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Fam. 61. Scrophularineae.
Meist jahrige oder krautige dauernde Grewachse, bisweilen 

kleine Straucher, nur bei exotischen Arten hiiufig grossere 
Straucher oder Baurne. Bliitter wendelstandig oder wirtel- 
standig (opponirt), nebenblattlos. Bliithen hypogynisch, 
gynandrisch, mehr oder weniger verwickelt symmetrisch, mit 
Kelch und Krone versehen; Kelch Sblatterig, gamophyll, 
mehr oder weniger verwickelt symmetrisch (zygomorph), 
meist bleibend; Krone 5blatterig, mehr oder weniger deut- 
lich 2 lippig mit 2blatteriger Oberlippe und 3blatteriger 
Unterlippe (beim Kelch nmgekehrt), gamopetal (Labiaten- 
syinmetrie), meist abfallig oder hinfallig, seltner anwelkend, 
sehr selten die Krone einlippig (Acanthus); Staubblatter ur- 
sprunglich 5, der Krone mit den Filamenten anfsitzend, bis
weilen alle funt', wenn auch ungleich, entwickelt, am hiiu- 
figsten das oberste fehlgeschlagen und die vier unteren tetra- 
dynamisch (zwei liingere und zwei kiirzere), bisweilen die drei 
obersten fehlgeschlagen und nur zwei deutlich entwickelt 
(Yeronica, Gratiola), die Antheren 2kammerig, dfacherig, 
bisweilen gekuppelt (beide Kammern oben zusannnenfliessend, 
unten spreizend), meist schildstielig angeheftet oder wenigsteus 
die Antheren unten stark spreizend, nach innen aufsprmgend, 
die Filamente bald inehr bald weniger mit der Krone ver-



bunden; Carpell 2blatterig, schizocarp (d. h. der Fruchtknoten 
gefachert, aber der Staubweg einfach, eine einfach e Rohre 
darstellend), also 2faeherig, die beiden Carpellblatter oben 
und unten in der Bluthe stehend, daher die Fiicher in Folgę 
des Drucks in der Knospenlage ungleich, das obere Fach 
kleiner, das untere grosser und nicht selten nach unten sack- 
fórmig, herabhangend; selten die Facher unvollkommen aus- 
gebildet; Facher selten einsamig oder armsamig, meist viel- 
samig; Staubweg einfach (paracarp), endstandig, d. h. ani 
Grunde nicht eingesenkt, am Ende meist 21appig, mit nach 
oben und unten gerichteten Lappen; Samenknospen anatrop, 
seltner hemianatrop; Fracht eine fachspaltige oder scheide- 
wandspaltige Kapsel, bisweilen eine Streubuchse (d. h. oben 
mit Lochem aufspringend), seltner beerenartig; Samen meist 
an den eingerollten Carpell blattrandern in den Fachwinkeln 
zahlreich, seltner in geringer Anzahl oder einzeln in jedem 
Fach; Keirn grade oder schwach gekriimmt, axil im flei- 
schigen oder homartigen Endo sperm, welches nur selten fehlt 
(Acanthus).

Die Familie hat ihr Centrum zwischen den Wende- 
kreisen und verbreitet sich von dort aus fast iiber die 
ganze Erde.

Tribus und Gattungen:
Staubblatter gekuppelt (also einfacherig) . . . . 1.
Staubblatter nicht gekuppelt.......................................... 2.

1. Krone radformig, becherfonnig oder kugelig-krug- 
formig; Kapsel scheidewandspaltig:

Trib. ./. Yerbasceae.



2. Kelch deutlich g a m o s e p a l .............................................. 3.
Kelchblatter bis zum Grunde getrennfc und der Kelch

scheinbar 4blatterig, da das vordere sebr grosse 
Kelchblatt ans zwei vereinigten Blattern besteht . 10.

3. Kronensaum schwach verwickelt symmetriscb, 4tbeilig
oder 5 tbeilig; die Krone radformig-trichterig oder
tellerformig........................................................................ 4.

Krone deutlich verwickelt symmetrisch, 2 lippig oder 
robrig-glockenfórmig, die Rohre meist stark ent- 
w i c k e l t ..............................................................................5.

4 . Staubblatter meist nur zwei, seltner vier und dann
fast von gleicher Lange; Kapsel facbspaltig, bis- 
weilen zugleich scheidewandlosend:

Trib. 2. Yeroniceae.

5. Staubblatter ohne Anhangsel; Frucht vielsamig . . 6.
Antherenkaminem nach unten geschwanzt oder geziibnt 9.

6. Krone rohrig-glockig, oben offen, mit 21ippigem oder
ungleicb gelapptem Saum ..........................................7.

Krone rachenfórmig 2 lip p ig ..........................................8.
7. Krone rohrig, Saum 2 lippig oder fast einfach sym

metrisch; Staubblatter zwei mit zwei Nebenstaub- 
faden (Staminodien); Kapsel (bei den Heimischen) 
fachspaltig, zweiklappig:

Trib. 3. Gratioleae.

Krone glockig, gebogen, mit schwach 21ippigem 
Saum; Staubblatter 4, didynamisch (bei Exotischen 
bisweilen 5); Kapsel scheidewandlosend:

Trib. 4. Digitaleae.



8. Krone haufig maskirt; Staubblatter 4, didynamiscb,
mit paarweise geniiherten Antheren; Kapsel zwei- 
facherig, 2klappig, mit oft gespaltenen Klappen, 
bisweilen Deckelfrucht oder Streublichse:

Trib. 5. Antirrhineae.

9. Krone meist maskirt, seltner otfen; Oberlippe meist
hohl; Kapsel fachspaltig, meist armsamig:

Trib. 6. ffliinantheae.

10. Krone (bei den Heimischen) mit fehlgesclilagener Ober
lippe; die Unterlippe dagegen sehr gross, 3spaltig; 
Samen eiweisslos:

Trib. 7. Acanthaceae.

G attungen:

Trib. L Verbasceue.
Krone radformig, becherformig oder kugelig-krug- 

forinig; Staubblatter 2, 4 oder 5, mit genau scbild- 
stieligen oder schief' aufsitzenden, gekuppelten An
theren; Kapsel 2klappig, scheidewandspaltig.

Gatt. 405. V erb a scu m  L. Krone radformig oder 
schiisselformig, mit ungleichem, Slappigem Saum; 
Staubblatter 5, ungleich; Kapsel an der Spitze 
2 klappig.

Gatt. 406. S crop h u laria  L. Kronrohre kugelig- 
krugformig mit 21ippigem Saum; Staubblatter 4, 
didynamiscb, bisweilen ein Rudiment des funften 
vorhanden; Kapsel 2 klappig.



Tril. 2. Veroniceae.
Krone rad - trichterfbrmig oder tellerfórmig, ungleich

4— 51appig oder schwach 2 lippig; Staubblatter 2, 
bisweilen 4 und dann fast gleichlang; Kapsel fach- 
spaltig, bisweilen zugleich scheidewaudlosend.

Gatt. 407. V e ro n ica  L. Krone radfórmig oder 
rohrig-trichterformig, 4spaltig, der oberste Abschnitt 
grosser; Staubblatter 2, hervortretend; Kapsel oben 
ausgerandet.

Gatt. 408 . E rin us L. Krone tellerfórmig mit 
łanger Itohre und flachem, bspaltigem Saiun; Staub
blatter 4, in der Kronrohre eingeschlossen; Kapsel 
zuletzt 4klappig.

Gatt. 409 . L im ose lla  L. Krone kurz tricliterig, 
5 spaltig; Staubblatter 4, Fruchtknoten nur am Grund 
2facherig, oben lfacherig; Samentrager frei.

Trib. 3. Gratioleae.
Krone rohrig-glockig, gebogen, oben offen, mit 

21ippigem oder fast einfach symmetrischem Saum; 
Staubblatter 4. didynamisch, oder 2 mit 2 Neben- 
staubfaden (Staminodien); Kapsel 2klappig, fach- 
spaltig (bei den Heimischen), bisweilen (nur bei 
Exotischen) scheidewandspaltig oder scheidewand- 
losend.

Gatt. 410. G ra tio la  IŁ Br. Staubblatter 2 mit 
2 Nebenstaubfaden (Staminodien); Kapsel fach- 
spaltig; Kelcli Stheilig; Kronenoberlippe 21appig, 
die Unterlippe 31appig.



Trib. 4. Digitaleae.
Erone głockig, schief, gebogen, mit selwach 21ippigem 

Saum; Staubbliitter 4, didynamisch (bei Exotischen 
bisweilen 5); Kapsel scheidewandlosend.

Gatt. 411. D ig ita lis  L. Kelcli 5 theilig; Kronen- 
saum schief, 41appig, undeutlich 21ippig, die Ober- 
lippe ausgerandet, die Unterlippe Blappig; Staub
bliitter 4, am Grunde der Kronrohre eingefugt.

Trib. o. Antirrhineae.
Krone 21ippig, rohrig, rachenformig, hiiufig maski it, 

bisweilen tellerźormig oder trichterig mit 21ippigem 
Saum; Staubbliitter rneist 4, didynamisch, seltner 
nur 2, sełten das fiinfte ais Rudiment vorhanden; 
Kapsel 2facherig, 2klappig, oft mit gespaltenen 
Klappen, bisweilen mit Lochem aufspringend (Streu- 
buchse), vielsamig.

Krone vollkommen maskirt, ihr Sclilund geschlossen 1. 
Krorienschlund o f f e n ....................................................

1. Kronrohre nicht gespornt, nach unten etwas sack-
formig erweitert; Streubuchse mit endstandigen 
Lochem aufspringend:

Gatt. 412. A n tirrh in u m  L. 

