wenn sie Klee, Luzerne, Esparsette, Wicken 
oder Erbsen befallt. Auch hier hilft nur Yerbrennen der

1) Koch’s Synopsis ed III, Theil 2, Seite 430.
2) Vergl. Lohr’s Kritik der 6. Auflage von Koch’s Taschenbuch 

im Archiv der Pharmazie, Band 173, Hett 8, Seite 291.



befallenen Pflanzen und zwar mogli chst fruhzeitig, bevor 
der Same der Cuscuta reift. Unfcer das Futter gerathen, soli 
der Same iiberdiess dem Yieh sehadlich sein.

F o rm  en: C. Trifolii Babington ist von der Normal- 
form kaum v e r s c h ie d e n .(i. 'piani flor a Koch (ais Art) unter- 
scheidet sieli durch kurzglockige Kronrohre mit doppelt so 
landem Saum. Sie kommt bei Bożen aut O o lu tea  a rb o re s -  
cens L. vor.

Reichenbach unterscheidet folgende Formen:
(i. Trifolii Choisy: Bliithen geltnauelt, in grosseren 

Kopfchen. Syn. C. Trifolii Babington.
y. ruhricaulis Engelmann: Kronrohre weiter, kttrzer; 

Knauelchen armbliithig; Stengel diinn, karmoisinroth. 
d. obtusiflora Engelmann:' Kronlappen stumpf.
Diese sonst auf der Sierra Nevada gefundenen Form bat 

sieli in den letzten Jahren bei Frankfurt a. M. eingebiirgert.
A nm erkung : Schonheit fand C. Epithymum  L. auf 

Kartoffelpflanzen schmarotzend, auf einem Acker, welcher im 
Jahre vorher mit Wicken bestellt gewesen war. 1

1) Botanisclie Zeitung 1864, Seite 15. kiir ihr Yorkommen ver- 
gleiclie die Wur/,burger naturw. Zeitsehrift 1860, Heft 3, 4, p. 321 ff.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1590.
A Pflanze in natur). GrOsse; 1 u. 3 Bliithe, vergr6ssert; 2 dieselbe 

im Liingssclmitt, desgl.



1591. Cuscuta lupuliformis Krocker. 

Pappelseicle.

Syn. C. monogyna Koch.
[n Tracht und Lebensweise den Yorigen ahnlich. Bluthen 

mit ungespaltenem Staubweg, iihrig geordnet, durch ein 
Deckblattchen gestutzt und zuletzt gestielt; Kronrohre walzig, 
doppelt so lang wie der Saum, mit aufrechten, angedruckten 
Schuppen.

B e sc h re ib u n g : Die einweibige Seide hat im Ganzen 
mit der gemeinen Seide, C uscu ta  europaea, die meiste 
Aehnlichkeit. Der Stengel windet sich mit seinen Aesten 
bis iiber 5 Mtr. hoch an den Weidenrnthen empor, besitzt die 
Starkę eines gewohnlichen Bindfadens oder eines Streich- 
holzchens und zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, 
dass er rauh punktirt ist. Uebrigens besitzt er die Farbung 
der C. eu ro p aea . Die Bluthen sit z en zwar, wie bei andern 
Species, in Knauelchen, aber weil melire Knauelchen einander 
nahe geriickt sind, entstehen unterbrochene Aehren. Der 
Kelch besitzt 5 stumpfe Zipfel, die Einschnitte desselben 
dringen bis gegen die Mitte in den Kelch ein. Die Krone 
hat ebenfalls 5 Zipfel, die anfangs so lang ais die Rohre 
sind; spater jedoch verlangert sich die Rohre. Die Staub- 
gefasse, 5 an Zahl, stehen, wie bei andern Arten, mit den 
Kron enzipfeln abwechselnd, sind in der Halfte der Kronrohre 
tiber den zweispaltigen, aufrecht stehenden Schuppen befestigt 
und, sammt dem Griffel, in der Krone yerborgen. Der Griffel,



durch die Yerwachsuiig von zwei Griffeln entstanden, ist 
merklich starker ais die beiden Grille! andrer Arten und 
besitzt auch zwei Narben, wahrend die Griffel andrer Arten 
mir eine Narbe haben. Der Fruchtknoten ist eikegelformig. 
Jede Bliithe wird durch ein grungelbliches Deckblatt gesttitzt, 
welches die Lange des Kelches liat, concav und eiformig ist.

Yorkom m en: Auf Weiden, Pappeln und Ahornen 
schmarotzend, weit seltner ais die vorigen. Am Elbufer bei 
Lauenburg, Geesthacht, Trittau, Boitzenburg; bei Bresłau, 
Bunzlau, Ziłllichau, Krossen, Frankfurt a. d. O.; bei Wriezen, 
Zehden, Schwedt, Berlin; in Preussen am Ufer der Memel 
bei Tilsit und B agnitJ) und an der Weichsel; in Bbhmen 
bei Hohenelbe.

•B liithezeit: August, September.
A n w endung : Wegen des Vorkommens auf Biiuinen und 

der grosseren Seltenheit weniger schiidlich ais die vorigen.

3) Nach brieflieher Mittheilung des Herrn Fr. J. Weiss in Cąymen. 

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1591.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe mit Deckblatt, vergrossert;

2 auseinandergelegte Krone mit Schuppen und Staubblattern, desgl.;
3 Carpell, desgl.



1592. Cuscuta racemosa Martius. 

Kleeseide.
Syn. C. hassiaca Pfeiffer. Cuscutina suaveolens Pfeiffer.
Bluthen gebiischelt, gestielt; Stengel astig; Kronrohre 

glockig, so lang wie der Saum, durch die zusammenneigenden 
Wolbschuppen geschlossen, mit funfspaltigem Saume, mit ab- 
stehenden, an der Spitze hornartig nach innen gebogenen 
Abschnitten; Staubwege getrennt mit kopfigen Miindungen. 
Sonst in der Traclit und im Vorkommen den yorigen ahnlich.

V orkom m en: Schmarotzend auf A n th em is  C o tu la  L. 
S onchus a s p e r  L. G alium  verum  L. M edicago sa tiv a  L. 
und anderen Pflanzen. Hier und da auf der Luzerne grossen 
Schaden anrichtend, namentlich in Thuringen sehr verbreitet.') 
Sonst nur sehr zerstreut. Bei Kassel; bei Weilmunster im 
Nassauischen; bei Darkehmen in Preussen.2)

B liith e z e it:  August, September.
A n w e n d u n g : Ist, durch franzosischenSamen eingefuhrt, 

eine Zeitlang auf Luzernefeldern eine grosse Plagę gewesen. 
Sorgfaltige Reinigung des Samens ist das sicherste Vorbeu- 
gungsmittel.

F o rm e n : Eine Form mit wohlriechenden Bluthen (C.sua- 
veolens Seringe) ist die einzige bei uns yorkommende.

1) Vei'gleiche hiennit die unriclitige Angabe in der Botanisclien 
Zeitung 1878, Spalte 748.

2) Nach Fr. J. Weiss.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1592.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 auseinander- 

gelegte Krone m it Schuppen und Staubblilttern, desgl.; 3 WClbschuppe, 
desgl.; 4 Bliithe ohne Krone, desgl.; 5 Same, desgl.



1593. Cuscuta Epilinum Weihe. 

Flachsseide.

Syn. O. uulgaris Presl. C. maior Koch et Ziz.

Stengel sehr einfach; Kronrohre fast kugelig, doppelt 
so lang wie der Saum; Schuppen in der Rohre aufrecht, 
angedriickt.

B e sc h re ib u n g : Die kleinen Samen kommen mit den 
Leinsamen aufs Leinfeld, keimen wie die Leinsamen in der 
Erde, gehen wie diese ant' und von nun an windet sich die 
jungę Pflanze an dem Leinstengel empor und schlagt in dem- 
selben Saugwurzeln. Diese letzten ftihren der Pflanze allein 
Nahrung zu, macben also die Wurzel in der Brdę iiber- 
fliissig, welche auch sammt dem unteren Theile des Stengels 
bald abstirbt. Der Stengel ist so diinn ais ein Zwirnsfaden. 
hellgelb, zuweilen etwas rothlich. Die Bliitben stehen kopf- 
lormig an kleinen Stielchen, wo sicb gemeinlich auch der 
Stengel gabelformig zu verasteln pflegt. Die Stielchen sind 
viel dicker ais der Stengel und baben 5 —K sitzende, sich 
centripetal entwickelnde Bluthchen. Der Kelch der Bluthchen 
ist griinweisslich und liat gewobnlich 5 breit-eirunde, spitze 
Zipfel; die weisse Krone ist gleicb an ihrer Basis starlc 
bauchig, im Ganzen kugelig-glockig, mit 5 breiten, spitzen, 
abstehenden Zipfeln, welche kiirzer ais der bauchige Theil 
der Rohre sind. Den Einschnitten der Krone gegenliber 
sitzen am Grunde der Krone 5 kurze, gefranzte Schiippchen 
und uber ihnen beflnden sich die 5 Staubgefasse, welche die



Lange der Kronenrohre besitzen. Der Fruchtknoten hat zwei 
Grriffel, ist zweifacherig und jedes Fach hat zwei Samen.

V orkom m en: Auf dem Flachs (L inum  u s i ta t is -  
sim um  L.) schmarotzend. Ziemlich durch das ganze Gebiet 
verbreitet. Verwiistet oft ganze Flachsfelder. In Preussen 
selten, bei Caymen, Graudenz.1)

B ltith eze it: Juli, August.
A nw endung: Die Flachsseide ist in Leinfeldern ein 

gefahrlicher Schmarotzer, kann aber vermieden werden, wenn 
man vor dem Saen den Leinsamen von seinen Kornern rei- 
nigt. Leinfelder mit Seide befallen, bekunden also nach- 
lassige Leinbauer, Sonst wurde sie gegen das Wechselfieber 
und gegen die Schwarzsucht angewendet.

A nm erkung : C useu ta  ist ein verstummeltes Wort, 
kommt von dem griechischen -/M<ravOa und dieses ist wieder 
von y.aaoico, ich wickle, o der bindę, o der schnure zusammen 
abgeleitet. Theophrast nennt sie y.aducag. Bei Budapest am 
Sudbahnliof kommt auch C. urceolata Krocker vor.

1) Naeh kr. J. Weiss.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1598.
A 1’flanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 auseinander- 

gelegte Krone mit Schuppe und S taubblatt, desgl.; 8 Fruchtknoten 
m it Staubweg, desgl.

ln o m  X V I.



Fam. 60, Solaneae.

Jiihrige, dauernde oder holzige Pflanzen mit wendel- 
standigen, einfachen, nebenblattlosen Blattern; Bltithen liypo- 
gynisch, gynandrisch, einfach symmetrisch, mit Kelch und 
Krone versehen; Kelch gamosepal, Sbliitterig (selten 4- bis 
Gtheilig), nach der Befruchtung nicht selten ganz oder theil- 
weise abgeworfen; Krone 5blatterig (selten 4 — Gtheilig), 
gamopetal, regenschirmfaltig, abfallig; Staubblatter meist 5, 
mit den Kronblattern wechselnd und im unteren Theil der 
Filamente mit ihnen yerbunden, zweikammerig, nach innen 
mit Spalten aufspringend, seltner mit Poren oder sehr kurzeń 
Spalten am oberen Ende sich offnend; Carpell 2bl;itterig, 
schizocarp, rechts und links in der Bliithe stehend, dali er 
die Fiicher gleichmassig ausgebildet, bisweilen durch weiteres 
Einrollen der Carpellbliitter der Fruchtknoten vierfacherig, 
der Staubweg einfach, mit einfacher Mundung; Samenlmospen 
meist zahlreich, an den eingerollten Carpellblattrandern, alśo 
in den inneren Fachwinkeln angeheftet, campylotrop; Kapsel- 
frucht, Deckelfrucht oder Beere; Samen meist zahlreich mit 
campylotropem Keim im fleischigen Endosperm.

Eine tropische Familie, welclie einzelne Grattungen nach 
Norden vorschiebt.



Gattungen:
FrUchte beerenartig ........................................................ 1.
Fruchte a u fsp r in g e n d ................................................... 6.

1. Krone tellerfórmig oder r a d f o r m ig ............................2.
Krone glockig ....................................................................... 5.

2. Krone tellerfórmig, mit ospaltigem Saum; Filamente
spreizend............................................................................ 3.

Krone radformig, olappig oder 5spaltig; Antheren 
zusammenneigend........................................................ 4.

3. Filamente an der Anheftungsstelle bartig:
Gatt. 396. Lycium L.

4. Staubblatter mit Poren aufspringend; Kelch zur Fruclit-
zeit klein, die Fracht stiitzend:

Gatt. 397. Solanum L.
Staubblatter mit Spalten aufspringend; Kelch zur 

Fruchtzeit gross, aufgeblasen, die Fracht ein- 
schliessend . . . .  Gatt. 398. Physalis L.

5. Staubblatter durch Haare den Kronenschlund schlies-
send, die Antheren auf eingebogenen Filamenten 
abstehend (nicht zusammenneigend); Fruchtkelcli 
abstehend, Sspaltig, die Fracht sttitzend:

Gatt. 399. Atropa L.
Filamente fast grade; Fruchtkelch aufgeblasen, die 

Fracht einschliessend; Beere 4—Sfacherig:
Gatt. 400. Nicandra Adanson.