Kronrohre gespornt; Kapsel an der Spitze scheide
wandlosend, die Klappen ganz oder Sspaltig, die 
Samentriiger mit dem Staubweg stehenbleibend:

Gatt. 413. L in a ria  Tourn.

2. Staubbliitter in der Kronrbhre eingeschlossen, dieselbe
nicht uberragend OO.



Staublatter den Kronenschlund uberragend . . . .  6.
3. Kapsel oben ausgerandet oder 2 1 a p p ig .....................4.

Kapsel oben s p i t z .........................................................5.
4. Kronensaum tellerformig abstehend, 2 lippig; Itohre

eylindriscli, etwas gebogen, spornlos oder mit vor- 
warts gerichtetem Sporn; Kapsel ausgerandet:

Gatt. 414. A n a rrh in u m  Desf. 
Kronensaum trichterig, 2 lippig; Rohre trichterig, 

spornlos; Kapsel 2 lappig; Staubblatter 2, im Schlund 
inserirt; Staubweg selir lang mit fast kopfiger 
Mundung . . . Gatt. 415. W u lfe n ia  Jacq.

5. Fruchtknoten durch unvollstandiges Einrollen ein-
facherig; Krone trichterig-rachenfórmig mit kleinem 
21ippigem Saum und offenem, bartigem Schlund; 
Kapsel lfacherig, 2klappig; Staubbliitter 4, dem 
Schlund eingeftigt: Gatt. 416. L in d ern ia  L.

Kelch 5 kantig, ozahnig; Krone trichterig, 2 lippig, 
offen, mit 21appiger Oberlippe und 3 lappiger Unter- 
lippe; Staubblatter 4, der Kronrohre eingefiigt; 
Kapsel 2klappig, fachspaltig:

Gatt. 417. M im ulus L.
6. Krone rohrig, 2 lippig, mit engem Schlund und tief

getheiltem, abstehendem Saum, dessen Oberlippe 
ungetheilt oder gespalten, die Unterlippe 3 spaltig 
ist; Kapsel 4klappig, zugespitzt geschnabelt:

Gatt. 418. P aed erota  L. 
Trib. 6. Rhinantheae.

Krone 2 lippig, meist maskirt; Oberlippe meist hohl, 
seltner der Schlund ganz offen mit 21ippigem
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Saum; Staubblatter 4, nicht gekuppelt, didynainisch; 
Kapsel fachspaltig, meist armsamig.

Krone maskirt, die Oberlippe stark gewblbt, helni- 
formig, die Staubblatter eingeschlossen . . . . 1.

Krone offen, die Staubblatter meist hervortretend, 
Oberlippe flach oder schwach gewolbt . . . .  4.

1. Kelch I z a h n i g .............................................................. 2,
Kelch 5 z a h n i g .............................................................. 3.

2. Kelchzahne langpfriemlich; Krone langrohrig, mit
helmfbrmiger, am Rande zurtiekgeschlagener Ober
lippe; Mittellappen der Unterlippe Sziihnig, 
2buckelig, mit umgeschlagenen Seitenlappen; 
Frucht 2— 4samig: Gatt. 419. M ela m p y ru m  L. 

Kelch aufgeblasen, 4zahnig; Samen getiiigelt; Kronen- 
oberlippe unter der Spitze 2zahnig; Blunie gelb: 

Gatt. 420 . A le c to ro lo p h u s  Haller.
8. Kelch bauchig; Kronenoberlippe helmformig, flach- 

gedrUckt, die Unterlippe gleichformig, olappig; 
Fruchtfacher mehrsamig; Blume roth:

Gatt. 421. P ed icu la ris  L.
4. Kronenoberlippe g e s p a l t e n ..........................................5.

Kronenoberlippe ganz oder kurz geziihnelt . . . .  (i.
5. Kelch 4— Szahnig; Krone oben trichterig, 21ippig:

Gatt. 422. T o z z ia  L.
(i. Antheren und der untere '1'heił der Filamente behaart 

Staubblatter kalii oder nur die Antheren der beiden 
oberen Staubblatter an der Spitze behaart . . .

7. Kelch glockig, 4spaltig; Samen auf einer Seite 
.....................Gatt. 423. B artsia  L.

7.

8.



Kelch glockig, 4spaltig; Kronenoberlippe halbstiel- 
rund; Staubblatter kaum hervortretend; Kapsel auf- 
geblasen, geschnabelt; Samen gerippt, flugellos:

Gatt. 424. T r ix a g o  Lk.

8. Kelch 2 lippig, dzahnig; Krone 21ippig, offen; Ober- 
lippe meist zurfickgebogen, seltner zusammen- 
gedriickt und abgeschnitten, stumpf; Unterlippe 
Slappig; obere Antheren an der Spitze behaart; 
Samen gerippt, flugellos:

Gatt. 425. E u ph rasia  Ł.

Trib. 7. Acanthaceae.
Krone (bei den Einheiinischen) mit fehlgeschlagener 

Oberlippe, die Unterlippe dagegen sehr gross, 
•bspaltig; Antheren paarweise auseinandergelegt; 
Samen eiweisslos.

Gatt. 426. A ca n th u s L. Placenta zur Zeit der 
Pruchtreife gespalten; Samentrager (Samenfortsatze) 
pfriemlich; Kelch dialysepal, mit ungleichen Blattern.

ARTEN:

Trib. 1. Verbasceae.

405. Verbascum L.

Bliitter vollig von Blatt zu Blatt herablanfend; 
Blumen gelb; Wolle der Staubblatter weiss.
Stam m  1: T h a p s u s ...............................................1

Bliitter gar nicht oder nur kurz herablaufend . . .  2



1. Blumenkrone kleili, trichterfórmig; die langeren Fila-
mente viermal so lang wie ihre auf der einen Seite 
kurz hinablaufende Anthere:

1611. V. Schraderi Meyer. 
Krone gross, den Kelch weit iiberragend, radiormig; 

die langeren Filamente 1 ]/2 mai so lang wie ihre 
auf der einen Seite lang hinablaufende Anthere:

1612. V. thapsiforme Schrader.
2. Blatter kurz oder halb hinablaufend. Stam m  2:

P h l o m o i d e s ............................................................ 3.
Blatter gar nicht herablaufend...................................6.

3. Wolle der Filamente w e i s s ........................................4.
Wolle der Filamente v iolett........................................5.

4. Die beiden langeren Filamente kahl oder nach oben
sparlich behaart, 1 ’ /2 mai oder doppelt so lang 
wie die auf einer Seite lang hinablaufende Anthere:

1613. V. phlomoides L.
Die beiden langeren Filamente an der Spitze kahl, 

nur ein Dritttheil so lang wie die auf einer Seite 
kurz herablaufende Anthere:

1614. V. montanum Schrader.
5. Filamente sammtlich purpum wollig; Antheren gleich;

Blatter filzig, die grundstiindigen und die unteren 
Stengelblatter buchtig, die oberen gekerbt, kurz 
hinablaufend; Traube rispig:

1615. V. sinuatwn L.
6. Bluthen biischelig. Staram  3: L y ch n it is  . . .  7. 

Bltithen einzeln oder gepaart. Stam m  4 : n igrurn  14.
7. Wolle der Filamente weiss . . ...........................8.



Wolle der Filamente p u rp u rn ....................................U .
8. Blatter oberseits f i lz ig ....................................................9.

Blatter oberseits fast kalii . .....................................10.
9. Blatter ganzrandig, wellig, bleibend filzig, die unteren

langlich, spitz, in den Blattstiel verschmalert, die 
stengelstiindigen geohrelt herzformig, sitzend; Aeste 
des Stengels kantig:

1616. V. speciosum Sclirader. 
Blatter diclit weissflockig-filzig, der Filz abfallig, 

die grundstandigen langlich-eirund, in den Blatt
stiel verschmalert, die ubrigen sitzend, unmerklicli 
gekerbt, die oberen lang zugespitzt, halb stengel- 
urafassend; Stengel und seine Aeste stielrund:

1617. V. floccosum W. K.
10. Blatter gekerbt, oberseits ziemlich kalii, rttckseits

staubig filzig, graulich, die untersten eirund-lang
lich, in den Stiel yerschmalert, die ubrigen unteren 
ktirzer gestielt, die oberen sitzend, eiformig, zu
gespitzt; Aeste pyramidal-rispig, scharfkantig:

1618. V. Lychnitis L.
11. Traube einfaeh oder schwach veriiste lt.....................12.

Rispe reicli v e r iis te lt .................................................... 18.
12. Blatter ziemlich kalii, riickseits fein filzig:

1619. V. nigrum L. 
Blatter und Blattstiele rttckseits lang wollig-filzig:

1620. V. łaitałum Sclirader.
13. Blatter oberseits fast kalii, rttckseits diinnfilzig; Stengel

und Aeste fast stielrund:
1621. V. orientale M. Bieb.



14. Bliitter riickseits flaumig, die mittlen und oberen sehr 
klein. deckblattartig; BHithenstielchen sehr lang; 
Blumen dunkelviolett: 1622. V. phoeniceum L.

Bliitter kahl, die mittlen nnd oberen gross, langlich;
Bltithenstielchen hochstens doppelt so lang wie die 

' Deckblattchen; Blumen gelb, sełten weiss:
1623. V. Blattaria L.

-LOG. Scrophularia L.
Bliithen in reichbluthige, ans kleinen Cymen zusam- 

mengesetzte Rispen geordnet. S tam m  1: P ani- 
cu latae  K och ....................................................................1.

Bliithen einzeln oder paarweise in den Blattachseln 
oder in kleine achselstandige Cymen geordnet. 
Stam m  2: C y m a t a e .............................................10.

1. Unter der Oberlippe befindet sich ein aus dem fiinften
Staubblatt hervorgehendes rundliches oder nieren- 
formiges oder ąuer-liingliches Staminodium (An-
h iingsel)..............................................................................2.

Bas Staminodium unter der Oberlippe ist schmal, 
linealisch oder lanzettlich, spitz, oder es fehlt ganz 9.

2. Bliitter ganz, gekerbt oder gesagt, aber nicht fieder-
lappig...................................................................................3.

Bliitter fiederlappig oder fiederspaltig eingeschnitten 8.
3. Stengel und Blattstiele k a h l.............................................. 4.

Stengel und Blattstiele zottig .......................................... 7.
4. Stengel rierkantig aber wie die Blattstiele flugellos 5.

Stengel und Blattstiele g e t lu g e lt .................................... 6.
5. Bliitter doppelt gesagt, die unteren Siigezahne liinger



und spitzer; Kelchabschnitte sehr schmal hautig 
berandet; Staminodium quer langlich, seicht aus- 
g e r a n d e t ...............................  1624. 8. nodosa L.

6. Blatter gesagt, die unteren Sagezahne kleiner; Kelch
abschnitte breit hautig berandet; Staminodium 
2spaltig, mit spreizenden Abschnitten:

1625. 8. Ehrharti Steven. 

Blśitter stumpf gekerbt, ani Grunde beiderseits mit 
einem kleinen Bliittchen geohrelt; Kelchabschnitte 
breit hautig berandet; Staminodium rundlich nieren- 
łormig, kaum ausgerandet:

1626. 8. aąuatica L.
7. Blatter beiderseits flaumig, doppelt gekerbt; Kelch

abschnitte breit hautig berandet:
1627. 8. Scopolii Hoppe.

8. Rispe kurz drusenliaarig; Kelchabschnitte breit hautig
gerandet; Staminodium rundlich-nierenformig:

1628. S. laciniata W. K.
9. Blatter gefiedert; Kronenoberlippe sehr kurz, ein

Dritttheil so lang wie die Rohre; Rispe sehr kurz
driisig b e h a a r t ..................... 1629. S. amina L.

Blatter gefiedert; Kronenoberlippe tiber halb so lang 
ais die Rohre; Rispe lang drtlsenhaarig:

1630. S. Hoppii Koch.
10. Blatter flaumig, matt; Stengel und Blattstiele zottig;

Blumen gelb, gedrungen: 1631. 8. vernalis L.
Blatter kahl, gliinzend; Blumen dunkel blutroth, 

l o c k e r ...............................  1632. 8. peregrina L.



Trib. 2. Veroniceae.
407. Veronica.

Bliithen in (len Achseln kleiner Deckblatter in
Trauben g e o r d n e t ...............................................  . 1.

Bliithen achselstandig....................................................36.
]. Trauben alle achselstand ig ..........................................2.

Trauben, wenigstens theilweise, endstandig . . . .  3.
2. Trauben sannntlich achselstandig; Rhizoni dauernd.

Stamrn 1: C ham aedrys K o c h ...............................4.
3. Trauben endstandig und ausserdem oft mehre seiten-

standige Nebentrauben; Kronrohre cylindrisch, 
langer ais ihr (Juerdurchniesser; Saum fast 21ippig; 
Bhizoin dauernd. Stam m  2 : P seu d o  -L y s i -
m ach iu m  K o c h ............................................................ 18.

Trauben am Hauptstengel und seinen Zweigen end- 
stiindig; Kronrohre sehr kurz; Stengelblatter 
meist allmahlig in Deckblatter ubergehend; Pflanze 
dauernd oder jahrig. Stam m  3 : V eron ica stru m  
K o c h .................................................................................21.

4. Kelch 4 theilig........................................................................ 5.
Kelch ungleich 5 t h e i l i g ................................................. 15.

5. Bliitter schmal, lineallanzettlich......................................... 6.
Blatter bre.it, eirund-langlich-lanzettlicli..........................7.

(5. Blatter sitzend, sehr spitz, entfernt riickwarts ge- 
zahnelt; Kapsel 21appig: 1633. V. scutellata L.

7. Pflanze vollig kahl (Suiupf- und Wasserpflanzen) . 8.
Pflanze mehr oder weniger b e h a a r t ...............................9.

8. Blatter sitzend, lanzettlich und eifórmig, spitz; Blumen
b l a s s ...............................  1634. V. Anagallis L.



Bliitter gestielt, langlich, stumpf; Blumen meist tief-
b l a u ...............................  1635. V. Beccabunga L.

1). Stengel entwickelt, g e g lie d e r t .................................... 10.
Stengel sehr kurz, kopfartig......................................... 14.

10. Stengel aufrecht; Bliitter sitzend, eifórmig, die oberen
lang zugespitzt; Kapsel fast kreisrund:

1636. V. urticaefolia L. fil.
Stengel am Grunde aufsteigend oder kriecliend . . 11 .

11. Stengel zweizeilig behaart oder ausser einer gleieli-
inassigen Behaarung nocb mit zwei dieliten Haar-
leisten b esetz t.............................................................. 12.

Stengel gleichmassig b e h a a r t .................................... 13
12. Blatter fast sitzend; Blumen schon blau; Frueht-

stielchen liinger ais die Kapsel:
1637. V. Chamaedrys L.

13. Bliitter langgestielt; Kapsel rundlich, quer breiter:
1638. V. montana L. 

Blatter kurzgestielt; Kapsel dreieckig-verkehrt-herz- 
fórm ig ................................ 1639. V. officinalis L.

14. Traube meist einzeln und nur vierbliithig, auf blatt-
losem, schaftformigem Stiel; Fruchtstielchen auf
recht, liinger ais die verkehrt-herzformige Kapsel:

1640. V. aphylla L.
15. Sterile Stengel gestreckt, die fertilen aufstrebend . 16.

Alle Stengel aufrecht oder aus bogigem Grunde auf
strebend ......................................................................... 17.

16. Blatter kurzgestielt, lineallanzettlieli, gekerbt-gesiigt
und am Grunde eingeschnitten oder fast ganzrandig:

1641. V. prostrata L.
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17. Blatter etwas gestielt, am Grandę verschmalert, lan
zettlich , gekerbt oder fiederspaltig gesagt, oder 
vielspaltig und im Umriss eiformig:

1642. V. austriaca L. 
Blatter sitzend, aus fast herzformigem Grand e eiformig- 

langlich, eingeschnitten gesagt oder fiederspaltig:
1643. V. latifolia L.

18. Traube fast rispig, ziemlich l o c k e r ..........................19.
Tranbe ahrenfórmig, verlangert, sehr gedrungen . . 20.

19. Deckblattchen lineallanzettlich, so lang wie das
Bliitlienstielchen oder etwas kiirzer:

1644. V. spuria L.
20. Blatter 2—4ziililig, aus breiterem, abgerundetem oder

herzfórmigem Grandę lanzettlich, zugespitzt, bis 
zur Spitze gescłiarft doppelt gesagt:

1645. V. longifolia L. 
Blatter gegenstiindig, eiformig oder lanzettlich, ge- 

kerbt-gesagt, an der Spitze ganzrandig, die unteren 
stum pf....................................  1646. V. spicata L.

21. Basalblatter grosser, rosettig; Traube kurz, armbliithig 22. 
Bawalbliitter nicht grosser, nicht rosettig; Traube ge-

streckt, reichblttthig....................................................23.
22. Blatter verkehrt-eiformig, stumpf, etwas gekerbt;

Traube von gegliederten Haaren zottig:
1647. V. bellidioides L.

23. llhizom h o l z i g .................................................................24.
ithizom k r a u t ig .................................................................27.

24. Traube drusig-flaumig...................................................... 25.
Traube behaart aber nicht driisig . . 26.



25. Blatter langlich, stumpf, etwas gekerbt; Kapsel eirund,
seielit ausgerandet . . 1<>48. V. fruticulosa L.

26. Blatter langlich, etwas gekerbt; Traube von gekrau-
selten driisenlosen Haaren llaumig; Kapsel eiformig, 
nach oben versclimalert, kanm ausgerandet:

1649. V. saxatilis Scopoli. 
Blatter langlich, gekerbt oder ganzrandig, die untersten 

kleiner, rundlich; Traube von abstehenden, geglie- 
derten, driisenlosen Haaren rauhhaarig; Kapsel 
langlich - verkehrt - eiformig, ausgerandet:

1650. V. alpina L.
27. Rhizom dauernd.............................................................. 28,

Rhizom jah rig ................................................................... 29
28. Blatter eiformig oder langlich, etwas gekerbt, die

untersten kleiner, rundlich, die oberen bluthen- 
standigen lanzettlich, ganzrandig; Stengel und Aeste 
reichbliithig, locker traubig; Bliithenstielchen auf- 
recht, ungefahr von der Lange des Kelchs; Staub- 
weg vorgestreckt . . 1651. V. serpyllifolia L.

29. Kapsel von den Seiten flachgedriickt......................... 30.
Kapsel gedunsen..............................................................35.

30. Blatter ganzrandig oder etwas gekerbt, aber ungetheilt 31.
Blatter liedertheilig........................................................ 34.

31. Bliithenstielchen abstehend, doppelt so lang wie der
K e lch ............................................................................. 32.

Bliithenstielchen aufrecht, kiirzer ais der Kelch . . 33.
32. Kapsel zusammengedriickt, ziemlich flach, quer breiter,

halb 2spaltig mit kreisrunden Abschnitten; Staub- 
weg so lang wie die Spalte: 1652. V. acinifolia L.