6. D e c k e lf ru c h t........................................................................7.
K a p s e lf ru c h t ........................................................................8.



7. Deckelfrucht fast kugelig, vom glockigen, ausge-
wachsenen Kelch umschlossen:

Gatt. 401. Scopolina Sehultes. 
Deckelfrucht krugformig, vom krugformigen, aus- 

gewachsenen Kelch umschlossen:
Gatt. 402. Hyoscyam us L.

8. Kelch hleibend, 5 spaltig; Kapsel zuletzt 4zahnig
(scheidewandspaltig und fachspaltig zugleich); Kelch, 
Aussenseite der Krone und Filamente drtisenhaarig: 

Gatt. 403. Nicotiana L. 
Kelch vom bleibenden, zuruckklappenden, verholzen- 

den Grund abfallend; Kapsel 4facherig, d klappig 
(scheidewandlosend und fachspaltig); Kelch, Krone 
und Filamente kalii, die Krone trichterformig:

Gatt. 404. Datura L.

ARTEN:

396. Lycium  L.

Kronensaum halb so lang wie die Rohre; Eliitter 
lanzettlich, nach dem Grunde verschmalert oder 
verkehrt- eifórmig - lanzettlich:

1594. L. europaeum L. 
Kronensaum so lang wie die Rohre; Blatter fast 

rauten- eifórmig oder lanzettlich, nach dem Grunde 
verschm alert.....................  1595. L. barbarum L.

397. Solanum L.
Wurzel ohne K n o l le n .....................................................
Rliizom k n o l le n tr a g e n d ................................................



1. W urzel ja h r ig . . . .  .......................................... 2.

Rhizom holzige Stengel t re ib e n d ................................... 5.

2. Kanten der Aeste sehr schwach, mit wenigen Knotchen
b e s e t z t ............................................................................. 3.

Kanten der Aeste hervortretend, k n o tig ......................... 4.

3. Blatter und Stengel filzig-zottig:
1596. 8. uillosinn Lam. 

Blatter und Stengel fast vc>llig kalii:
1597. S. hutnile Bernli.

4. Blatter und Stengel abstehend zottig; Beeren mennig-
r o t ł i ..........................  1598. S. miniatum Bernh.

Blatter und Stengel sehr schwach behaart, nur mit 
zerstreuten, einwarts gekrUmmten, aufgerichteten 
Haaren b e s e tz t ..................... 1599. S. nigrum L.

5. Stengel strauchig, schlingend; Blatter ei-herzfórmig,
die oberen spiessfórmig, bisweilen fiedertheilig:

1600. S. Dulcamara L.

6. Blatter gefiedert, mit ungleichen, abwechselnd sehr
kleinen Blattchen . . . 1601. S. tuberosum L.

398. Physalis L.

1602. Ph. Alkekengi L. Blatter paarweise, ungetheilt, 
spitz, das eine kleiner; Stengel krautig, vom Grand 
an astig.1)

1) Herr Sehuldirelctor Wohlfarth machte mich fur P h y s a l i s  auf 
ein sehr gutes Merkmal aufmerksam: der Kelch ist schon wahrend 
der Bliithezeit am Grunde wie ein Apfel am Stiel vertieft und diese 
Yertiefung rergrdssert sioh von Tage zu Tage.



399. Atropa L.
1(503. A. Belladonna L. Stengel krautig, sparrig 

veriistelt; Blatter eifórmig, ungetlieilt, paarweise 
beisammenstehend, das eine kleiner.

400. Nicandra Adanson.
1604. N. physaloides Gartner. Blatter langlicli, 

buchtig fiederlappig; Kelchabschnitte mit pfeil- 
formigen Oehrchen.

401. Scopolina Schultes.
1605. S. atropoides Schultes. Blatter langlicli, ein- 

zeln; Bluthen achselstandig, hangend.

402. Hyoscyamus L.
1606. H. niger L. Obere Blatter sitzend, umfassend.
1607. H. albus L. Alle Blatter gestielt.

403. Nicotiana L.
Blatter sitzend, herablaufend; Blume rohrig mit 

tricliterformigem Schlunde: 1608. N. Tabacum L.
Blatter gestielt; Blume glockig:

1609. N. rustica L.

404. .Datura L.
1610. D. Stramonium L. Blatter langlich, kalii, 

ungleich buchtig gezahnt; Blume weiss; Kapsel 
stachelig.



1594. Lycium1) europaeum L.

Europaischer Bocksdorn.

Syn. L. salicifolium Miller.

Ein starlc verastelter, sparriger Strauch, dessen Aeste 
zum Theil am Ende in Domen auslanfen und locker mit 
Ianzettlichen, nach dem Grand verschmalerten oder verkehrt 
eifo rmig-Ianzettlichen Blattern besetzt sind. Blatter ziemlich 
spitz, ganzrandig, kurz gestielt; Bluthen in kleinen anf sehr 
kurzem Zweigelchen stehenden, daher scheinbar aehselstan- 
digen Dolden, gestielt; Kelcli becherformig; Kronrohre weit 
liinger ais der Kelch, doppelt so lang wie ihr Sauin, nach 
oben etwas trichterig erweitert; Staubbliitter fast einge- 
schlossen.

Y orkom m en: Unter Gebiiseh. Im Gebiet nur bei 
Besca nuova auf der Insel Yeglia. Uebrigens an fast allen 
stideuropaischen Kusten.

B lu th e z e it :  Mai, Juni.
A nw endung: Wie die folgende zur Bekleidung von 

Lauben und zur Bedeckung von Mauera brauchbar.

1) Das \vxwv der alten Griechen ist niclit unsere Pfianze, auf die 
Limie den Namen falsohlich ubertrug, sondern R h a m n u s  in fe e -  
to ria  L.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1594.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrSssert; 2 Theil 

der Krone, desgl.



1595. Lycium barbarum L.

Afrikanischer Bocksdorn.

Ber ganze Strauch ist schlanker, die Zweige diinner, 
schlaff herabhangend, die Domen diinner und spitzer. Blatter 
lanzettlich oder fast rauten-eiformig, nach dem Gnmd in 
den Stiel verschmalert; Kronensaum so lang wie die Rohre; 
Staubblatter weit hervortretend, am Grunde der Filamente 
stark gebartet.

B esch re ib u n g : Dieser Strauch treibt lang hinkrie- 
chende Wnrzelsprossen und ruthenformige Triebe, welche 
leicht Hecken bilden. Die jungen walzenrunden diinnen 
Aeste sind aufrecht, wahrend sich die alteren, mit gelbbraun- 
licher Ilinde bekleideten dorntragenden niederbeugen. Ab- 
wechselnd, selten gegenuber, stehen die fast spathel-lanzett- 
formigen glatten, in den Stiel herablaufenden ganzrandigen 
Blatter, welche namentlich sammt den Blumen abwechselnde 
Biischel bilden. Gewohnlich finden sich 2 — 5 solcher ein- 
fach gestielten Blumen in einem Biischel, ihr Kelch ist nicht 
immer Szahnig, sondern bisweilen aucli 2- oder 3 zahnig und 
glatt, die grosse rothłichblaue prasentirtellerformige Blumen- 
krone hat einen etwas zuriickgeschlagnen btheiligen Saum mit 
eilanzettfórmigen Abschnitten, dereń Adern weisslich zu sein 
pflegen. Die langen Genitalien ragen aus dem Schlunde 
hervor, die Staubfaden sind an ihrer Basis der Blumenrohre 
eingefiigt, und erhalten an dem Schlunde derselben einen 
HaarbUscliel, dann gehen sie in pfriemenformige diinne Faden



u ber, welclie die 2facherigen gelben Antheren tragen. Et- 
was kiirzer ais die Staubfiiden sind die Stempel, dereń Narbe 
2 lippig erscheint. Der rundliche Fruchtknoten wandelt sich 
in eine mehr oder minder ltugelformige, bisweilen aber auch 
langliche, ja stumpf zugespitzte (wie bei Capsicum ) schar- 
lachrothe Beere um, welche innen 2facherig ist und sehr 
viele nierenformige flachgedriickte Samen enthiilt, indem der 
yerdickte Samentrager mitten in der Scheidewand steht.

V orkom m en: Sie stammt aus dem nordlichen Afrika, 
wird aber bei uns vielfach an Zaunen, zur Bekleidung von 
Lauben, Mauern, Felspartien angepflanzt und verwildert nicht 
selten auf Felsen und Mauern, namentlich im mittlen und 
slidlichen Gebiet. In Garten kann sie durch ihre Auslaufer- 
bildung lastig werden.

B lu th e z e it :  Juni, Juli.
A n w en d u n g : Sie wird hauptsachlich zur Bekleidung 

von Lauben benutzt, wo sie, sorgfaltig angebunden, ein selir 
dichtes Laubdach bildet, da sie sich ungemein stark ver- 
astelt und verfiicht. Aus demselben Grund bildet sie aucli 
sehr dichte Zaune.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  1595.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 u. 2 Kelehe versebiedener 

Form, vergr8ssert; 3 Bliithe im Langsschnitt, desgl.; 4 Fruchtknoten, 
zerschnitten, desgl.; 5 u. 6 Beeren, natiirl. Grosse.



1596. Solanum villosum Lam.

Zottiger Nachtschatten.

Syn. S.niyrumh. ■/. luteumT)'ól\. aa nillosumReich enbach.
Die jahrige Pflanze bildefc einen fusshohen sparrig ver- 

astelten Stengel, welcher fast stielrund, nur schwach kantig, 
mit wenigen Knotchen besetzt, und, wie die Blatter, filzig- 
zottig ist, wodurch die Kanten und Knotchen noch mehr 
yerdeckt werden; Blatter eifórniig-langlich, buchtig gezahnt,. 
ziemlich spitz; Bliithen in einfacher, kurzer Traube; Bliithen- 
stielchen herabgebogen, am Ende verdickt; Frtichte gelb; 
Blumen weiss, bisweilen bleichviolett.

B e sc h re ib u n g : Die weissliche Wurzel ist iistig, treibt 
viele Fasern und steigt senkrecht in den Boden hinab. Der 
aufrechte, astige, meist fusshohe Stengel ist rund, hat keine 
oder nur sehr unbedeutende Hocker, kurze aber dichte, weiss- 
liche Haare, die ihn fast wie Filz bekleiden. Die Aeste ent- 
springen tlieils ans den Blattachsen, theils stehen sie auch 
neben ihnen. Die wechselstiindigen, wie die ganze Pflanze 
stark nach Moschus rieehenden und etwas dicken Blatter 
sind gestielt, eirund, spitz, am Rande mit mehren ungleich 
grossen Schweifzałinen begabt, kurzhaarig, am Rande ge- 
wimpert. Die Blumenstiele kommen ausserhalb der Blatt- 
achseln hervor, theils stehen sie den Blattern gegentlber, 
meistens aber zwischen je 2 Blśittern, sind wie die Bluthen- 
stielchen mit kurzeń Haaren besetzt. Die Bluthenstielchen 
formen eine einseitwendige Traube oder eine Art Afterdolde, 
hangen herab, sind unter dem Kelch etwas verdickt. 3 bis



8 Bliimchen (gemeinlich aber 5 bis 6 Bliimchen) bilden die 
Traube. Der Kelch ist bspaltig, bleibend, behaart, mit ei- 
formigen spitzen, sich an die Fracht anlegenden Zipfeln. 
Die Blumenkrone ist weiss, radformig, mit sehr kurzer Rohre 
und tie f bspaltigem, flachausgebreitetem, spiiter etwas zu- 
ruckgeschlagenem ilande; die Blumenzipfel sind spitz, lanzett- 
formig, zuweilen in’s Lilarothliche schielend. Die 5 Staub- 
gefasse haben sehr kurze Faden; ihre langlichen, gelben 
Staubbeutel liegen um den Griffel und offnen sich an der 
Spitze durch 2 schiefe Oeffnimgen. Der grunliche Fruclit- 
knoten ist langlich rand, tragt einen Griffel, welcher sich 
mit einer kopfformen grungelben Narbe endigt. Die Fracht 
ist wachsgelb, kugelrund, hat oben ein Mai, welches die 
fcitell e des abgefallenen Griffels bezeichnet. Die Samen sind 
eirund, zusammengedriickt.

Y orkom m en: Auf Schutt, an Wegen. Ziemlich durch 
das ganze Gebiet zerstreut, aber meist selten und unbe- 
standig.

B lu th e z e it :  Juli bis Oktober.
A n w en d u n g : Die Pflanze enthalt wie S o lanum  n i- 

g ru ra  Solanin, wurde mit S o lanum  n ig ru m  ais Hb. S o la n i 
ve l v u lg a r is  ais erweichendes, Schmerz stillendes Mittel 
meistentheils nur ausserlich angewendet. Uebrigens ein harm- 
loses Unkraut.

Abt)i ldungen .  T a fe l  1596.
A bliihender Stengel in naturl. Grosse; B F ruchttraube, desgl.; 

1 u. 2 Bliithe von verschiedenen Seiten, desgl.; 8 Carpell, vergvossert; 
4 Staubbllitter, desgl.; 5 Beere im Quersclmitt, nat. Grosse; 6 Same, 
desgl.



1597. Solanum humile Bernh.

Niedriger Nachtschatten.