33. Blatter herzeiformig, gekerbt, die oberen, bliithen-
standigen lanzettlicb' ganzrandig; Staubweg kiirzer 
ais die Ausrandung der Frucht:

1653. V. awensis L. 

Blatter verkehrt-eifórmig-liinglich, schwach gekerbt, 
die bliithenstandigen lineal-liinglich, ganzrandig, 
alle in den Blattstiel keilig verlaufend; Staubweg 
so lang wie die Ausrandung der Kapsel:

1654. V. peregrina L.
34. Blatter fiedertheilig, nur die untersten ungetheilt,

eifórmig, die bliithenstandigen lanzettlicb; Bliithen- 
stielchen aufrecht, kiirzer ais der Kelcli:

1655. V. verna L.
35. Blatter fingerig getheilt, nur die untersten eifórmig,

ungetheilt, die bliithenstandigen lanzettiich:
1656. V. triphyllos L.

Blatter herzeiformig, gekerbt, stumpf, die bliithen- 
standigen lanzettiich, alle ungetheilt:

1657. V. praecox Ali.
36. Blattrand gekerbt-gesagt................................................. 37.

Blatter flint- oder mehrlappig; Blumen blass; Kapseln
k u ge lig -v ier la p p ig .......................................................42.

37. Bluthenstiele ungefahr so lang wie die Blatter . . 38.
Bliithenstiele langer ais die Blatter; Kapsel von er-

habenen Adern netzig . . . .  41.
38. Blatter schwach behaart oder k a h l .............................39.

Blatter dicht behaart, m a t t ............................................ 40.
39. Kapsel zerstreut driisig behaart, Lappen gedunsen, an



der Naht etwas znsainmengedruckt; Blumen milch- 
weiss, der obere Lappen blau oder rothlich:

1658. V. agrestis L. 
Kapsel von abstehenden Haaren dicht flaumig, Lappen 

kugelig gewolbt; Blumen blau:
1659. V. polita Fries.

40. Kapsel gekrśiuselt flaumig, mit gedunsenen, am Rande
zusammengedriickt gekielten Lappen; Blumen blau:

1660. V. opaca Fries.
41. Kapsel quer breiter, stumpf ausgerandet, die Lappen

an der Nalit znsainmengedruckt, spreizend; Blumen 
b l a u ..........................1661. V. Buxbaumi Ten.

42. Blilthenstiele ungefalir so lang wie dieBliitter; Blatter
kerbig olappig; Kelchabschnitte berzlormig, zulet.zt
aufrecht..........................  1662. V. hederuefolia L.

Obere Blilthenstiele langer ais die Blatter; Blatter 
fast halbkreisrund, etwas herzformig, lappig ge- 
kerbt; Kelchabschnitte lśinglich, zuletzt weit ab- 
stehend . . . .  1663. V. Cymbalaria Bodard.

408. Erinus L.
1664. E. alpinus L. Blatter spatelig, vorn gekerbt; 

Ebenstrauss einfach, zuletzt traubig.

409. Limosella L.
1665. L. aąuatica L. Pflanzchen kriechend, mit 

wurzelnden Auslaufern; Blatter langgestielt, spatel-



Trib. 3. Gratioleae.
410. Gratiola R. Br.

1666. (}. officinalis L. Blatter sitzend, lanzettlich, 
3nervig, opponirt, kleingesagt, am Grunde ganz- 
randig.

Trib. -/. Digitaleae.
411. Digitalis L.

Krone rohrig-glockig, der Mittellappen der Unterlippe
weit kiirzer ais die K ro n ro h re ............................... 1.

Krone kurz glockig, der Mittellappen der Unterlippe 
fast so lang wie die l t o h r e .................................... 4.

1. Stengel und Bliithenstielchen b e h a a r t .....................2.
Stengel und Bliithenstielchen k a h l ..........................3.

2. Kronrohre auswendig ganz kahl, purpurroth, selten
w eiss..................... 1667. D. purpurea L. Meyer.

Kronrohre auswendig driisig-flaiunig, trtib schwefel- 
g e l b ..........................  1668. D. grandiflora Lani.

3. Kronrohre auswendig kahl, gelb; Blatter kahl oder
am Grunde etwas gewimpert: 1669. D. lutea L.

4. Blatter und Stengel vollig kahl; Krone hinter der
Unterlippe buchtig, okergelb mit braunen Adern, 
die Unterlippe weiss mit bleichgriinen Adern:

1670. D. laeoigata W. K. 
Blatter schwacli gewimpert; Krone hinter der Unter

lippe buckelig, okergelb, inwendig rostfarben ge- 
adert, am Mittellappen der Unterlippe purpur- 
braun geadert, der Mittellappen so lang wie die 
Rohre, abgerundet . . 1671. D. ferruginea L.



Trib. o. Antirrhineae.
412. Antirrhinum L.

Kelchabschnitte weit kiirzer ais die Krone, eiformig:
1672. A. inaius L.

Kelchabschnitte lanzettlich, langer ais die Krone:
1073. A. Orontium L.

413. Linarici Tonrn.
Stengel vom Grund an in rankenartige, fadliche, nieder- 

gestreckte Aeste getheilt. Blatter breit, rundlich, 
eiformig oder spiessformig, sannntlich, auch die 
obersten, deutlich gestielt. Stam m  1: C ym ba-
la r ia  K och .................................................................. 1.

Stengel niclit rankend; Blatter sitzend oder die 
unteren kurzgestielt.................................................. 5.

1. Blatter ain Grunde lierzfórmig oder spiessformig . 2.
Blatter ani Grunde abgerundet.................................. 4.

2. Blatter herzformig-rundlich, olappig, kahl:
1674. L. Gymbalaria Miller. 

Blatter ani Grunde s p ie s s fo rm ig ............................. 3.
3. Sporn der Krone grade: 1675. L. Elatine Miller. 

Sporu der Krone fast liakig:
1676. L. commutata Bernhard.

4. Bliitter rundlich - eiformig, ganzrandig; Sporn der
Krone gebogen; Bluthenstielehen zottig:

1677. L. spuria Miller.
5. Bllithen einzeln in den Blattachseln, beblatterte, sehr

lockere Trauben bildend: Stam m  2 : Chaenor- 
rh in u m  DC.



Stengel und Aeste mit einer Traube oder Aehre 
endigend: Stam m  3: L in ariastru m  DC. . . 7.

6. Bliithenstielchen dreimal so lang wie der Kelcli;
Absclinitte der Kronenoberlippe spreizend:

1678. L. minor Desf. 
Bliitlienstielclien so lang wie der Kelcli; Abschnitte 

der Kronenoberlippe gleichlaufend, mit geschlossener 
B ucht..................... 1679. L. litoralis Bernhardi.

7. Bliitter alle oder wenigstens die unteren wirtelstandig 8.
Bliitter wendelstiindig........................................................15.

8. Bliitter 3 z i ih l ig .....................................................................9.
Bliitter 4- oder m ehrziih lig ............................................. 10.

9. Bliitter sitzend, eirund - liinglich, 3nervig; Kelch-
abschnitte liinglich, ziemlich spitz, schwach 5nervig, 
ungleich, liinger ais die riudliche, ansgerandete 
K a p s e l ..................... 1680. L. triphylla Miller.

10. Bliitter 4 z i ih l ig ................................................................. 11.
Bliitter m ehrziih lig .............................................................14.

11. Kelcli und Bliithenstielchen k a h l .................................12.
Kelcli und Bliithenstielchen driisig behaart. . . . 13 .

12. Bliitter lineal-langlich; Kelchabschnitte kurzer ais die
yerkehrt-eiformige, an der Spitze nicht ausgerandete
K a p s e l ..........................1681. L. alpina Miller.

Bliitter linealisch, an den sterilen Stengeln liinglich; 
Kelchabschnitte doppelt so lang wie die Kapsel: 

1682. L. pelisseriana Miller.
13. Same flach, glatt, mit breitem, kreisrundem Fltigel

umzogen; Blume hellblau, dunkler gestreilt, ani 
Gaumen netzig . . 1683. L. arnensis Desi'.



Same flach, in der Mitte knotig rauh, mit breitem 
Fliigel iiinzogen; Blimie hellgelb mit feinen violetten 
Streifen, Unterlippe und Gaumen dottergelb, ein- 
f a r b i g ............................... 1 684. L. simplex DC.

14. Kelchabschnitte lanzettlich, kftrzer ais die Kapsel;
Traube locker . . . .  1685. L. striata DC.

Kelchabschnitte linealisch, doppelt so lang wie die 
Kapsel; Traube verlangert, schlangelig:

1686. L. chalepensis Miller.

15. Spindel und Bluthenstielehen vollig kahl . . .1 6  
Spindel und Bluthenstielehen driisig flaumig . . .  17

16. Kelchabschnitte kiirzer ais die Kapsel; Blume schwefel-
gelb mit rothlichem Spora:

1687. L. odora Fischer.

Kelchabschnitte langer ais die Kapsel; Blumen gelb: 
1688. L. genistciefolia Miller.

17. Spindel und Bluthenstielehen wie die ganze Pflanze
k a h l ...............................  1689. L. italica Trev.

Spindel und Bluthenstielehen driisig-flaumig:
1690. L. vulgaris Miller.