Syn. S. luteo-mrescens Gmelin. S. nigrum y. lutetom 
Doli. bb. liumile Reichenbach. 8. /lamom Kit.

Der vorigen sehr ahnłich aber meist niedriger und klein- 
blśittriger. Bliitter eiformig o der fast rautenformig, ge- 
schweift-gezahnt und wie der Stengel fast kahl; Bliithen- 
stielchen herabgebogen, zur Fruchtzeit ani Ende verdickt; 
Friichte wachsgelb oder griinlich.

B e sc h re ib u n g : Diese Species, welche Andere nur fiir 
eine Abart von S o lan u m  n ig ru m , dem gemeinen Nacht
schatten ansehen, hat im (Janzen den Habitus des letzten 
und ist nur durch einige Merkmale von ihm zu unterscheiden. 
Gonstant ist hier zuerst der stets gestreckte, gegen 30 Cm. 
lange Stengel, dessen Aeste aber aufrecht stehen; zweitens 
sind die Bliithen immer grosser ais bei S o lanum  n ig ru m  
und drittens werden die Beeren nicht schwarz, sondern wachs
gelb, haben aber einen griinlichen Schein, der bald schwacher, 
bald stiirker hervortritt. Die ganze Pflanze ist iibrigens 
meistenstheils vollig kahl, doch ist diese Eigenschaft weniger 
constant, indem Exemplare des Flusskieses auch eine, wenn- 
gleich nur feine Behaarung besitzen. Der Stengel und die 
Aeste sind rund, zwar bemerkt man auch Kanten, doch 
diese treten wenig hervor und stbren die Rnndnng nur un- 
bedeutend. Die Fruchtstielchen zeigen immer eine Vei-dickung



und die Fruchte sind verhaltnis,smassig von ansehnlicher 
Grosse. Alle diese Abweiclmngen unserer Pflanze von So
larium  n ig ru m  bewogen Professor Bernhardi in Erfurt sie 
von dem gemeinen Nachtschatten /.u trennen und ais eigne 
Species aufzustellen, doch muss bemerkt werden, dass sie, 
bei uns wenigstens, nicht so wie Solarium  m in ia tu ra  und 
n ig ru m  in besonderen Standórtern alljiihrlicli erscheint, son- 
dern, wie S o lanum  vi 11 o sum, nur in einzelnen Jahrgangen, 
bald hier bald dort gefunden wird.

Y orkom m en: An ahnlichen Orten wie die vorige, aber 
ebenso unbestandig. Auf Composterde anWegen, auf Schutt 
und dergleicłien tiberall in Deutschland, doch bloss stellen- 
weise vorkommend. Bei Jena auf' der Landfeste. Bei Wttrz- 
burg und Maxhausen auf Kartoffelfeldern, Gemiiseland, Schutt- 
haufen.')

B llith e z e it:  Juli bis Oktober.
A nw endung : Wie bei der vorigen.

1) Schenk, Beitriige zur Flora von Unterfranken. Wiirzburger 
naturw. Zeitschrift 1860, Heft 3 u. 4, Soite 321 ff.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1597.
Bliihender und fruchtender Stengel, natiirl. Grosse.



1598. Solanum miniatum Bernh. 

Mennigrother Nachtschatten.

Syn. 8. mllosum Miller. Hayne. 8. alatum Moench. 
8. puniceum Grael. 8. nigrum y. D. FI. 8. nigrum d. miniatum 
Reichenbach.

Der vorigen sehr ahnlich aber meist hochwuchsiger. 
Kanten der Aeste deutlich hervortretend, knotig; Blatter 
eiformig, fast deltaformig, bucbtig gelappfc und wie der 
Stengel abstehend zottig; Frucbtstielchen am Ende verdickt 
und herabgebogen; Friicbte mennigroth.

B e sc h re ib u n g : Die Wurzel weisslich, senkrecht-herab- 
steigend; von dem spindelformigen Stamm derselben gehen 
kleinere, selten grossere Seiteniiste ab. Der Stengel meist 
nur 15—30 Cm. bocb, einzeln, mehr oder weniger und zu- 
weilen scbon von unten aut astig, rund, durch vortretende 
in kleine Hervorragungen oder Hoekerchen zertheilte herab- 
laufende Leisten etwas eckig, uberall mehr oder weniger von 
weisslicben abstebenden Haaren zottig und graulich, die 
Aeste nicht imnier aus einer Blattachsel entspringend, son- 
dern oft neben und iiber ihr. Die Blatter einzeln, gestielt, 
breiter oder schmaler eiformig, spitz, zuweilen fast zugespitzt, 
am Grunde in den Blattstiel sich etwas zuspitzend, dabei 
jedocli zuweilen etwas ins Herzformige ubergeliend, am Bandę 
verschiedenartig buchtig-gezahnt, die Zabnspitzen durcb rund- 
liche Bucbten getrennt, gewobnlicb hochstens je 3 aut jeder



Seite, aut' beiden Flachen und ani Rande behaart, die Haare 
meist etwas liinger und weicher ais am Stengel. Der Bliithen- 
stand ausserhalb der Blattacbsel an dem Stengeltheile zwischen 
je 2 Blilttern hervorbrechend, eine gestielte Dolde oder Traube 
(eigentlich eine unregelmassige Trugdolde), mit 3 — 8 ge- 
stielten iiberhangenden Blumen, die Verzweigung wie die 
Aeste behaart, die Blumenstiele unter dem Kelche etwas 
verdickt. Der Kelch Sspaltig, bleibend, behaart, mit ei- 
formigen spitzen, sich an die Fracht anlegenden Zipfeln. Die 
Blumenkrone radformig, mit sehr kurzer Rohre und tief 
ó spaltigem, flach ausgebreitetem, spiiter etwas zuriickgeschla- 
genem Rande, dessen Zipfel lanzettlich, spitz, und weiss, mit 
einem rothlichen Schimmer zuweilen. Die Staubgefiisse mit 
sehr kurzeń flaumhaarigen Staubfaden, mit ihren langlichen 
gelben, oben sich durch 2 seliiete Oeffnungen otthenden Staub- 
beuteln um den Grille 1 liegend. Der Fruchtknoten langlich- 
rundlich, griinlich; der Griffel cylindrisch, unten etwas bauchig 
und fein behaart, die Narbe endstandig, kopftormig, grunlich- 
gelblich. Die Fracht eine mennig- oder safranrothe, etwas 
durchscheinende kugelige, oben mit einem Punkte, der Griffel- 
narbe, bezeichnete Beere, welche im jiingern Zustande grtin 
und deutlicher 2t'acherig ist, spiiter aber ein sehr wasseriges 
Fleisch enthiilt, in welchem die Samen liegen; diese sind 
nierenformig-rundlich zusammengedruckt, weisslich, auf der 
Oberfliiche tein genetzt.

Diese Pflanze zeigt hiiutig einen Moschusgeruch, wie 
dies auch zuweilen bei Sol. n ig rum  stattfindet. Wahr- 
scheinlich ist sie ebenfalls giftig, wie die verwandten Naclit- 
schatten-Arten. Yom Vieh wird sie nicht beriihrt.



Y orkom m en: Auf' Schutt, an Wegen, auf Grabeland. 
Wie die vorigen sehr zerstreut durch das Gebiet und meist 
unbestandig. Im Saalgebiet z. B. bei Domburg, auf dem 
Plateau nordlich von Kosen u. a. a. O.

B liith e z e it:  Juli bis Oktober.
A nw endung : Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1598.
A bliihender und fruchttragender Stengel, nat. Grosse; 1 Blutlie, 

vergrossert; 2 zersclmittene Beere, nat. Grosse; 3 Same nat. Grosse 
und vergrossert.



1599. Solarium nigrum L.

Schwarzer Nachtschatten.

Syn. 8. melanocerasum W. S. atriplicifolium Desp. 
8. nigrum Reichenb. S. pterocaulon Reichenb.

Vom Wuchs der vorigen, aber meist hochwlichsiger. 
Kanten der Aeste hervortretend, knotig; Bliitter eiformig 
oder fast deltafórmig, zugespitzt, deutlich gestielt, buclitig 
geziihnt oder seltner ganzrandig, wie der Stengel mit ein- 
warts gekrimimten, aufgerichteten Haaren besetzt, meist aber 
sehr spiirlich behaart; Fruchtstielchen atu Ende verdickt, 
herabgebogen; Fruchte scinyarz, selten griin bleibend.

B e sc h re ib u n g : Dieses einjahrige Kraut ist an manchen 
Orten sehr haufig zu finden und wird gegen 30 Gm. und 
dariiber hoch. Zahlreich zertheilt zeigt sieli die gelbliche 
W urzel, und der anfrechte vielastige Stengel pflegt undent- 
lich eckig zu sein, ja  bisweilen bemerkt man an den Kanten 
zahnałmliche Erhabenheiten, gleichsam ais Andeutungen eines 
gefliigelten Stengels. Schon mehr zusammengedriickt-walzen- 
rund werden die Aeste. Die gestielten ei-lanzettformigen, 
etwas zugespitzten Bliitter haben eine diinne Haarbekleidung 
und einen etwas ausgeschweiften gezahnelten Rand, indess 
vergrossern sich bei manchen Abanderungen, wie namentlich 
bei S. a tr ip lic i fo liu m  Desp., diese Randausschnitte der- 
gestalt, dass die Bliitter zu buchtig-winkligen werden. Merk- 
wiirdig erscheint der Uinstand, welcher jedoch bei der Gattung 
S o lan u m  sehr gewohnlich vorkommt, dass die einfachen

I f lo ra  X V I. 32



wenigbluthigen Dolden nicht in dem Winkel desjenigen 
Blattes entspringen, nu welcliem sie im Grunde gehoren, 
sondern seitlicli unter demselben. Die Blumen selber liiingen 
uber, ilir Kelch ist 5 spaltig, die Zahne eiformig zugespitzt 
und grun. Radfórmig ist die ganz weisse gefaltete und 
fUnftach eingeschnittene Blumenkrone mit ei-lanzettformigen 
zugespitzten Abschnitten. Die gelben kurzgestielten, oben 
au der Spitze aufspringenden Antheren hangen ziemlich 
zusammen und bilden eine Art von stumpfem Kegel. Der 
unten kugelige Stempel triigt, einen walzenformigen, unten 
feinhaarigen Griffei, welcher jedoch gleich unter der kopf- 
formigen Nar be diinner und glatt wird. Der stehendbleibende 
Kelch umgiebt die schwarze kugelrunde Deere an ihrer Dasis. 
Letzte ist zweifaclierig und an der in ihrer Mitte zu einem 
Samentrager verdickten Scheidewand befestigen sich sehr 
viele kleine rundliche, fast nierenfbrmig-zusammengedruckte, 
etwas unebene Samen.

V orkom m en: Auf Culturland aller Art, an Wege- 
randern, aut' Schutthaufen. Fast durch das ganze Gebiet 
gemein. Einige glauben, dass diese Art aus Amerika stamme, 
jetzt aber nur verwildert bei uns vorkomme, was jedoch 
schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil sie bereits den 
arabischen Aerzten bekannt gewesen zu sein scheint. Das 
sehr iihnliche S o lanum  o le raceu m  Rich. unterscheidet sich 
vomehmlich durch seine kleinern lilafarbenen Blumenkronen, 
kleinen schwarzglanzenden Beeren und etwas wellenformigen 
Blatter.

Manche Botaniker halten die rothbeerigen Arten fiir 
blosse Abanderungen, ja  Spielarten, weil Hagenbacli sowohl



schwarze ais gelbrothe Beeren auf einer und derselben Pflanze 
beobachtete, und auch sonst die Blattform, sowie der Ueber- 
zug mancheni Wechsel unterworfen sind.

B llith e z e it:  Juli bis Oktober.
A nw endnng : In Westindien soli man den scbwarzen 

Nachtschatten, wenn anders dieses nicht eine andere A rt ist, 
als.Gemiise cultmren, und selbst die Friicbte sollen in der 
Ukrainę gespeist werden; dagegen scheinen doch andere 
Thatsachen dieses Gewiichs verdachtig zu mach en, indem 
mehre ausgezeichnete Beobachter nach ihrem Genuss wirk- 
liche Vergiffcungserscheimmgen beobachteten. Ais Unkraut 
wird sie nur bei grosser Ueberhandnahme, namentlich in 
Garten, beschwerlich.

F o rm  en: /?. stenopetalum. Koch. Blatter schmiiler; 
Krone tief getheilt, mit sehr schmalen Abschnitten. Syn. 
8. nigrum stenopetalum A. Br.

y. chlorocarpum Koch. Beeren auch bei volliger Reife 
griin bleibend. Syn. 8. nigrum chlorocarpum Spenner. Man 
vergleiche zur Synonymie auch Reichenbach’s Icones, Band 20, 
Seite 7.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1599.
A bliihender und fruchttragender Zweig, natilrl. Grbsse; B Frueht- 

traube, desgl.; 1 Bliithe von oben, vergrossert; 2 dieselbe im Liings- 
Bchnitt, desgl.; '■> Staubblatter, desgl.; 4 zerschnittene Beere, natilrl. 
Grbsse; 5 Same, nat. Grdsse und yergrossert.



Bittersuss.