414. Anarrhinum Desf.
1691. A. bellidifolium Desf. Basalblatter langlich- 

verkehrt-eiformig, stumpf, ungleich gesagt; Stengel- 
blatter 5 — 7theilig mit linealen, ganzrandigen Ab- 
schnitten; Blumen klein, violett, mit schlankem, 
aufstrebendem Sporu.
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415. Wulfenia Jacąuin.
1692. W. carinthiaca Jacq. Bliitter grundstandig, 

gross, langlich, stumpf, gekerbt, nacli dem Grandę 
allmahlig in den kurzeń Stiel yerschmalert; Traube 
einfach, gedrungen, amEnde des blattlosen Schaftes.

416. Linclernia L.
.1693. L. pyxidaria Allioni. Bliitter langlich-eiformig, 

ganzrandig, 3nervig, sitzend; Bluthenstiele Ibliithig; 
Stengel liegend.

417. Mimulus Ł.
1694. M. luteus L. Bliitter kreisrund-eifonnig, meist 

ausgebissen geziilmelt, die unteren langgestielt, fast 
leierformig, die oberen sitzend, of't lierzformig, 
stengelurtifassend; Bluthenstiele liinger ais der Kelch.

418. Paederota L.
1695. P. Bonarota L. Obere Bliitter eifórmig, spitz; 

Oberlippe der Blume ungetheilt; Staubblatter langer 
ais die Blume.

1696. P. Ageria L. Obere Bliitter ei-lanzettfónnig, 
lang zugespitzt; Oberlippe der Blume 2spaltig; 
Staubblatter kiirzer ais die Blume.

Tri/i. 6. Rliinantheae.
419. Melampyrum L.

Deckbliitter mehr oder weniger gezahnt...........................1
Ueckblatter vollig g a n zra n d ig .........................................6

1. Aehren dicht dachig, 4 k a n t i g ........................................ 2
Aehren locker, gleichformig oder einseitswendig . . 3



2. Deckblatter herzformig, aufwarts zusammengeschlagen, 
zuruckgekriimmt, kammig geziihnt, rothlich be-
randet...............................  1697. M. cristatum L.

•3. Aehren allseitig g le ic h fo r m ig ....................................
Aehren einseitswendig....................................................

4. Deckblatter riickseits zweireihig pimktirt; Kelch fast
so lang wie die Kronrohre; Blunie purpura:

1698. M. awense L. 
Deckblatter riickseits nicht punktirt; Krone dreimal 

so lang wie der Kelch, gelb:
1699. M. barbatwn W. K.

5. Obere Deckblatter tief herzformig, gezahnt; Kelch
raulihaarig, etwa halb so lang wie die Krone:

1700. M. nemorosum L. 
Deckblatter lanzettlich, die oberen am Grunde beider- 

seits 1— 2zahnig; Kelch kalii, ein Dritttheil so 
lang wie die Krone . . 1701. M. pratense L.

6. Aehre Iocker, einseitswendig; Deckblatter lanzettlich;
Kelch kahl, so lang wie die aufrechte, goldgelbe 
Krone...............................  1702. M. silvaticum L.

420. Alectorolophus Haller.
Deckblatter g le ich fa rb ig ...............................................
Deckblatter versch iedenfarbig....................................

1. Kronrohre grade, Kelch kahl: 1703. A. minor Ehrh.
2. Kelchzahne haarspitzig; Oberlippe der Krone grade

vorgestreckt, beiderseits mit eiformigem Zahn . .
Kelchzahne lang begrannt; Oberlippe der Krone auf- 

strebend, beiderseits mit langlichem Zahn .



3. Kelcli kalii oder etwas fiaumig; Same deufclicli ge-
fliig e lt ............................... 1704. A. maior Ehrli.

Keleh zottig; Same sokwach gefliigelt oder flttgellos:
1705. A. hirsutm Rchb.

4. Blatter schmal, linealisch oder lineallanzettlicli:
1706. A. angustifolius Heynliold. 

Blatter langlich - lanzettlich oder aus lanzettlichem 
Grunde lang verschmalert:

1707. A. alpimis Garcke.

l.yj. Pedicularis L.
Kronenoberlippe in einen au der Spitze abgeschnitte- 

nen und dasellist oft klein gekerbten Schnaliel 
zusammengezogen, die unteren Ecken der Schnabel- 
spitze nicht in einen deutlichen Zahn vorgezogen.
Stamm 1: B ostrata .............................................1.

Kronenoberlippe schnabellos oder kurz geschnsibelt . 12. 
1. Alle Deekblatter mehr oder weniger getheilt . . .  2.

Obere Deekblatter lanzettlich-lineal, ungetheilt, an
der Spitze k leingesagt..................................................11.

2. Kelchabschnitte kiirzer ais die Kelchrohre . . . .  3.
Kelchabschnitte so lang wie die Kelchrohre oder

langer ais d ie s e lb e .........................................................6.
3. Stengel aufstrebend.............................................................. 4.

Stengel aufrecht.........................................  5.
4. Langere Filamente an der Spitze zerstreut behaart; 

Keleh langlich rohrig, kalii oder auf den Nerven 
und ani Bandę fiaumig, die Abschnitte an der 
Spitze zuriickgekriinimt; Blatter tief doppelt fieder-



spaltig mit gezałmten Fiederchen; Stengel auf- 
s tre b e n d ..................... 1708. P. Jacąuini Koch.

Liingere Filamente iiber der Mitte bartig; Kelcli 
rohrig, nach dem Grunde verschmalert, Uberall 
kurzzottig, die Abschnitte am Grunde hakig; Bliitter 
tief fiederspaltig mit doppelt gezałmten Fiederchen; 
Stengel gestreckt, aufstrebend: 1709. P. rostrata L,

5. Kronenoberlippe plotzlich in einen verliingerten, 
linealen, an der Spitze abgeschnittenen und aus- 
gerandeten Schnabel verschmalert; Filamente kabl; 
Kelch langlich-glockig, wollig-zottig, die Rohre 
drei Mai so lang wie die Abschnitte:

1710. P. asplenifolia Floerke.
Kronenoberlippe in einen kurzeń, kegelfórmigen, an 

der Spitze abgeschnittenen Schnabel allmahlig ver- 
laufend; langere Filamente iiber der Mitte bartig; 
Kelch rohrig -glockig, kahl, auf' den Nerven und 
am Rande flaumig, die Rohre liinger ais die Ab
schnitte . . . 1711. P. Portenschlagii Sauter.

0. Kronenoberlippe in einen kurzeń, kegelfórmigen, an 
der Spitze abgeschnittenen Schnabel allmahlig ver-
la u fe n d .........................................................................7.

Kronenoberlippe in einen verlangerten, linealen, an 
der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten 
Schnabel verschm alert.............................................. 8.

7. Kelch glockig, bis zur Mitte 5spaltig, dicht flaumig;
Bliitter gefiedert mit fiederspaltigen Fiedern und 
gezahnten Liippchen: 1712. P. fasciculata Bellardi.

8. Langere Filamente oberwiirts bartig-zottig. . . .



Filamente k a l i i .............................................................. 10,
9. Obere Deckblatter 3spaltig mit eingeschnitten ge-

zahnten Abschnitten; Kelch glockig, mit blattigen, 
eingeschnitten gezahnten Abschnitten:

1713. P. tuberosa L. 
Obere Deckblatter fiederig 3—-5spaltig mit ganz- 

i-andigen Seitenabschnitten; Kelch schnial glockig, 
mit lanzettlichen, zugespitzten, ganzrandigen, am 
liande fiaumigen Abschnitten:

1714. P. Barrelierii Rchb.
10. Kelch rohrig-glockig, wollig, mit lanzettlich-pfriem-

lichen, spitzen, ganzrandigen Abschnitten; obere 
Deckblatter 3spaltig, ganzrandig:

1715. P. incarnata Jacq.
11. Kronenoberlippe mit kurzem, abgeschnittenem, meist

dreizahnigem Schnabel; langere Filamente ober- 
warts behaart; Kelch glockig, wollig, mit breit 
lanzettlichen, zngespitzten, klein gesagten Ab
schnitten . . . 1710. P. atrorubens Schleicher.

12. Kronenoberlippe kurz geschniibelt, der Schnabel vorn
abgeschnitten nnd beiderseits an den Ecken in 
einen spitzen oder plriemlichen Zahn vorgezogen.
Stam m  2: D e n t a t a ...............................................13.

Kronenoberlippe weder geschnabelt noch gezahnt . 18.
13. Stengel dicht iiber dem llhizom getheilt . . . .1 4 .

Stengel ganz e in fa c h .................................................... 15.
14. Kelch Szahnig, die Zahne oberwarts blattig und ge

zahnt; Lappchen der Bliitter 2— 3zalinig:
1717. P. silvatica L.



Kelch zweilappig, mit eingeschnitten gezahnteu. 
krausen Lappen; Lappehen der Blatter gekerbt:

1718. P. palustris L.
15. Kelch 5spaltig; Blume fle ich roth ............................... 10.

Kelch 5zahnig; Blume gelblichweiss oder citronen-
g e l b ..............................................................................17.

16. Kelch auf den Kanten zottig, mit lanzettlichen, uu-
getheilten, kleingesagten Abschnitten; Blatter fieder- 
spaltig mit verbreiterter Mittelrippe, mit lanzett
lichen, kleingelappt-gezahnten Fiedern und klein
gesagten Zahnen . . 1719. P. sudetica Willd.

17. Kelch von langen llaaren wollig, mit lanzettlichen,
spitzen, verlangerten Zahnen:

1720. P. Friderici Auyusti, Tominasini. 
Kelch auf den Kanten flaumig, mit sehr kurzeń, ei- 

formigen, stumpfen Zahnen: 1721. P. comosa L.
18. Kronenoberlippe grade oder sichelforinig, an der meist

nicht breiteren Spitze helmartig stiunpf, aber weder 
geschnabelt noch gezahnt. Stam m  3: R ecu tita  19. 