Der holzige Stamm wird bei alten Pflanzen armdick2) 
und einige Meter lang und klettert lioch an den Bauinen 
empor, um dereń Stamme und Aeste sich windend. Da in 
den feuchten Gebuschen und Hainen, wo die Pflanze vor- 
kommt, in der Kegel das Holz von Zeit zu Zeit abgetrieben 
wird, so sind derartige ausgewachsene Staninie selten, die 
Staninie erreichen an sol cli en Orten in der Kegel niclit iiber 
Schwanenkieldicke und Fingerdicke. Bliitter langlich-herz- 
formig oder ei-herzformig, die oberen spiessformig oder 
gefiedert, ganzrandig oder etwas wellig gezahnt; Ebenstrausse 
meist blattgegenstandig. Die 2- bis 3jahrigen Zweige sind 
schwanenkieldick, Skantig, glatt, glanzend, grunlich, mit 
kleinen Lenticellen bestreut und an den Knoten mit je einer 
kleinen cjuergezogenen nierenformigen Blattnarbe verselien, 
die Glieder bis 1/.J Meter lang.

B esch re ib ring : Wohl gegen 2, 3 und 5 Meter lang 
kann der holzige niederliegende oder kletternde, mit einer 
ziemlich starken Markrohre versehene Stengel werden, welcher 
hier und da griine, kantige Aeste treibt. Die Wurzel wird 
mit vielen Wurzelfasern besetzt. Die abwechselnd stehenden 
gestielten Bliitter sind ei-lanzettfórmig zugespitzt oder aucli 1 2

1) Uebertragung des deutschen Namens.
2) Einea reichlich arnidicken Stamm fand ich im Saalufergebiisch

auf den Lobstedter Wiesen bei Jena. H.



fast fiederformig eingeschnitten und bilden dann ohren-spiess- 
formige Formen, welche nicht selten in eine Art dreitheiliger 
Bliitter iibergehen konnen. Die den Bliittern entgegen- 
gesetzten, in Trugdolden stehenden, dunkelvioletten Blumen 
haben violette, verkehrt-kegelformige, ozahnige Kelche, die 
radformige, dunkelviolette Blumenkrone mit 5, selten 4 ei- 
lanzettformigen, zngespitzten, meist zuruckgeschlagenen Ab- 
schnitten zeigt an ihrer Basis 10 einzelne griine Nectar- 
griibchen, wovon immer je 2 auf einen Kronenabschnitt 
kommen. Uie gelben, etwas zusammenklebenden Antheren 
bilden einen ziemlich spitzigen Kegel, aus dem dann der 
diinne, oben etwas keulenformig rerdickte Gritfel hervorragt. 
Die glanzenden scharłachrothen Beeren sind eiformig oder 
elliptiscli, zweifacherig, und enthalten zahlreiche nierenformige, 
zusammengedrttckte, aus dem in der Sclieidewand befindlichen 
Samentrager entspringende Samen.

Y orkom  m en: In feuchten Gebiischen, besonders Fluss- 
ufergebttschen, auch auf hohlen Kopfweiden im Mulm des 
Stammes wurzelnd. Durch das ganze Gebiet verbreitet, wenn 
auch nur in smnpfreichen Gegenden haufig.

B ltith e z e it:  Juni bis August.
A nw endung : Man trocknet die im Herbst oder im 

Fruhjahr vor Erscheinung der Bliitter gesammelten Stengel 
und benutzt sie ais s t ip i te s  D u lc a m a ra e  in der Heilkunst. 
Sie haben keinen Geruch (wahrend die frischen unangenehm 
duften), wohl aber einen bittersiissen reizenden Geschmack. 
Ais chemische Hauptbestandtheile kann man S o lan in  (ein 
eigenthtimliches Pflanzenalkaloid) mit P ic ro g ly c io n  (einem 
eigenthumlichen bittersiissen Extractivstoff) betrachten. Diese



Toskanischen Frauenzimmer sollen sich mit dem Beerensafte 
waschen, iim dadurch einen feinen Teint zu gewinnen. Ais 
Medikament obsolet, aber noch in der ersten Anflage der 
Pharmacopoea Germanica aufgefuhrt.

P o rm en : fi. tomentosnm Koch. Stengeł and Blatter 
filzig. Syn. 8. littorale Raab. So an alten Feldmauern in 
der siidlichen Schweiz, in Sudtirol, bei Swinemunde in 
Fommern.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1600.
A bluhender und fruchttragender Stengel, nat. Grosse; B Frucht- 

traube, desgl.; 1 Bliithe im Langsselinitt, vergr8ssert.



Karto ffeł.

Das jahrige Rhizom treibt meist nur nnter der Erd- 
oberflache, seltner auch oberhalb derselben aus den Acliseln 
der unteren Blatter kurze, diinne Seitentriebe, welche ani 
Ende zu vielknospigen Knollenknospen verdicken. Stengel 
bis fingerdick, iistig, mit entfernt stehenden, grossen, ge- 
fiederten Blattern besetzt und wie diese in verschiedener 
Weise bebaart; Blattchen nngleich, abwechselnd sehr klein, 
oben melir oder weniger runzelig, mit kraftigem Mittelnerven 
und randlaufigen Fiedernerven; Bltithen in endstandigen 
Ebenstraussen, weiss oder violett; Bliitbenstielchen gegliedert; 
Krone fiinfwinkelig.

Y orkom m en: Das urspriingliche Yaterland der Kartofiel 
ist die hohere Region der Hochgebirge Anierikas, sowohl der 
Hochebenen Perus ais aueli der Hochebenen Mexicos. In 
Mexico fand Dr. Schiede die wilde Kartoffel im Jahre 1828 
auf einer Ilochebene, welche 10,000 Fuss iiber der Meeres- 
flache liegt. Ihre Knollen waren aber sehr klein. Wahr- 
scheinlich lernten die Europśier unsere Kartoffel im 16. Jalir- 
hundert scbon ais Culturgewśichs bei den Peruanern lcennen, 
so wie wir jetzt noch manche neue Speisepllanze oft cultivirt 
bei halbwilden Nationen fremder Welttheile finden. Sie kam 
zuerst 1565 nach Europa und 1585 nach England, wurde 
dort bald im Kleinen und spater im Grossen cultivirt und 
war am Ende des 17. Jahrhunderts, nach dem Zeugnisse eines 
deutschen Offiziers, der in Scliottland gegen den englischen



Pratendenten focht, schon sowolil in England ais an eh in 
Schottland ein allgemeines Culturgewachs und gab eine all- 
gemeine Speise. Nach diesem Kriege ist sie ais Speise- 
pfłanze auch in Deutschland bekannt worden und bat bald 
nacbher die Aufmerksamkeit der deutschen Fiirsten auf sich 
gezo gen. Sie wurde im Anlange des 18. Jahrhunderts von
jenem deutschen Offizier nach Mecklenbnrg, von einem 
anderen Deutschen nach Voigtland gebracht und an beiden 
Orten im Kleinen angebaut. Dennoch ging die Verbreitung 
derselberi in Deutschland nur langsam weiter, so dass man 
erst 1740 in den meisten Gegenden unseres Yaterlandes die 
Kartoffel kannte und ihr theils ein Platzchen im Garten, 
theils eine Stelle im Felde einraumte. Erst nach der grossen 
Theuerung von 1771 und 1772 wurde der Anbau allgemein 
und im Grossen ausgeftihrt, hat seit dieser Zeit jahrlich an 
Umfang zugenommen, bis 1845 die Kartoffel-Krankheit iiber 
Irland, England und Belgien zu uns kam, welche schon 1843 
und 1844 in Nordamerika herrschte und seit dieser Zeit sich 
iiber ganz Europa verbreitet hat.

B lu th e z e it:  Juli bis September, nach den Sorten etwas 
verschieden.

A nw endung : Die Kartoffel ist naohst den Getreide- 
arten fiir uns das wichtigste aller vegetabilischen Nahrungs- 
mittel geworden. Sie enthalt freilich nur etwa 2 Prozent 
stickstoffhaltige Verbindungen, dagegen 9— 18 Prozent Stiirke- 
rnehl. Ausserdem das giftige, betaubend wirkende Solanin, 
welches sich aber beim Kochen im Wasser lost. Es ist in 
allen griinen Theilen der Pflanze enthalten, besonders auch 
in unreifen Knollen.



Die Kartoffel gedeiht in jedem lockeren, nahrhaften 
Boden, ani besten jedoch im Sandboden, wo sie weit schmack- 
hafter wird ais in schweren Bodenarten. Ihr Anbau ist sebr 
bequem wegen der leichten Vermehrung durch die Knolle. 
Sie gedeiht ani besten und ist am meisten gegen Krankheiten 
geschtitzt, wenn man ganze, inittelgrosse Kartoffeln legt. 
Das Legen kleiner Kartoffeln ist verwerflich, da diese 
schwachliche Pflanzen liefern und liiiufig krauselkrank sind. 
Auch das Zerschneiden der Kartoffel und das Legen von 
Augen ist nicht zu empfeblen, obschon es allgetnein ge- 
braucblicli ist, weil dadurch, besonders auf schwerem Boden, 
leieht Faulniss eintritt.

Die Kartoffel ist ais Nalirungsmittel besonders so wichtig 
wegen der ungemeinen Mannigfaltigkeit ihrer Zubereitung. 
Audi ist sie leieht verdaulich und man wird ihrer, besonders 
ais Gemiise zum Fleiscli genossen, iiicht leieht tiberdrussig. 
Ausserdem ist sie wichtig in der Brennerei und ais Yielifutter.

Sie leidet an verschiedenen gefahrlichen Krankheiten, 
besonders an der dureh P er.onospo ra  in fe s ta n s  Casp, 
hervorgerufenen Nassfiiule und an der Krauselkrankheit, 
welche durch P le  osp o ra  p o ly tr ic h a  Tul. erzeugt wird.

F o rm en : Es sind durch die Cultur einige hundert 
Spielarten entstanden, welche sich durch Grbsse, Form und 
Starkegehalt der Knollen, durch Form und Behaarung des 
Laubes, Form und Farbę der Bliithen unterscheiden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1601.
A bliihender Stengel, natiirl. Grosse; 1 Bluthe von der Ruclcseite, 

desgl.; 2 dieselbe im LSngsschnitt, etwas vergrćissert; 3 S taubblatt, 
desgl.; 4 zweifacherige Antherenspit/.e, desgl.
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1602. Physalis1) Alkekengi2) L.

Schlutte.

l)as perennirende B.liizom treibt zahlreiche Auslaufer 
uiid aus diesen rasige, anfrechte, oberirdische, 1j.) Mtr. hohe 
Stengel, welche locker beblattert und wenig yerastelt sind. 
Bliitter gestielt, paarweise stehend, das eine kleiner ais das 
andere, langlich, spitz, am Grunde in den Stiel versehmalert, 
ungetheilt und ganzrandig oder etwas buchtig gezahnt; 
Bliitheń einzeln, achselstandig, gestielt, aufrecht oder etwas 
nickend; Kelch zur Bliithezeit ldein, glockig, ozahnig; Kroue 
radformig; Filamente kalii, Antheren zuletzt spreizend;3) 
Staubweg fadlich; Fruchtkelch stark aufgeblasen, gerippt, 
oben sehr eng zusammengezogen und ozahnig.

B e sc h re ib u n g : Die weisse cjlindrische Wurzel krieclit 
verschieden gebogen lang in der Erde, sie ist gegliedert nnd 
treibt an den Gliederenden feine zaserige Wurzeln und hi er 
und da Seiteniiste, sie geht nach oben in den einfachen oder 
vom Grunde an etwas astigen, bis 60 Cm. hohen, meist aber 
niedrigeren Stengel tiber, welclier aufrecht steht, rundlich 
schwach - eckig ist und mehr oder weniger, besonders aber 
nach der Spitze hin mit aufwarts gekrummten Harchen be

li Von ipuaaMg, die Blase, wegen der Form des Kelclis, eiu 
moderner Name.