Kronenrohre in einen glockigen, durch die zusammen- 
neigenden Lippen gesclilossenen Sclilund erweitert.
S tam m  4: S ceptrum  C a ro lin u m ................... 30.

19. Stengelblśitter, Deckbliitter und Bliithen wendel-
s t a n d ig ....................................................................... 20.

Stengelblatter, Deckblatter und Bliithen wirtelstandig 29.
20. Bliithen eine endstandige Aehre bildend . . . .2 1 .

Bluthenstielchen gran dstan d ig ...................................28.
21. Kronenoberlippe rauhhaarig........................................ 22.

Kronenoberlippe kahl oder fast k a lii........................ 28.



28. Oberlippe der Krone sichelformig, ąm Rande zottig;
Kelch halb 5spaltig, mit oberwarts blattigen, ein- 
geschnitten gezahnten Abschnitten:

1727. P. acaulis Scopoli.
29. Kronenoberlippe kahl; Kelch aufgeblasen, rauhhaarig,

an der Spitze gespalten, mit sehr kurzeń Zahnen:
1728. P. verticillata L.

30. Deckblatter eiformig, ungetheilt; Kelch kahl, bzahnig:
1729. P. Sceptrum Carolinum L.

422. Tozzia L.
1730. Tozzia alpina L. Rhizom dauernd, lleischig; 

Blatter sitzend, herz- eiformig, am Grandę mit 
einigen buchtigen Zahnen besetzt; Bliithen einzeln, 
achselstiindig; Krone goldgelb mit blutroth punk- 
tirter Unterlippe.

423. Bartsia L.
1731. B. alpina L. Bliitter gegenstandig, eiformig, 

1‘ast stengelumfassend, stumpf gesagt; Blumen 
violettroth.

424. Trixago Lk.
1732. T. latifoliaRchb. Blatter handfórmig gezlihnt; 

Bliithen fast kopfig gehiiuft, purpura.

425. Euplirasia L.
Stam m  1: E u p h ra s iu m  Koch. Die untere Antheren- 

kammer der lttirzeren Staubblatter mit einein langeren 
Dornchen bewehrt, die tibrigen Kammern sehr fein
und kurz stachelspitzig...............................................
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22. Kelch glockig, ungetheilt, aut' den Kanten zottig,
Szahnig, mit sehr kurzeń, aus dreieckigem Grunde 
zugespitzten Zahnen, der hintere Zahn langer; 
Filamente sammtlich an der Spitze diclit bartig; 
Blume schwefelgelb . . 1722. P. foliom L.

23. Kelch glockig, halb 2spaltig, fast blumenscheidig . 24.
Kelch Szilhnig oder S s p a l t i g .................................... 25.

24. Kelch vorn zottig, 3— 5zahnig, die Zahne sehr kurz,
dreieckig, der hintere etwas grosser; obere Deck- 
bliitter lanzettlich, fiederspaltig gesiigt; Blume 
schwefelgelb . . . .  1723. P. Hacquetii Graf.

25. Kelch fast halb Sspaltig mit grad en, spitzen Zahnen 26. 
Kelch Szahnig mit an der Spitze zuruckgekrummten

Z a h n e n .........................................................................27.
26. Kelch glockig, kahl, mit ungleichen, lanzettlichen

Zahnen; Deckblatter lanzettlich, ungetheilt und 
3spaltig; Bliitter tief fiederspaltig, die oberen 
Fiedern ani Grunde breit zusammenfliessend; Blume 
rostbraun purpurn . . . 1724. P. recutita L.

Kelch rohrig-glockig, wollig, mit gleichen, lanzettlich- 
pfriemlichen Zahnen; Deckblatter fiederspaltig, ge- 
zahnt...............................  1725. P. rosea Wulfen.

27. Kelch nebst den Deckblattern zottig, rohrig-glockig,
ungleich Szahnig; Deckblatter langlicli, fiederspaltig 
gekerbt, die oberen fastganzrandig; Blume citronen- 
gelb mit schwarzpurpurnem oder scharlachrothem 
Flecken unter der Spitze der Unterlippe:

1726. P. versicolor Wahlenberg.



28. Oberlippe der Krone sichelformig, am Rande zottig;
Kelch halb 5spaltig, mit oberwarts blattigen, ein- 
geschnitten geziihnten Absebnitten:

1727. P. cicaulis Scopoli.
29. Kronenoberlippe kahl; Kelch aufgeblasen, rauhhaarig,

an der Spitze gespalten, mit sehr kurzeń Zahnen:
1728. P. verticillata L.

30. Deekblśitter eiformig, ungetheilt; Kelch kahl, Szahnig:
1729. P. Sceptrum Carolinum L.

4:22. Tozzia L.
1730. Tozzia alpina L. Iihizom dauernd, lleischig; 

Blatter sitzend, herz - eiformig, am Grunde mit 
einigen buchtigen Zahnen besetzt; Bliithen einzeln, 
achselstiindig; Krone goldgelb mit blutroth punk- 
tirter Unterlippe.

423. Bartsia L.
1731. B. alpina L. Blatter gegenstandig, eiformig, 

fast stengelumfassend, stumpf gesiigt; Blumen 
violettroth.

424. Trixago Lk.
1732. T. la,tifolia Rchb. Blatter handfórmig gezahnt; 

Bliithen fast kopfig gehauft, purpurn.

425. Euphrtma L.
Stam m  1: E u p łirasiu m  Koch. Die nntere Antheren- 

kammer der kurzeren Staubblatter mit einem liingeren 
Dornchen bewehrt, die iibrigen Kammern sehr fein
und kurz stachelspitzig...............................................1
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Stam m  2: O dontites Duli. Alle Antherenkammem 
gleichformig stachelspitzig.............................................. 6.

1. Bliitter beiderseits mehrziihnig, eifonnig, liinglich oder
lanzettlich........................................................................ 2.

Bliitter an der Spitze beiderseits einzahnig, linealisch 5.
2. Bliitter eiformig, meist beiderseits Szahnig . . . .  3.

Bliitter lanzettlich oder liinglich, beiderseits 2- bis
3 z a h n ig ..............................................................................4.

3. Ziiłme der oberen Bliitter zugespitzt, kiirzer und
langer stachelspitzig; Lappen der Kronenoberlippe 
2■— 3ziihnig, abstehend: 1733. E. of/icinaMs L.

Zahne der oberen Bliitter kurz stachelspitzig; Lappen 
der Kronenoberlippe zusammeimeigend, 2ziihnig:

1734. E. minima Schleicher.
4. Bliitter am Grunde keilig, mit gleicliweit entfernten

Ziihnen, die der oberen Bliitter und des Kelchs 
haarspitzig begrannt; Lappen der Kronenoberlippe
2— 3ziihnig . . 1735. E. salisburgensis Funk.

5. Alle Ziilme der Bliitter und Kelche spitz aber welir-
los; Lappen der Kronenoberlippe 2—-Szahnig:

1736. E. tricicspidata L.
6. Blume hellpurpurn......................................................... 7.

Blume ge lb .........................................................................8.
7. Deckbliitter langer ais die Bltithen; Antheren an der

Spitze durch Zotten verbunden:
1737. E. Odontites L. 

Deckbliitter kiirzer ais die Bluthen; Antheren an der 
Spitze durch Zotten verbunden:

1738. E. serotina Lam.



8. Bliime bartig gewimpert; Antheren ans der Krone 
hervortretend, kalii, frei . - 1739. E, lutea L.

Blume ani Rande kahl; Antheren an der Spitze durch 
Zotten verbunden . . . .  1740. E. viscosa L.

426. Acanthus L.
1741. A mollis L. Seitliche Kelchbliitter seidig- 

flaumig; Blatter fiederspaltig.
1742. A. longifolius Host. Seitliche Kelchblatter 

nur am Rande schwach behaart; Blatter fieder- 
theilig.



KIeinblumige Konigslcer/e.

Syn. V. Thapsus Schrader. V. Thapsus a. Wahlenberg. 
V. Thapsus L. nach Fries und Smith.

Die Pfahlwurzel treibt in der Kegel im ersten Jahre nur 
eine Kosette von grossen Yorblattem, und ans dereń Mitte 
im Folgejahr den bis iiber meterhohen, bis fingerdicken, ein- 
faehen Stengel. Basalblatter bis fusslang, eirund-langlich, 
zugespitzt; Stengelblatter langlich, lang zugespitzt, ganz 
di elit mit dickem, gelblichem Filz bedeckt, von Blatt z u Blatt 
berablaufend; Traube rneist einzeln, endstandig; Deckblatter 
langlich-ianzettlich, wie die Kelche diclit mit gelblichem, 
dickem Filz bekleidet; Bluthenstielchen kiirzer ais der Kełcli ; 
Bliithen gedrungen; Krone flach trichterformig, gelb, kleiner 
ais bei der folgenden; Staubblatter weiss wollig, die beiden 
langeren kalii oder oberwarts spiirlich behaart, vier Mai so 
lang ais die ant einer Seite kurz herablaufende Anthere.

B esch reibu n g: Diese Art und die folgende haben mit 
einander grosse Aelinlichkeit, sind, je nach dem Standorfce, 
dichter oder weniger dicht sternartig gefilzt, erscheinen also 
auch mehr oder weniger gelbgriin in Blattern, bltthen meisten- 
theils goldgelb, jedocli zuweilen aucli blassgelb und weiss, 
treiben, je nach der Kraft des Bodens, einfaclie oder mehr 
oder weniger zusammengesetzte Bliitłieniihren, erscheinen aut 
einem armen steinigen Boden kaum ’ /3 Mtr. hoch, gehen aber

1) Der Ursprung des Nauiens ist unbekannt.



in fruchtbarem Erdreiclie 1— 2 Meter in die Hohe, kommen 
sowołil im Kalkę ais auch im kalklosen Boden vor und zwar, 
wie es unsere Gegend zeigt, oft in ganz ahnlicher Menge 
der Individuen, so dass sieli der ganze Unterscliied eigentlich 
nur in der Grosse der Krone, der beiden kahlen Staubfaden 
und ilirer Staubbeutel beschriinkt. Bei dieser Species sind 
namlich die Kronen nicht ganz noch einmal so grosa ais die 
Kelche, ihre Lappen sind mebr concay, so dass die Krone 
fast trichterformig wird, wahrend die grossblumige Species 
radformige Kronen besitzt. Desgleicben bat diese Species 
an den lSngeren kahlen Staubfaden viel kleinere Anthereu.

Yorkom m en: Auf steinigen Platzen an Wegen, auf 
rolligem Scbutte, aber aucb ais Gartenpflanze, wo sie sieli 
selbst besamt, bald liier baki dort auftritt und uberall. in 
Deutschland, wo der Boden sieli eignet, zu finden ist. Sie 
siedelt sich, wie aucb die folgende, besonders gem an Eisen- 
bahnabliangen an und wird an solehen Orten meistens ge- 
duldet wegen des Wertbes der Blumen. An vielen Orten,
so z. B. in der Thuringer Flora, im Alpengebiet u. s. w. ist 
sie seltner ais die folgende. Sie kommt iibrigens auf den 
verschiedensten Bodenarten vor, um Salzburg auf steinigen 
Boden der Tluiler der Kalkregion.') In Gebirgsgegenden 
beschriinkt sie sich meisfc auf die Thaler und niedrigen Ab- 
hiinge. Auf der norddeutschen Ebene ist sie stellenweise 
haufig, so z. B. in Preussen bei Konigsberg, Tapiau, Fiscli- 
hausen, Caymen (yereinzelt), Pr. Holland, Saasburg, Roessel, 
Braunsberg etc.2)

1) A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 82.
2) Nach brieflicher Mittheilung des Iłemi F. J. Weiss.



B ! ii t h e z e i t : Juli, August.
A nw endung: Die Blumenkronen sind offizinell ais 

F lores  V erbasci, Wollblumen. Die zweite Auflage der 
deutschen Pharmacopoe giebt Seite 111 an -Die Blumen- 
kronen des Verbascum  p h lom oid es  (mit Einschluss des 
V erbascum  thapsiform e)". Diese beiden Arten sammelt 
man allerdings vorzugsweise wegen der grosseren Blumen
kronen, doch werden aueh die Kronen von V. Schraderi 
Meyer niclit selten gesammelt. Diese und die folgende Art 
bilden in Parkanlagen, wenn man sie z. B. einzeln oder in 
kleili en Gruppen vor Gebuschen anbringt, eine grosse Zierde.

Form  en: Sie variirt mit bleichgelben Blumen: V. pal- 
liclim Nees v. Es. und mit weissen Blumen: V. elongatum 
Willd. Ausserdem bildet sie mit anderen Arten zahlreiche 
Bastarde. Die bekannteren sind: V. Schraderi-Łychnitis 
( I’. spurium Koch), V. Schraderi-nigntm Scliiede ( V. collinurn 
Schrader, V. Schraderi-phoeniceum ( V. uersiflormn Schrader), 
V. Schraderi-fioccosum ( V,. Thapsus- floccosum Wirtgen).

Abbildungen. Tafel 1611.
A B Pflanze in naturl, Grosse; 1 Staubblatt, vergr6ssert; 2 Carpell, 

natiirl. Grosse; 3 Prueht, durclisohnitten, desgh; 4 Same, vergrossert.



1612. Verbascum thapsiforme1) Schrader. 
Grossblumige Konigskerze.

Syn. V. Thapsus Meyer Chloris hannoverana, Koch 
Synopsis ed. 1; ebenso in den friiheren Ausgaben unserer 
Flora.

Sie ist der vorigen sehr ahnlich, aber in der Kegel 
weit robuster, hocliwuchsiger, oft prachtig kandelaberartig 
veriistolt. Blatter gekerbt, Krone radformig, weit grosser 
ais bei der vorigen; die langeren Filamente 1 V2 bis 2 Mai 
so lang wie die auf einer Seite lang herablaufende Anthere.

B esch reibu n g: Die Pfahlwurzel ist spindelfórmig, 
etwas iistig und weiss. Der Stengel geht gerade empor, 
wird 3/4-— 2 Mtr. hoch, ist ganz einfach, selten mit einem 
oder dem anderen Astę versehen, stielrundlich, durch die 
herablaufenden Blatter geflugelt und durch Sternhaare gelb- 
lichgrUn oder weisslichgrun oder aucli ganz gelblichweiss. 
Die Blatter werden am Grunde 15— 30 Cm. lang und 
6 — 10 Gm. breit, nach oben zu sind sie immer kleili er. 
Die grundstandigen Blatter yerlaufen sieli auch in einen 
kurzeń Stiel, walirend die stengelstiiiidigen auf beiden Seiten 
vollkommen bis auf das benachbarte untere Blatt am Stengel 
in Flugeln herablaufen. Die Grundbliitter sind langlich oder

1) Der Name Thapsus ist von der sizilischen Halbinsel Thapsos 
abgeleitet und gebiihrt eigentlich der U m bellifere Thapsia gar- 
gan ica  L., welehe die Alten wie Verbascum zum Gelbfitrben be- 
nutzten.



liinglich-lanzettformig, die Stengelblatter langlicli, die ober- 
sten fast eiformig. Alle Blatter sind mit Sternhaaren an 
beiden Flachen so diclit besetzt, dass die Farbung gelbłich- 
griinlichweiss erscheint. Die Bltłthentraube (oder Aehre) 
steht, wie der Stengel, vollkommen aufrecht, hiilt 15-—30 Cm. 
Holie und macht durch ihre grossen Blumen die Pflanze zu 
einer der ansehnliclisten unserer Flora. Nacli dem Yerbliihen 
verliingert sieli die Traube noch mehr. Deckblatter und 
Kelche sind, wie die Blatter. durch Sternhaare diclit, befilzt. 
Die Bliithen sitzen auf' Stielchen, welche ktirzer ais die Kelche 
sind und entweder einzeln oder je 2— 4 in Knaulclien. Das 
sie umgebende Deckblatt kommt aus einer breiten Basis, ist 
lang zugespitzt und ubertrifft die Kelche an- Liinge. Die 
Krone ist etwas nnregelmassig, citronengelb, hat 2 kahle 
liingere und 3 weisswollige kiirzere Staubgefasse; erste sind 
zweimal so lang, letzte nur 1 ’/2 Mai so lang ais ihre Staub- 
beutel. Diese Pflanze hat ubrigens mit V. phi orno i des 
grosse Aehnlichkeit, untersclieidet sieli aber durch die un- 
verastelte Bltithenahre, durch kleinere Bliithen, vollkommen 
Dis aul das niichste Blatt an beiden Seiten herablaufende 
Blatter und durch die weissgraue Oberflache sammtlicher 
Bliitter. Noch mehr Aehnlichkeit hat sie mit V. S chraderi, 
indessen wird sie bald durch die radformige Krone und durch 
die Staubfiiden, die nur 1 V2 Mai so lang ais die Staubbeutel 
sind, von Y. S ch rad eri, welche trichterformige Kronen und 
4 Mai so lange Staubfaden ais Staubbeutel hat, unter- 
schieden.

Y orkom m en: Auf steinigen Platzen, Sandfeldern, Kalk- 
htigeln, an Wegen, auf rolligem Schutte, fast liberall in



Thliringen gemein und auch anderwarts in Deutschland (mit 
Ausnahme der feuchten Tiefliinder des Nordens) fast allent- 
halben zu finden. Stellenweise, so z. B. in Preussen, ist diese 
Art (nach Herm F. J. Weiss) seltner ais die yorige, so 
z. B. bei Konigsberg, Frauenburg, Lyk, Sensburg, Mehlsack,

B liith ezeit: Juli, August.
A n w endung: Wie bei der vorigen.
F or men: In Fichtenwaldungen kommt eine Form vor 

mit diinnerem Filz und unterbrochener Aelire: V. cuspidatum 
Schrader. Sie kommt auch bisweilen weissbllihend vor. 
Ausserdem bildet sie zahlreiche Bastarde, namentlich die 
folgenden: V. thapsiforme-Lychnitis Schiede. Syn. V. ranil- 
gerum Schrader. V. thapsiforme-floccosum Koch. F. nothum 
Koch. V. nigrurn - thapsiforme Wirtgen. V. thapsiforme- 
nigrum Schrader. Syn. V. adulterinum Koch. V. thapsi
forme -Blattaria Wimmer. V. BI attaria-thapsiforme Wirtgen. 
(Botan. Zeitung 1864, No. 4.)

Abbildungen. Tafel 1612.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grijsse; 1 kiirzere Staub- 

gefusse, vergrossert; 2 langere Staubgetasse, desgl.; 8 Carpell, naturl. 
GrSsse; 4 Mlindung, vergrossert; 5 Fruchtknoten im Querschnitt, ver- 
grOssert; 6 Frucht, naturl. Grosse; 7 Same, vergrossert.
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1613. Verbascum phlomoides L.
Schutt-Kónigskerze.