2) Name arabischen Ursprunges.
3) Bei Physalis und Nicandra stelien naeli W ohlfarths Beobaok- 

tung gleieli nach dem Aufbliihen Pilamente und Antheren parał lei, 
beim Verst;iuben aber spreizen sie weit auseinander nnd bleiben in 
dieser Stellung. Vgl. Kittel, Mertens und Koch, Bd. II., S. 228.



deckt und zuweilen fast zottig ist. Sehr oft ist er purpur- 
braun gefarbt und diese Farbung erstreckt sieli auch auf 
Blatt- und Blnmenstiele, sowie auf die Mittelrippe der Blatter. 
Sie stehen bald einzeln, bald zu zweien neben einander, wie 
es gewohnlich in der Mitte des Stengels zu sein pflegt, sie 
sind gestielt, aus der eiformigen breiten Basis etwas in den 
Blattstiel verschmalert tibergehend, mehr oder weniger zu- 
gespitzt und spitz, ain Rande ausgeschweift oder einen oder 
den andern Zahn zeigend, oben griin, etwas weniger behaart 
ais unten, wo die kleinen Haare haufiger auf der blassern 
und mit vortretenden Nerven und Adern versehenen Unterseite 
stehen. Die kurzgestielten Blnmen stehen einzeln oder seltner 
ein Paar zusammen in oder etwas uber den Błattachseln, die 
Blnmenstiele sind rund nach oben sich verdickend, langer 
ais die Blattstiele, weiehbehaart, erst vor dem Bliihen auf- 
recht-abwartsstehend, wahrend des Bliihens ubergebogen, bei 
der Fruchtreife vom Grunde an herabgebogen. Der Kelch 
ist fast glockig 5seitig, mit 5 spitz zugespitzten, anfangs 
aus war ts gebogenen, dann sich zusammenneigenden Zipfeln, 
schwach feinhaarig; bei der Fruchtreife vergrossert er sich 
bedeutend, wird gelb und uiennigroth, aufgeblasen, rundlich 
zngespitzt, iiber 2 Cm. lang, die 10 Rippen treten starker 
hervor, 5 derselben gehen in die Spitzen, die 5 andern nach 
den zwischen den Spitzen liegende Buchten, zertheilen sich 
aber, wenn sie die Hiilfte des Kelches tiberschritten haben. 
Die radformige griinlich-weisse Blumenkrone hat lcaum eine 
Rohre, ihr etwas trichterformig aufsteigender, tief 5spaltiger 
Rand ist gefaltet, die Zipfel rundlich-eiformig, spitz, fein 
behaart. Die Staubgefasse sind anfangs gegeneinander ge-



neigt, spater aufrecht von einander stehend, mit pfriemen- 
formigen kahlen Staubfaden und gelben langlichen Staub- 
beutelu. Von den kugeligen Fruchtknoten erliebt sich der 
cylindrische Griffel, welcher mit einer kopfforinigen griinen 
Narbe endet. Die Beere ist kugelig, roth, glanzend, 2 facherig, 
mitviel nierenformigen, zusammengedruckten, gelblich-weissen 
Samen. Sie wird ganz versteckt von dem bauchig aufge- 
blasenen, gelb und endlich ganz mennigroth werdenden 
Kelche, dessen innere Fliiclie ein bitteres Pulver absondert.

•V orkom m en: In lichten Waldungen, in der Niihe alter 
Bnrgen in Gebuschen und auf bewachsenen Felsen, an Weg- 
randern in Gebuschen, besonders in Gebirgsgegenden. Durcli 
einen grossen Theił des Gebiets zerstreut, aber nur in ge- 
birgigen Gegenden des sudlichen und mittlen Gebiets hautiger, 
im nbrdlichen Gebiet an vielen Orten ganz fehlend oder sehr 
selten, so z. B. in Schlesien nur bei Teschen. In Gebttscken 
zwischen Laineck und Wohlau bei Baireuth. Nicht selten 
im Gebiet der thiiringischen Saale, so z. B. in der Jenaischen 
Flora unter der Kunitzburg, auf dem Jenaischen Stadtforst, 
zwischen Lichtenhain und Ammerbach, im Furstenbrunnen- 
thal, am Dohlenstein und an vielen an dereń Orten. Sie 
steigt niemals sehr hocli an den Bergen empor, wohl nie 
uber oOO Meter Meereserhebung. Auch im Alpengebiet ist 
sie ziemlich verbreitet, aber fast nur in den Thalern, so 
z. B. im Salzburgischen im Gebiisch in den Salzach-Auen, 
stellenweise gesellig, so z. B. um Salzburg, bei Laufen, in 
der BlUhntau, bei Werfen, in der Abtenau, in Kleinarl und 
im Lungau.') In Tirol sehr verbreitet. Bei Hameln und am

1) Sauter, Flora, S. 82.



Burgberge der Staufenburg ani Harz; bei Rostock die Nord- 
grenze ihrer Verbreitung erreichend.’) Die Pflanze gehort 
yielleicht zu denjenigen, welche durch die Kreuz- und Quer- 
ziige der Zigeuner in Deutsehłand verbreitet worden sind. 
Im 17. und 18. Jahrhunderfc pflegten die Zigeuner bei langerem 
Lagern in einer (legend in der Niihe ihrer Lagerplatze allerlei 
giftige und offizinelle Krauter zu cultiviren. Die Pflanze ist 
durch ganz Siideuropa yerbreitet.

B lu th e z e it :  Juni, Juli.
A nw endung : Fruher waren die Beeren offizinell: 

baccae A lk e k e n g i s. H a lik a b a b i. Sie eignet sich vor- 
trefflicli ais Zierpflanze in Gebilschen in Parkanlagen, weniger 
auf Blumenbeeten, wo sie durch ilire Auslaufer lasfcig werden 
kann. Ais Topfpflanze fiirs Zimmer und fiir Yeranden ist 
sie sehr empfehlenswerth, weil sie den Schnmck ihrer grossen 
mennigrothen Kelche den ganzen Winter hindurch zur Schau 
triigt und nur sehr geringer Warme bedarf.

A nm erkung ; Auf dem Hof der Apotheke in Karlsburg 
in Siebenbtirgen wurde 1867 Physalis peruviana L. gefunden. -) 
Bot. Ztg. 1869, 652.

1) Leunis, Synopsis, zweite Auflage, zweite xYbtheilung, Seite 807. 
Meine Exemplare von Baireuth sind von Molendo gesammelt. H.

2) Soli wolil heissen: Ph. p e r u v i a n a  Miller. Vgl. No. 1604.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1602.
A bluhender Stengel, naturl. GrOsse; 1 Bliithe von oben, etwas 

vergrossert; 2 Kelch m it Carpell, natiirl. Grosse; 3 Staubblatt, 
vergrossert; 4 F racht m it Frucktltelch, natiirl. Grosse; 5 reife Fruclit, 
aufgesprungen, desgl.; 6 F racht im Querschnitt, desgl.; 7 Same, nat. 
Grosse und vergrossert; 8 derselbe im Llingsschnitt, vergri5ssert; 
9 derselbe im Querschnitt, desgl.



1603. Atropa1) Belladonna1 2) L.

Tollkirsche.

Syn. Belladonna triohotoma Scopoli. B. baceifera Lam.

Das mehre Jahre dauemde Ithizom treibt einen 1/3 bis 
meterhohen, bis iiber fingerdicken, fleischigen, sparrig ver- 
zweigten, locker beblatterten Stengel. Blatter meist paar- 
• weise beisammenstehend, das eine bedeutend kleiner, gestielt, 
eiformig-ianglich, ungeth.eilt, meist ganzrandig, beiderseits 
zugespitzt, mit einem Mittelnerven und bogig gegen den 
Rand verlaufenden Fiederneiwen durchzogen; Bliithen einzeln, 
achselstandig, gestielt; Kelch 5tlieilig mit zugespitzten Ab- 
schuitten; Krone glockig, Szahnig; Beere etwas von oben 
her abgeflacht, fast kugelig, vom ausgewachsenen Kelch 
ge.stiitzt.

B e sc h re ib u n g : Die Wurzel dieser zweijiihrigen oder 
ancli mehre Jahre dauernden Pflanze ist dick, śistig, fast 
knotig, kriechend, blassgelbbraun. Der Stengel stark, auf- 
reclit, stielrund, 1 — 11/.> Meter hoch, oben fein behaart, etwas 
rothlich, astig, Aeste gabelformig getheilt. Die Blatter sind 
gepaart, das eine gewohnlich nm die Halfte kleiner, wechsels- 
wei.se gegen eine Seite gestellt, kurzgestielt, eiformig oder

1) Von Atropos, der Parze, welohe den Lebensfaden abschneidet, 
wegen der sehr giftigen Eigenscbaften.

2) Der Name „sohone Frau“ stammt aus dem Italienischon. Die 
italienischen Damen benutzten den rothen Farbstoff der Beeren ais 
Sehminke.



elliptisch, etwas gespitzt, ganzrandig, vollig entwickelt, au 
der Oberseite dunkelgriin, auf der Iiuckseite blasser und fein- 
haaris. Die gestielten Blumen, meistens einzeln aus den 
Blattwinkeln, ttberhangend. Der bspaltige Kelch hat ei- 
formige zugespitzte Abschnitte und bleibt nocli wahrend der 
Fruchtreife stehen. Die iiber 2 Cm. lange Blumenkrone ist 
schmutzig dunkel-purpurfarbig oder purpurroth-griinlich, in- 
wendig ani Grunde gelb, purpurfarbig geadert, 5spaltig, 
Abschnitte fast eiformig, spitz. Die Beere kugelig, einer 
Herzkirsche gleichend, sitzt auf dem stemforinigen Kelche, 
ist anfangs grun, dann schwarz, glanzend, etwas gefurcht, 
und enthalt in einem rosenrothen, sehr giftigen, stisslichen 
Safte viele nierenformige blassbraune, etwas gespitzte Sainen.

Y orkonnnen : In Laubwaldern, auch in Nadelwałdern, 
besonders in Gebirgsgegenden, an lichten Stellen, am haufig- 
sten auf Schlagen. Durch einen grossen Theii des Gebiets 
zerstreut, besonders im sudlichen und mittlen Theii, im nord- 
lichen weit seltner. An vielen Orten ist sie durch das Aus- 
graben der Wurzeln ausgerottet. Sie gedeiht am tippigsten 
auf Waldschliigen der Alpen in einer Meereshohe von 
1000 Metern. Sehr haufig ist sie in Tirol, so z. B. in 
grosster Ueppigkeit am Iselberg nordlich von Innsbruck. Im 
Thiiringerwald und in den Bundsandsteinwaldern Thuringens 
ist sie stellenweise nocli ziemlich verbreitet. Im Salzburgi- 
schen kommt sie in Yorholzern und auf Schlagen vor vom 
Flachlande bis 1300 Meter Meereshohe, ziemlich selten jedoch 
gesellig, so z. B. am Imberg, Gaisberg, bei Thalgau, noch 
seltner im Gebirgsland, z. B. bei Wer fen.') Yom bairischen 

1) A. Sauter, Flora, S. 82.



Hochland findet sie sich zerstreut bis in die Gegend von 
Mtinchen herab, so z. B. auf den Isarauen bei Bullach. 
In Oberosterreich, so z. B. auf Waidblossen bei Aisterheim 
nach Br. J. Weiss. Vereinzelt und selten in den Waldungen 
des Karstgebirges. *)' Ausserdem ist sie durch das ganze siid- 
liche und westliche Europa verbreitet.

II1 ii tli eze it: Juni, Juli. Die Beeren reifen vom Juli 
bis zum September.

A nw endung : Die Tollkirsche gehort unter die narkoti- 
schen Gewiichse, welche in allen ihren Theilen giftig sind; 
am giftigSten ist die Wurzel. Der Genuss der Beeren, welche, 
wie schon oben erwiihnt worden, den Herzkirschen gleichen, 
hal schon grosses Unheil, besonders bei Kindern, verursaclit, 
ja  offc den Tod, wenn nicht gehorige Mittel angewendet 
worden sind, nach sich gezogen. Der iibermassige Genuss 
irgend eines Theils der Tollkirsche verursacht anfangs grosse 
Trockenheit im Munde, spater Erweiterung der Pupille, 
Schwindel, heftigen Durst, Convulsionen, Zwang zum Brechen, 
oft Blindheit u. s. w. Die kraftigsten Gegenmittel sind Brech- 
mittel, warme Milch, Kamillenthee, Klystire mit Essig, 
schwarzer Kaffee u. s. w. Brandes entdeckte nebst mehren 
anderen chemischen Bestandtheilen ein Alkaloid, das A tro p in , 
was jedoch nach Marąuart vielmehr eine basische Substanz 
ist, indem derselbe aueli die sogenannten Alkaloide von 
H yoseyam us und D a tu ra  (Hyoscyamin und Daturiu) ver- 
wirft und ebenfalls eher ais Basen betrachtet, da sie in allen 
Theilen dieser Pfianzen an Sauren gebunden sind. Die 1

1) Oestr. botan. Zeitsclir. 1868, S. 394.



Wurzel und das K raut(R adix , H e rb a  s. F o lia  Belladonna*} 
s. S o la n i fu rio si) sind officinell. Linne nannte Tourneforts 
Gattung B e lla d o n n a  A tro p a , indem er den Namen von 
der letzten der Furien (wie er selbst in Philos. bot. sagt) 
herleitete. Indess ist dieses insofern unrichtig, ais beine 
Furie diesen Namen fułirt. Nach der zweiten Auflage der 
Pharmacopoea Germanica sind nur noch die Blatter: fo lia  
B e llad o n n ae  officinell.1)

A nm erkung : Mandragora officinalis Miller, fruher an- 
geblich in Siidtirol und in der Siidscłiweiz gesammelt, kommt 
im Gebiet nicht vor, wohl a ber in Sfideuropa.

1) Pharmacop. Genu., S. 112.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1603.
A bltlhender Zweig, nat. Grbsse; 1 aueeinandergebreitete Krone, 

etwas vergr5ssert; 2 S taubblatt, desgl.; 3 Fruclitknoten im Liings- 
schnitt, mit Staubweg und Miindung, desgl.; 4 reife Beere, nat. Grosse; 
5 dieselbe im Liingsscbnitt, desgl.; 6 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 
7 Same, natiirl. GrOsse und vergrossert. Nach einem bei Triebes 
(Reuss j. L.), gesannnelten Exemplare.

34Flora XVI.



1604. Nicandra physaioides G-aertner. 

Peruanische Tollkirsche.

Syn. Atropa physaioides L. Pliysalis peruviana Miller. 
Ph. daturaefolia Lam. Calydermos erosus Iluiz et Pavon.

Die Pllanze ist im Wuchs der Tollkirsche sehr iihnlich, 
weniger der Judenkirsche, der sie nur bezuglich des Frucht- 
kelchs gleicht. Stengel ł/3—1 Meter lioch, bis fingerdick, 
sparrig verastelt, keine Auslaufer treibend, locker mit ge- 
stielten, langlichen, buchtig fiederlappigen, einzeln stebenden 
Blattern besetzt; Bluthen blattgegenstiindig, 1) einzeln, ge- 
stielt; Kelch gross, fast getrenntblatterig, die Blatter eiformig, 
ain Grunde tief herzpfeilformig eingeschnitten, am Ende kurz 
zugespitzt; Krone gross, glockig-trichterformig mit kurz 
51appigem Saum, Lappen scliwacb ausgerandet; Beere 4- bis 
bfacberig, vom aufgeblasenen, an beiden Enden gelappten 
Frucbtkelch eingescblossen.

V orkom m en: Die Pflanze stammt aus Peru und kommt 
hier und da ais Gartenfluchtling auf Schutthaufen vor, im 
Ganzen jedoch im Gebiet ausserst selten. Nach Focke findet 
sie sich z. B. bei Bremen, jedoch unbestandig. Wirklich 
eingeblirgert ist sie wohl nirgends. Yergl. die Anmerkung 
Seito 261.

BI lit beze it:  Juli bis September.

1) So ist es richtig angegeben bei Reiehenbaeh. Nienials sind 
die Blutlien achselstandig. Vgl. Garcke, 14. Auflage, S. 281.



A nw endung : Eine recht hiibsche Gartenpflanze, be- 
sonders geeignet fur Grebiische in Parkanlagen. Sie ist 
giftig.

A b b i l d u n g e n ,  T a f e l  1604.
A bluhender Zweig, natiirl. Grdsse; 1 Bliithe im Liingssohnitt, 

desgb; 2 Beere im CJuersehnitt.



1605. Scopolina atropoides Scłraltes. 

Glockenbils e nkraut.

Syn. Hyoscyamus Scopolia L. Scopolia carniolica Jacq. 
Scopolia trichotoma Moench.

Uas fingerdicke, wagerecht im Boden liegende, dauernde 
lihizom entsendet einen oder m ehre steif aufrechte, bis 40 Cm. 
hohe, fleischige, bis fingerdicke Stengel, welclie unten ein- 
fach bleiben und nur mit kurzeń, langlich-linealischen, fast 
schuppigen Blattern bekleidet sind, nach oben sich etwas 
verasteln und hier einen Scho pf ziemlich gedrangter, lang- 
licher, kurz gestielter, schwach buchtig gezahnter Blatter 
tragen; Bluthen einzeln achse lstandig, auf langen Stielen 
herabhangend; Kelch glockig , Szahnig, Zahne sehr kurz, 
stumpf; Krone glockig, sehr kurz Slappig mit abgerundeten 
Lappen; Deckelfrucht zweifacherig, vom becherformigen Kelch 
umschlossen.

Y orkom m en: In schattigen Waldungen. Im Gebiet 
nur in Krain sowie im Cillier Kreis in Steiermark. In 
Schlesien an einigen Stellen in Grasgarten halb verwildert, 
so z. B. bei Gleiwitz, Grunberg, Leobschiitz. Nach Fr. J. Weiss 
soli sie in Lithauen viel angebaut werden.

B liith e z e it: April, Mai.
A nw endung: Eine sehr hubsche Gartenpflanze, be- 

sonders fur Gebiische in Parknnlagen.



Form  en: fi. hrevi folia Dunal. Krone grtin, gleich- 
farbig, umgekehrfc - eifórmig - glockig. So auf dem Berg 
Schelmlja bei Auersberg in Krain. Syn. S. Hladnicldana 
Freyer. S. infundibulum Fleischmann.

A bbildun gen . T afel 1605.
A Pfianze in naturl. Grdsse; 1 F rucht, desgl.; 2 dieselbe im 

Querschnitt, desgl.



1606. Hyoscyamus niger L.

Schwarzes Bilsenlmiut.

Di u . jiihrige oder zweijahrige Wurzel treibt einen 
sch wanenkieldicken, tiber '/>, Meter hohen, aufrechten, oben 
etwas iistigen, ziemlicli diclit mit abstelienden, sitzenden 
Bliittem besetzten Stengel. Unterste Blatter gestielt, die 
stengelstandigen halbumfassend, alle langlich oder langlicli- 
eifonnig, gro!) buchtig fiederlappig, stuinpf und mit stumpfen 
Lappen, wie alle griinen Pflanzentheile graugrtin behaart 
und driisenhaarig, mit weisslicher Nervatur; Bliithen einzeln 
achselstandig, fast iihrig, sebr kurz gestielt, in den Achseln 
kurzer, beiderseits 1—21appiger oder 1—2zahniger Stiitz- 
bliitter; Kelch krugfbrmig-glockig, zur Pruchtzeit aufreclit; 
Krone etwas geneigt, trichterig-radformig mit 5 eifbrmigen 
oder quer breiteren, stumpfen oder abgerundeten Lappen; 
Staubbliitter etwas vortretend, nicht zusammenstossend; Deckel- 
frucht eirund, nach dem Abfallen des langen Staubwegs oben 
abgerundet, mit kurzem Deckel, welcher mit ringformiger 
Einschnlirung abfallt, vom Fruchtkelcb vollig eingeschlossen 
und durch den trichterformigen 5 spaltigen Saum desselben 
gekront.

B e sc h re ib u n g : Ans der weissen einjalirigen iistigen 
Wurzel kommt ein iistiger, aufrechter, walzenrunder, zottig 
und klebrig behaarter Stengel liervor, welcher 60 Cm. hoch 
werden kann. Sowolil die gestielten Wurzelbliltter ais die



sitzenden, halbumfassenden Stengelbliitter sind eiformig, tief 
und buchtig gezahnt, fast fiederspaltig, mit klebrigen Haaren 
bekleidet und schmutziggrun. Die einzeln in den Blatt- 
winkeln sitzenden Blumen bilden eine einseitige Aehre, ihr 
krugformiger Kelch ist zottig und in 5 stacbelspitzige Zahne 
zerspalten. Uunkelviolette Adern durchzieben netzformig die 
fast glockenformige, schmutziggelbe, 5 lappige Blumenkrone, 
dereń Schlund innen dunkelpurpurn gefarbt ist. Die lange, 
etwas zusammengedrtickte zweifhcherige Kapsel wird vom 
stebendbleibenden Kelche ganz umbiillt, offnet sich oben in 
einer Quernath mit einem abgerundeten Deckel, und schliesst 
ungemein zalilreiche kleine, rundlich nierenformige, zu
sammengedrtickte, gelbbraune Samen ein, welche von dem 
an der Querscheidewand befindlieben Samentrager ent- 
springen.

Y orkom m en: Auf Angern, Triften, Bergabhangen, an 
sterilen Orten, auf Scbutt, bisweilen sogar auf Aeckern. 
Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut aber an den 
meisten Orten nicbt haufig und oft unbestandig. Urspriing- 
lich ist die Pflanze wohl seliwerlich heimiscli und mag zn 
denjenigen Gewachsen gehoren, welcbe in friilieren Jahr- 
lmnderten durch die Ziige der Zigeuner verscbleppt worden 
sind. Im Salzburgiscben kommt sie an Hausern und auf 
Scbutt vor, im Flachlande sebr selten, dagegen im Mittel- 
Pinzgau und im Lungau geniein. ’) Im Thuringer Becken 
tritt sie ziemlich haufig auf, bisweilen auch in grosserer 
Menge, wie z. B. auf dem Anger des Gutes Kottendorf unweit 1

1 j A. Sauter, Flora, S. 82.



Weimar und Mellingen, unter den Gipsfel.se,n bei den Teufels- 
lochern unweit Jena, vereinzelter bei Dobritschen, am Berg- 
plateau ostlich von Eckartsberga; sie ist zerstreut durcli 
Wiirtemberg nnd Baiern, wo sie z. B. in ziemlicher Menge 
bei Dingharting unweit Munchen anftritt u. s. w. In Preussen 
kommt sie nacli Fr. J. Weiss durcli die Provinz zerstreut vor. 
Die Yar. p a ll id u s  Koch bei Marienburg, Graudenz, Caymen, 
Darkehmen.

B lu th e z e it :  Juni bis September.
A n w endung : Das Bilsenkraut gehort unter die Rubrik 

der giftigen betaubenden (narkotischen) Pflanzen, indem es 
einen eigenthlimlichen Giftstoff (Hyoscyamin, ein sogenanntes 
Pfianzenalkaloid) besitzt. Aus elien dem Grunde erscheint 
es auch ais wichtiges, ja unentbehrliches Heilmittel, indem 
man sowohl die Blatter (besonders das daraus bereitete Ex- 
tract), ais die Sam en medicinisch benutzt. Finden Vergif- 
tungen durcli dieses Kraut statt, so miissen anfanglich Brecli- 
mittel, spiiterhin aber Weinessig genommen werden.

Der Gattungsname ist griechisch imd aus den W ortern 
hys (Gen. hyos), das Schwein und cyam os, die Bohne, 
zusammengesetzt, also bedeutet es eigentlich Schweinsboline, 
weil Schweine, aber auch Kiihe, Pferde und Ziegen das 
Bilsenkraut gefahrlos fressen sollen.

Die zweite Ausgabe der Pharmacopoea Gennanica 
(Seite 130) ftihrt nur H e rb a  H y o scy am i, die Blatter und 
bliihenden Stengel auf.

F o r  m en: a. agrestis. Jahrig. niedrig, die Bliitter 
buchtig. So auf Aeckern. Syn. H. agrestis Kitaibel. II. 
verviensis Flora von Spaa. H. bohemicus Schmidt.



fi. pallidus Kocli. Jahrig, die Kronen einfarbig blass- 
gelb. Nicht selten unter der gewohnlicben Form. Syn. 
H. pallidus Kit.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1606.
A Pflanze in naturlicher Grosse; 1 ausgebreitete Krone, desgl.; 

2 Fracht mit Fruehtkelch, desgl.; 3 Frucbt im Langsschcitt, desgl.; 
4. dieselbe geOffnet, desgl.; 5 Same, natiirl. Grosse und vergrossert; 
Nacli einem Fixemplaie aus der Niihe von Gera.

Flora  XVI.



(607. Hyoscyamus albus L.

Weisses Bilsenkraut.

Der vorigen ausserst ahnlich, aber zierlicher. Blatter 
sammtlich gastielt, rnndlich-eiforaiig, buchtig stunipflappig, 
die oberen ausgeschweift gezahnt; Bliithen fast sitzend; 
Kronen bleichgelb mit violettem Schlund.

V orkom m en: Auf Kulturland, an Wegen und sterilen 
Orten, auf Mauern u. s. w. Im Gebiet nur an der Siidgrenze, 
um Fiume, in Istrien und auf den adriatischen Inseln. 
Uebrigens mit der vorigen durch das siidliche Europa ver- 
breitet.

B liith e z e it:  Mai, Juni.
A nw endung : Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1607.
Fflanze in natiirl. Grosse.



1608. Nicotiana1) Tabacum L.

Yirginischer Tabak.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis mannshohen, bis 
fingerdicken Stengel, welcher mit entfernt stehenden, 1/3 Mtr. 
langen, langlichen, zugespitzten Blattern besetzt ist, die 
mittlen Bliitter gestielt, die unteren yerschinalert herablaufend, 
die ganzePflanze kurzhaarig und drusenhaarig; Kelch glockig, 
5spaltig mit breit lanzettlichen, spitzen Abscłmitten; Krone 
lang rohrig, nach oben tricliterig erweitert, mit Stheiligem 
Saum, dessen breite, zugespitzte Abscbnitte zuletzt zuriick- 
geschlagen sind; Staubbliitter kaam aus dem Schlunde vor- 
tretend; Filamente vom unteren Tlieil der Rohre entspringend; 
Antheren aufrecht, niclit zusammenstossend; Kapsel scheide- 
wandspaltig mit zweizahnigen Klappen.

V orkom m en: Nur ais Culturpflanze auf Feldern zur 
Gewinnung des Tabaks angebaut.

B li it łie z e it:  Juli, August.
A nw endung : Der Gebraucli des Tabaks ist bekannt. 

Auch ais Zierpfłanze fiir Blumengarten sehr empfehlenswerth. 
Officinell ais F o lia  N ic o tia n a e  (Pharmac. German., 2. Aufl., 
Seite 115).

F o rm ę n : a. Mit sitzenden Blattern, 
unter wclchen Yarietaten jetzt der Goundietabak, vom ameri-

1) Von dem franzosiselien Gesandten Nicot so benannt, welolier 
den Tabak am spanischen Hofe kennen lernte und ilin ais medi- 
zinische Pflanze in Frankreich yerbreitete.



kanischen Consul Goundie seit 1848 am Rhein eingefuhrt, 
am haufigsten angebaut wird. Er zeichnet sich vor andern 
Varietiiten durch seine entfernter von einander stehenden 
Stengelblatter aus, die auch nur 274mal so lang ais breit 
sind, dalier den Blattern der in nnserm Klima misslichen 
Nicotiana macrophylla, oder Marylandtabak, nahe stehen, 
doch durch die spitzwinkelig von der Blattrippe auslaufenden 
Nerven verschieden sind. E r hat zwar dicke Rippen aber 
feines Parenchym, was sich vortrefflich zu Deckblattem fur 
Cigarren eignet. Den reichsten und sichersten Ertrag giebt 
dagegen der Friedrichsthaler oder der Achter Tabak, weil 
nian ihn so kopft, dass man von jedem Stengel 8 Bliitter 
cultivirt. Der Stengel wird weniger hoch wie bei andern 
Varietiiten, die Bliitter stehen nahe bei einander, sind dick- 
rippig, schmal, schief angesetzt und łńingend. E r eignet sich 
nur zu Rauchtabak gut, trocknet aber sehr leicht. — Der 
weissrippige Tabak, mit aufrechtstenden Blattern, ebenfalls 
nur Pfeifengut, ist von der vorigen Art ziemlich yerdrangt 
worden.

b. Mit kurzstieligen Blattern,
hierher der Baumtabak, Nicotiana fruticosa, mit lanzett- 
formig-zugespitzten Blattern, 2 Meter hohen Stengeln und 
lockeren, sehr ausgebreiteten Bliithenrispen. E r gehort zu 
den geringsten Sorten, findet sich auch bloss noch einzeln, 
wo kein rationełler Tabaksbau getrieben wird.

Hierzu gehort noch der ostindische Tabak, mit Blattern 
die in den Stengel mit herzformiger Basis kurzstielig ver- 
laufen, gliinzend und dickparenchymig sind, keinen Werth 
fur Rauchtabak haben.



Die Blatter werden 15—-35 Cm. lang und 5 —15 Cm. 
breit, die Mittelbłatter sind am grossten und ausgebildetsten. 
Die Blume ist bis 4 Cm. lang, die Staubfaden sind am 
Grunde zottig, die Kapseln eiforinig und spitz, und alle 
griinen Theile der Pflanze filhlen sich durch kleine Drlisen 
etwas fettig an. Der Geruch derselben ist unangenehm.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1608.
A bluhender Stengel, naturliche Grbsse; 1 S taubblatt, desgl.; 

2 1’Tuehtknotcn m it Staubweg und Miindung, desgl,; 3 Frucbt, desgl.; 
4 dieselbe im Quersehnitt, yergrossert; 5 Same, natiirl. Gros.se und 
yergrossert.



1609. Nicotiana rustica L.

Turkischer Tabak.

Meist weniger hockwiichsig ais die vorige, der Stengel 
stielrund, im trocknen Zustand 5kantig, wie die Bliitter, 
Bliithenstiele und Kelclie dicht drtisig weichhaarig, entfernt 
beblattert. Bliitter gestielt, breit eiformig oder langlich, am 
Grunde breit, oft fast seicht herzformig, yollig ganzrandig 
oder unbedeutend buchtig geziihnt; Bliithen in yerastelten 
achselstiindigen Trauben, in den Achseln kleiner Deckbliitter, 
gestielt; Krone glockig-krugformig, den Kelch iiberragend, 
der Saum abstehend mit rundlichen, stumpfen Abschnitten.

B esc h re ib u n g : Der Stengel wird nur 1/2 — 1 Meter 
hoch, steht aufrecht, ist wenig oder gar nicht yerastelt, 
zottig-drtisig, und fiihlt sieli klebrig an. Seine Bliitter sind 
mit den Stielen bloss 10—20 Cm. łang, hochstens 12 Cm. 
breit, und stehen an 3—5 Cm. langen, nach oben aber immer 
ktirzer werdenden Stielen, bis sie in die mit breiter Basis 
sitzenden Deckbliitter yerlaufen. Alle Bliitter sind ganz
randig, eiformig, an der Basis entweder abgerundet, oder zu- 
weilen auch herzfórmig, vorn stumpf, lichtgrun in Farbę und 
beiderseits flaumhaarig-driisig, dadurch klebrig, oberseits 
etwas glanzend. Aus den obersten Blattwinkeln kommen 
die BlUtheniiste hervor, welclie mit dem Stengel, der eben- 
falls an der >Spitze Bliithen triigt, eine mehr oder minder 
gedrangte Bltithenrispe darstellen. Die Bliitłieniiste und die



kurzeń Bliithenstiele sind sehr klebrig durch Driisen. Die 
Blumen sind im Mittel 2 Gm. lang und kurzgestielt. Der 
Kelch ist ktirzer ais die Kronenrohre, durch Drtisenhaare 
klebrig, die 5 Zipfel sind ungleichgross, eifórmig, stumpf 
und zottig gewimpert. E r bleibt nacli der Bliithezeit stehen 
und umgiebt die fast kugelrunde Kapsel. Die Krone bat 
eine gleichbreite, durch feine Haare etwas zottige Rohre, 
welche sich nur nahe der Basis und am Schlunde der Krone 
yerengert. Der Saurn breitet sich in 5 gefalteten, kalilen 
Lappen fast kreisrund aus.

V orkom m en: Die Pflanze stammt aus Amerika, wi> 
alle Vertreter dieser Gattung zu Hause sind. Sie wird hier 
und da cultivirt. Sie liefert den tiirkischen und einen Theil 
des russischen Tabaks und wird besonders im Orient, in 
Russland und in der Turkei cultivirt.

B liith e z e it:  Juli, August.
A nw endung : Diese Tabaksart liefert einen sehr an~ 

genehm und stark nach Yeilchen riechenden Tabak, wird im 
Osten Europas und im Orient stark gebaut, aber auch in 
Deutschland, zumal in Franken und Hannover, haufiger 
cultivirt, weil man ihn zur Vermengung mit dem virginischen 
Tabak benutzt, da er, uuvermengt, zu stark ist. Er ist weniger 
empfindlich gegen kleine Froste ais der yirginische, und weit 
geniigsamer im Boden. Fruher wurde er ebenfalls ais 
officinell angesehen.

Form  en: Es giebt hieryon nur eine kleinblattrige 
Abart, die weit weniger klebrig ist, eine ausgebreitete liispe 
hat und ein feineres Blatt, wiewohl in weit sparlicheren 
Ernten, liefert.



A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1609.

A bliihender Stengel, nat. Orosse; 1 Bliithe ohne Krone, desgl.; 
2 auseinandergebreitete Krone, vergrbssert; 3 S taubblatt, desgl.; 
4 Staubwegmiindung, desgl.; 5 Fracht, nat. GrSsse; 6 dieselbe im 
Quersehnitt, vergrOssert; 7 Same, nat. GrSsse und vergr5ssert.



1610. Datura1) Stramonium L.

Stechapfel.

Syn. Stramonium spinosum Lam. Str. foetidum  Scop. 
Str. vulgatum Gaertner.

Die kraftige, jahrige Wurzel bringt einen bis finger- 
dicken, bis meterhohen, sparrig cymatisch verastelten, rund- 
lich kantigen Stengel hervor, welcher, wie die ganze Pflanze, 
vollig kahl und locker beblattert ist. Blatter gestielt, lang- 
lich, grób buchtig fiederlappig, spitz oder zugespitzt, am 
Grandę stumpf, glanzend; Bliithen einzeln, gabelstandig, sehr 
kurzgestielt; Kelch gross, flaschenformig, am Ende spitz 
oziihnig; Krone den Kelch weit iiberragend, trichterformig, 
regenschirmfaltig, mit zugespitzt 5 lappigem Saum; Staubweg 
lang fadenformig; Staubblatter im Kronentrichter eingefugt, 
nicht zusammengedrangt; der scharf bkielige Kelch trennt 
sich nach dem Verbliihen dicht tiber seinem Grunde durch 
einen Itingschnitt ab und die stehenbleibende Basis klappt 
zurtick und verholzt, so dass sie unter der Fracht eine nach 
unten gerichtete Schussel bildet; Fracht eirund, wallnuss- 
gross, stachelig, 4 fiieherig, mit 4 Klappen aufspringend, also 
scheidewandlosend und fachspaltig; Sam en nierenfbrmig, 
schwarz, etwas grosser ais ein Hanfkorn.

1) Der Name stam m t aus dem Arabiachen. Porskael le ite t ihn 
vom arabiachen t a t ó r a k  ab und Menlzel berich tet, dass die Pflanze 
bei den Turken D a t u l a  oder T a t u l a  heisse. S t r a m o n i u m .  ein 
neuerer Name, soli aus ot(>v/ vov [Mtvixóv, das rasend machende 
Strychnon entstanden sein, das ist aber n icht wahrscheinlich, denn 
die Griechen kannten die Pflanee nicht.

F lo ra  X V I.



B e sc h re ib u n g : Die Wurzel senkrecht herabsteigend, 
spindelig, mit wenigen Aesten zuweilen, zaserig, weisslich. 
Der Stengel sehr selten einfach, nur mehre Om. liocli, m eist 
mehr oder weniger, oft wiederholt gabelastig, V3— 1V3 M tr- 
hoch, ziemlich rund, kalii und glatt, einen nach oben breitern 
Busch bildend. Die gestielten Blatter stehen einzeln oder 
zu zweien nebeneinander an der Zweiggabel, sie sind eiformig 
oder lang-eiformig, unten in den Blattstiel verschmalert, oben 
spitz auslaufend, mit einigen wenigen durch rundliche Bucłiten 
von einander getrennten, ungleicli grossen, ziemlich spitzigen 
einfachen oder zuweilen wieder etwas gezahnten Zahnen oder 
Zipie In am Raude versehen, von lebhaftem Grim, unten 
blasser, mit vortretenden Nerven und Adern, kahl wie die 
ganze Pflanze. Die kurzgestielten Blumen erscheinen in den 
Stengel- und Astachseln einzeln. Der Kelch ist etwas 
bauchig-5eckig, mit 5 spitzen Zahnen, welche aufrecht stehen 
und in welche die 5 Ecken auslaufen; dieser Kelch fallt ab 
bis auf den untern Theil, welcher erst ausgebreitet, dann 
zuriickgeschlagen unter dem Fruchtknoten stehen bleibt und 
mit ihm auswachst. Die weisse Blumenkrone ist viel langer 
ais der Kelch, jedoch bald grosser, bald kleiner, je nach der 
Starkę der Pflanze, 5faltig trichtertormig, mit 5 stark zu- 
gespitzten, nach aussen gebogenen Zipfeln, in welche die 
Falten ausgehen. Die 5 ziemlich gleichlangen Staubgefasse 
sind mit einem Theil der Kronenrohre verwachsen, werden 
dann frei, sind pfriemlich, weiss, reichen bis zum Schlunde 
und tragen gelbe langliche Staubbeuteł. Der Griffel ist so 
lang ais die Staubgefasse, weiss, nach oben etwas verdiclct, 
in die aus 2 griinlichen Plattchen bestehende Narbe iiber-



gehend. Ans dem weichstacheligen Fruchtknoten bildet sich 
die griine, wallnussgrosse, iiberall mit pfriemlich-spitzen uud 
geraden dornahnlichen Fortsiitzen bedeckte Kapsel, welclie 
2 Langsfurchen zeigt, 2 facherig ist, dadurch aber, dass der 
gedoppelt von der Mitte der Scheidewand ausgehende Sainen- 
trager im mitem Theile der Frueht bis zur gegeniiber- 
stehenden Wand reicht und auf jeder seiner Seiten eine 
samentragende Yerdickung hat, unten 4facherig und oben, 
wo dieser Fortsatz auf bort, nur 2 facherig ist. Die Samen 
sind fast nierenformig, etwas zusammengedruckt, anfangs 
braun, dann grauschwarz, mit vertieften Punkten und er- 
habenen Hockerchen dicht besetzt.

Y orkom m en: Die Pflanze stammt ans Asien und gehort 
vermuthlich zu den durch die Zigeunerztlge durch einen 
grossen Tlieil Europas hier und da yerschleppten Arznei- 
pflanzen. Ihren Ursprung aus warmeren Klimaten verrath 
sie bei uns schon durch ihre sehr spiite Keimung (Mai, Juni) 
und das spiite Reifen ihrer Samen (je mich der Wannę des 
Sommers vom September bis zum Novemher), in Folgę 
dessen nicht seiten die Pflanze durch friihzeitig eintretende 
Froste vor der Samenreife erfriert. Daher ist sie an den 
meisten Orten, wo sie verwildert vorkommt, unbestandig. 
Uebrigens findet sie sich auf gutem Boden, auf Culturland 
jeder Art, an nicht zu feuchten Stellen, in der Niihe von 
Dorfern, an Feldwegen, in Weinbergen und dergleichen Orten 
durch einen grossen Tlieil des Gehiets sporadisch verbreitet. 
An vielen Orten ist sie seiten, so z. B. im Alpengebiet, 
namentlich im Salzburgischen, wo sie z. B. im St. Johannis- 
schloss am Monchsberg vorkommt. In Thuringen findet sie



sich nur stellenweise und sehr unbestandig. In Preussen 
wird sie nacli Pr. J. Weiss innner seltener. Gelegentlich in 
Gemiisegarten eingeschleppt, so in Darkehmen, Caymen, 
Konigsberg, Friedland, Sensburg, Danzig etc.

B liith e z e it:  Je nach der Warnie des Sommers voiu 
Juni bis zum Ncvember.

A n w e n d u n g :  Die Aerzte bedienen sich dieser scharf 
narkotischen Pfłanze ais eines lindernden und beruhigenden 
Mittels bei allerhand Nerveniibeln und schmerzhaften Zufallen, 
natiirlich in kleinen Dosen. Ais Hausmittel sich der Bliitter 
und Samen, frisch aufgelegt oder in Rauchform zum Ein- 
athmen, Bśihen u. s. w. zu bedienen, darf nie gestattet werden. 
Alle Theile der Pflanze, besonders aber die Samen, sind 
hochst giftig. Officinell sind die Bliitter: F o l i a  s. H e rb  a 
S t r a m o n i i  (Pharmacopoea Germanica, 2. Auflage, Seite 157) 
und die Samen: Semen  S t r a m o n i i  s. D a t u r a e  (Pharm., 
Seite 301). Die Pflanze ist eine grosse Zierde fur Gebiisch- 
anlagen in Garten.

F o rm e n :  Die Bliitter sind bald fast ganzrandig, bald 
fast fiederig gelappt, bald einfach und bald doppelt buchtig 
gezahnt oder gelappt.

Ausserdem variirt die Pflanze:
/?. chalybaea Koch: Stengel, Blattstiele und Blattnerven 

gesiittigt violett; Kelch violett angelaufen; Krone blassviolett. 
Syn. D atura Tatula L. So z. B. am Unterrhein.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1610.
A bliihender und frucbtender Stcngol, natiirl. Grosse; 1 Staub- 

b la tt, vergrossert; 2 Bluthe ohne Krone und Staubblatter, natiirl. 
Grosse; 3 m ittler Quersclmitt durch den 1’ruchtknoten, desgl.; 4 Same, 
nat. Grosse und yergrossert; 5 derselbe im Querschnitt, yergrossert.



Namerwerzeichniss des sechzehnten Bandes.
Acer austriacum Tratt. 43.
— campestre L. 41.
— dasycarpum Ehrh. 45.
— laeiniatum Du Roi 40.
— monsspessulanum L. 44.
— Negundo L. 45.
— opulifolium Villain 37.
— platanoides L. 38.
— Pseudoplatanus L. 84.
— rubrum L. 45.
— saccharinum L. 45.
— strictum Ehrh. 45.
— tataricum L. 45.
— trilobatum  Lam. 44.
Apoeynum venetum L. 190. 
Asclepias Vincetoxicum L. 203. 
Atropa Belladonna L. 262.
— physaloides L. 266.
Belladonna baccifera Lam. 262.
— trichotoma Soop. 262. 
Calydermos erosus Ruiz et Pav.

266.
Calystegia lucana Don. 212.
— pubescens Lindl. 222.
— sepia R. Br. 211.
— sepium Griseb. 212.
— sepium 2 tubata Choisy 212.
— silyatica Choisy 212.
— Soldanella L. 213.
Chironia Centaurium W. 176.
— Gerardi Sm. 182.
— inaperta W. 182.
— lutea Bertol. 186.
— maritima L. 186.
— uliginosa W. K. 180.
— Vaillantii Schmidt 184.
Chlora acuminata Koch u. Ziz. 91.
— perfoliata L. 87.
— serotina Kocli 90.
Cicendia filiformis De l’Arbre 173.

Convolvulus althaeoides M. K. 220.
— althaeoides L. var. /?. 220.
— argyreus DC. 220.
— arvensis L. 217.
— — fl. hirtus Koch 219.
— cantabrica L. 221.
— inflatus Desf. 212.
— lucanus Tenore 212.
— pubescens Willd. 222.
— sepium L. 211.
— silvaticu8 W. K. 212.
— silvestris W. 211, 212.
— Soldanella L. 213.
— tenuissimus Sibth. 220.
— yillosus Lej. 219.
Cuscuta Epilinum W eihe 232.
— Epithymum L. 226.
------- ji. planiflora Koch 228.
------- ft. Trifolii Choisy 228.
------- y. rubricaulis Engelm. 228.
------- tf. obtusiflora Engelm. 228.
— Epithymum W eihe 227.
— europaea L. 223.
------- jl. nefrens 225.
— europaea var. Schkuliriana 225. 
 y. Epithymum L. 226.
— hassiaca Pfeiff. 231.
— lupuliformis Krocker 229.
— maior DC. 223.
— maior Koch et Ziz. 232.
— minor DC. 226.
— monogyna Koch 229.
— planiflora Koch 227.
— nefrens Fries 225.
— racemosa Mart. 231.
— suaveolens Seringe 231.
— Trifolii Babingt. 226, 228.
— tubulosa Presl. 223.
— urceolata Krocker 233.
— yulgaris Pers. 223.



Cuscuta yulgaris Presl. 232. 
Cuscutiana smweolens Pfeiff. 231. 
Cynanchum acutum L. 202.
— contignum Koch 207.
— fuscatum Koch 20(5. 

intermedium Koch 200.
— laxum Bartl. 206.
— medium Koch 206.
— nigrum Most 206.

— Vincetoxicum R. Br. 203. 
Datura Stramonium L. 281.

— /?. chalybaea Koch 284.
— Tatula L. 284.
Krythraea angustifolia Wallr.

180.
—• capitata R. et Sch. 170.
— Centaurium Pers. 176.
— — (I. capitata Koch 179.
— compressa Kunth 180.

— inaperta Schlechtend. 182.
— linariaefolia Pers. 180.
-  litoraliś Pries 180.

— maritima Pers. 186. 
pulchella Pries 182.

—• - -  p. Meyeri Bunge 184.
— ramosissima Pers. 182.
— spicata Pers. 185.

Exacum filiforme W. 173. 
Piaxinus excelsior L. 62.
— Ornus L. 65.
— Ornus var. rotundi folia 66.
— roturidifolia Lam. 66.
Gentiana acaulis L. 123.

acaulis Vill. 127. 
acaulis u. L. 127. 
acaulis «. alpina Griseb. 127.

— aestiva Roem. et Schult. 138.
— alpina Vill. 129.
- Amarella Poll. 157.

— Amarella Ł. 160.
— angulosa M. Bieb. 188.
— angustifolia Rchb. 118.

Gentiana angustifolia Yill. 118.
(Anm.), 123, 127.

— asclepiadea L. 112.
— axillaris Rchb. 160.
— bavarica L. 130.

— p. rotundifolia Koch 131-
— brachyphylla Yill. 133.
— eampanulata Jacq. 108.

— campestris L. 154.
— campestris - germanica Griseb.

156, 158.
— carnica Welw. 118.
— Centaurium L. 176.
— Centaurium (i. L. 182.
— Charpentieri Thom. 99.

— chloraefolia N. v. Es. 156, 159. 
ciliata L. 171.

— cruciata L. 109.
— elongata Haenke 142.

— excisa Presl. 127.
— — p. minor Koch 129.
— filiformis L. 173.
— frigida Haenke 121.
— Froelichii Illadn. 118.

— Gaudiniana Thom. 103.
— germanica W. 157.
— glacialis Thom. Vill. 166.
— grandiflora Lam. 123.
— Hladnickiana Host 118.
— hybrida Schleich. 99.
— imbricata Schleich. 131. 

imbricata Proel. 140.
— Koenigii Gum. 166.
— linariaefolia Lam. 115, 180.
— livonica Esehe 162.

— lutea L. 97.
— maritima L. 186.
— m ontana N. v. Es. 163.
— nana Wult'. 169.
— nivalis L. 151.
— nutans 146.
— obtusifolia Rchb. 161.



Gentiana obtusifolia WiUd. 163.
------- fi. calyeina Koch 165.
— pannonica Scop. 104.
— perfoliata L. 87.
— Pneumonanthe L. 115.
— prostrata Wahlb. 130.
— prostrata Haenke 145.
— pulchella Sw. 182.
— pumila Jacq. 142.
— punctata L. 106.

-  — fi. concolor Koch 108.
— punctata-lutea Griseb. 99.
— punctata-purpurea Griseb. 103.
— purpurea L, 101.
— purpurea Scbrnk. 104.
— purpurea-lutea Griseb. 99.
— pyramidalis Hoppe 160.
— pyramidalis N. v. Es. 163.
— rotundifolia Hoppe 131.
— rubra Clairv. 99.
— silvestris de Bray 160.
-— spathulata Bartl. 163.
— spicata L. 185.
— spuria Lebert. 103.
— tenella Rottb. 166.
— tetragona Roth. 166.
— Thomasii Haller fil. 99.
— torgloyiensis Hacq. 140.
— uliginosa Willd. 160, 161.
— unitlora Willd. 158.
— utriculosa L. 148.
— verna L. 135.
------- var. angulosa Wahlb. 138.
------- «. angulata Saut. 138.
------- y. imbricata 1). FI. 140.
Gentianella ciliata Borkh. 171. 
Grossopetalum gentianoides Roth

171.
Hippion aestivum Schmidt 138.
— axillare Schmidt 160.
— Gentianella Schmidt 158.
— longepedunculatum Schm. 166.

Hippion nanuni Schmidt 169.
— obtusifolium Schmidt 163. 
Hyoscyamus agrestis Kit. 272.
•— albus L. 274.
— bohemicus Schmidt 272.
— niger L. 270.
— — «. agrestis 272.
------- fi. pallidus Koch. 273.
— pallidus Kit. 273.

Scopolia L. 268.
— verviensis FI. v. Spaa 272. 
Jasminum fruticans L. 70.
— officinale Ii. 69.
Ligustrum vulgare L. 56. 
Limnanthemum nymphaeoides Lk.

84.
— peltatum  Gmel. 84. 
Lomatogonium carinthiacum A. Br.

95.
Bycium barbarum  Ii. 240.
— europaeum L. 239.
— salicifolium Miller 239. 
Mandragora officinalis Miller 265. 
Menyanthes trifoliata L. 80.
— nymphoides Lk. 84.
Nerium Oleander L. 199.
Nicandra pliysaloides Gaertn. 266. 
Nicotiana fruticosa 276.
— macrophylla 276.
—- rustica L. 278.
— Tabacum L. 275.
Olea europaea L. 49.
Ornus europaea Pers. 65.
— rotundifolia Link 66. 
Peryinca maior Scop. 192.
— minor Scop. 195.
Phillyrea media L. 54.
Physalis Alkekengi L. 258.
— daturaefolia Lam. 266.
— peruviana L. 261.
— peruyiana Miller 266. 
Pleurogyne carinthiaca Griseb. 9



Pneumonanthe yulgaris Schmidt 
115.

Polygala alpestris Rchb. 17, 26. 
arnara L. 24.

-— — n. genuina Koch 26.
------- fi. amblyptera Koch 26.
-  — y. alpestris Koch 26.

------- (i. austriaea Koch 27.
■— arnara Jacq. 26.
— am ara-alpestris 26.
— amara var. austriaea Crntz. 27.
— amarella Crntz. 25, 26.
— amblyptera Rchb. 25.
— — fi. pubescens Rchb. 10.
— austriaea Koch 26.
—- austriaea, Rchb. 27.

buxi-minoris folio Vaill, 22.
— calcarea P. W. Sehultz 22.
— Chdmaebuxus Ł. 29.
— comosa Sehk. 12.
— depressa Wender. 19.
•— Lejeanii Bor. 31.
— maior Jacq. 7.
■-------«. vulgaris Koch 9.
— — fi. comosa Koch 9.
■— multicaulis Tausch 17.
— nicaeensis Risso 10.
•— parviflora Coss. 17.
— rosea Desf. 10.
— serpyllacea Weihe 19.
— sibirica L. 31.
— uliginosa Rchb. 26, 27. 

yulgaris L. 15.
-— — fi. oxyptera Rchb. 17.
•— — y. alpestris Koch 17.
-— yulgaids-densifiora Tausch 17.
•— yulgaris -depressa Fries 19. 
Schweykerta nymphoides (Iml. 84. 
Scopolia carniolica Jacq. 268.
— trichotoma Moench 268. 
Scopolina atropoides Schult. 268.
— — fi. brevifolia Dun. 269.

Scopolina Hladnickiana Fr. 269.
— infundibulum Fleischm. 269. 
Solanum alatum Moench 246.
— atriplicifolium Desp. 249.
-— Dulcamara L. 252.
•— — fi. tomentosum Koch 254.
— flavunr Kit. 244.
— humile Bernh. 244.
— litorale Iiaab 254.
— luteo-virescens Gmel. 244.
— melanocerasum W. 249.
— miniatum Bernh. 246.
— nigrum L. 249.
------- fi. stenopetalum Koch 251.
•------- chlorocarpum Koch 251.
— nigrum Rchb. 249.
— nigrum L. luteum Doli. aa

yillosum Rchb. 242.
— nigrum L. y. luteum Doli. bb

humile Rchb. 244.
— nigrum y. D. FI. 246.
— nigrum <1. miniatum Rchb. 246.
— nigrum-chlorocarpum Sp. 251.
— nigrum-stenopetaluin A.Br.251.
— pterocaulon Rchb. 249.
— puniceum Gmel. 246.
-— tuberosum L. 255.
-— yillosum Lam. 242.
— yillosum Miller, Hayne 246. 
Stramonium foetidum Scop. 281.
— spinosum Lam. 281.
— yulgatum Gaertn. 281.
Swertia carinthiaca Wulf. 95.
— perennis L. 92.
Syringa yulgaris L. 59.
Villarsia nymphoides Yent. 84. 
Vinca herbacea W. K. 197.
— intermedia Tausch 196.
— maior Ł. 192. 
t— minor L. 195.
Vincetoxicum officinaleMnch. 203. 
Waldschmidia nymph. Wigg 84.
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