Syn. V. rugulosum W.
Den beiden vorigen sehr ahnlich, doch in der Kegel 

weniger hochwtlchsig. Blatter kurz herablaufend oder hall) 
herablaufend, hochstens die unteren ganz herablaufend, obere 
eiformig, zugespitzt, die inittlen eiformig-langlich, halb um- 
fassend, die unteren liinglich-lanzettlicli, gekerbt, filzig, der 
Filz gelblich; Traube einzeln oder bisweilen mehre kande- 
laberartig zusammengestellt; Bliithenstielchen kiirzer ais der 
Kelch; Krone radfortnig, ineist gelb; Filamente weiss wollig, 
die langeren kahl oder nach oben sparlich behaart, 1 '/2 bis 
2 Mai so lang wie die auf einer Seite lang herablaufende 
Anthere.

B esch reibu n g: Diese ausdanernde Pflanze kann bis 
2 Mtr. hoch werden. Ihr Stengel ist ziemlich einfach, walzen- 
rund und senkrecht. Die Blatter sind fast runzlich, langlich 
elliptisch, feingekerbt und durch einen aus wirtelformigen 
Haaren znsammengesetzten Filzuberzug gelblichgrun, die 
untersten laufen gar nicht vom Stengel herab, die obersten 
jedoch ein wenig. Die Blumentrauben werden durch in etwas 
von einander geriickten Btindeln zu 2 — 4 bei einander 
stehende sehr grosse Blumen gebildet, welche nur nach der 
Spitze hin mehr zusammengerftckt erscheinen. Die unter 
jenen ungleich langgestielten Blumen befindlichen Blumen-



deckblatter sind schmal linienfbrmig, sehr fein zugespitzt, 
am Ende etwas gebogen und langer ais der Kelch. Letzter 
ist fiinffach getheilt, und bleibt aucb bei der Fruchtreife 
noch steheii. Obgleicli die rad-trichterformige goldgelbe 
Bluraenkrone fast regelmassig erscheint, so wird doch eine 
Hinneigung zur unregelmassigen Larvenform unverkennbar, 
indem namentlich ein Lappen etwas langer und grosser ais 
die iibrigen zu sein pflegt, gleichsam ais wollte er den 
grosseren Mittellappen der dreilappigen Unterlippe einer 
Larvenblume darstellen. Uebrigens sind sammtliche Lappen 
ziemlich rundlich, am Rande etwas ausgescbweift wellen- 
formig. Von den o aus dem unteren Tbeile der Blumen- 
rohre entspringenden Staubgefassen haben 2 eine senkreclit 
stebende, nach innen gerichtete bartlose, tief' orangenfarbene 
Anthere, wahrend die 3 iibrigen kurzeń an ihrer Spitze und 
an den ineist horizontal liegenden, oben etwas nierenformig 
gebogenen Antheren durch lange gerade Haare gebartet 
werden. Der einfache Griffel tlieilt sich oben in 2 Narben. 
Die Fracht ist eine eiformige, etwas zusammengedruckte, 
stumpfe, langsfurchige Kapsel mit 2 Fachem, aus dereń 
Zwischenwand die sehr dicken Mutterkuchen entspringen. 
Die winzigen zahlreichen Samen sind verkehrt-eiformig, liings- 
gestreift und ąuerrunzelig.

Bem erk. Manche Schriftsteller haben diese seltenere 
Art mit V. T hapsus verwechselt; doch unterscheidet sich 
letzte schon auf den ersten Blick durch zusammengedrangte 
Blumentraube und herablaufende Bliitter. Mertens und Koch 
bringen zu dieser Art auch noch V. australe und Y. ne- 
m orosum  Schrad. Offenhar macht aber die Gattung Yer-



bascum  durcli die etwas unregelmassige Blumenkrone und 
die 2 liingeren Staubfaden das Verbindungsglied zwischen 
den Solaneen und Skropbularinen; daher wir auch sie ais 
zu den S o la n eo -S crop h u la rin a e  gehorig bezeichneten.’)

Y orkom m en: Auf Triften und Brachackern, in Wasser- 
rissen, an Mauern, Steinbriichen, Plussufern. Ziemlich durcli 
das ganze Gebiet verbreitefc aber nicht liberall haufig. Stellen- 
weise gemein, so z. B. um Salzburg.1 2) An anderen Orten 
dagegen sehr sporadisch verbreitet. So fiihrt Schenk in 
seinen Beitragen. zur Flora von Unterfranken nur wenige 
Stel len an wie: Randesacker, zwischen Retzbacli und Sfcetten, 
bei Karlstadt. Audi in Thtiringen kommt sie nur sporadisch 
vor. So z. B. nach Lutze3 4) bei Sondershausen nur einzeln, 
in der Jenaischen Flora haufig vor Dornburg, auch bei Kahla, 
weiter aufwarts im Saalthal zerstreut, z. B. bei Rudolstadt; 
ferner bei Arnstadt in Thtiringen am Ritterstein und Jungfern- 
sprung, auf dem Kirchhof bei Erfurt, am Domberg bei 
Suhl u. s. w. Auch in Baiern isfc sie zerstreut; so am Gestade 
des Chimsees bei Arlaching, bei Pullach unweit Munclien u. s. w. 
In Preussen bei Braunsberg, Neidenburg, Heiligenbeil.')

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Die zweite Auflage der Pharmacopoea 

gennanica fiihrt besonders diese Art ais Stammpflanze der

1) >So in den fruheren Auflagen unserer Flora. Dabei ist noch 
zu beachten, dass die Yerfasser der fruheren Auflagen unter Ver- 
bascum Thapsus die Schradersche V. thapsiform e verstehen. H.

2) Im Salzburgischen aueh bei Werfen; vgl. A. Sauter, Flora. 
Seite 83.

3) Programm, S. 22; vgl. auch Schdnlieits Flora, S. 310.
4) Nach F. J. Weiss.



F lores V erbasci an, doch werden weit haufiger die Bliithen 
von V. th ap sif ornie Schrader eingesammelt. Auch diese 
Art ist eine Zierde fur Parkanlagen.

Form  en: Kommt bisweilen, aber selten, mit weissen 
Blutlien vor; ferner 1) mit langlichen, kurz lierablaufenden 
Blattern und mehr gelockerter Rispe: V. phlomoides Schrader;
2) mit halb herablaufenden, langlichen Blattern: V. australe 
Schrader (abgebildet in Reichenbachs Icones, Tafel 1640, 
No. 19); 3) mit langlich-lanzettlichen, halb herablaufenden 
Blattern: V. nemorosum Schrader (abgebildet in Reichen
bachs Icones, Tafel 1641’ ), No. 20); 4) mit langlichen, kurz 
herablaufenden Blattern und dichter Traube: V. eondensaturn 
Schrader. Ausserdem findet sich in Reichenbach’s Icones ein 
Bastard beschrieben und abgebildet (Tafel 1662, No. 41): 
V. phlomoides-Lychnitis Reichenbach. Derselbe ist nacli
Reichenbach gefunden worden im Reppgrund bei Pillnitz und 
nacli Bogenhard im Jahre 1846 zwei Stocke im Munkethal 
bei Jena, rechts am Berge ani Ausgange des Philosoplien- 
gauges. V. sinuatum-phlomoides Greń. Godr. 1

1) Im Text steht zufolge eines Druckfehlers 1651. Der Gebrauch 
Jer romischen Ziffern ist so baufig die Quelle von Fehlern.

Abbildungen. Tafel 1613.
A oberer Theil der Pfianze in natiirl. Grosse; II Blatt. desgl.; 

1 Haare, vergrossert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Frucht, natiirl. GrOsse; 
4 Same, vergrossert.



1614. Verbascum montanum Schrader.
Berg- Konigskerze.

Syn. V. crassifolium Schleicher. V. Thapsus-floecosum 
dren.

Stengel einfach; ganze Pfianze angedriickt filzig; untere 
Blatter gestielt, liinglich-lanzettlich, die oberen sitzend, breit 
lanzettlich, gekerbt, halb herablaufend, mit gelblichem Fil z, 
bekleidet; Traube meist einzeln; Bliithen theils einzeln, theils 
in 3— 4 bluthigen Biischeln; Bliithenstielchen zur Bliithezeit 
ktirzer ais der Kelch; Krone radformig; Filamente sammtlicb 
weiss wollig, die beiden langeren an der Spitze kahl; die 
an der einen Seite kurz herablaufende Anthere dreimal so 
lang wie die Filamente.

Von V. ph lom oides L. unterscheidet sie sieli, abgesehen 
von den Staubblattern, dureb die unteren Blatter, welclie 
langlich-eiformig oder langlich-lanzettlich sind und sieli 
plotzlicli in den Stiel zusanimenziehen. Uebrigens ist sie 
dem V. p h lom oid es  L. sehr ahnlich. Ber Stengel ist meist 
nur 1 /., Meter hoch, die Blatter sind sehr derb und rauh.

V o r k o m m e n : In Waldgebirgen, an waldigen Abhangen, 
nur im slidlichen Theil des Grebiets. Bei Grado an der Kiiste 
von Gbrz; aut dem Schleern in Tirol und aut der Seiseralp



in der Waldregion, aber selten;1) in der ostlichen Schweiz 
im Unterwallis, im Prattigau bei Davos und im Ober- 
engadin.

B liith eze it: Juli, August.

1) F. v. Hausmann, Flora von Tirol. Band 2, Weite 623. Bort 
selten, aber haufiger ausserhalb der Grenze bei Bormio am Steige 
vom alton zum neuen Bade. Kirsehlegera Angabe im Elsass isfc nach 
Boell, Koch und Reichenbacb irrthumlich.

A bbildungen. Tafel 1614.
A Blatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

1 Narbe, vergrossert; 2 Bliithe von oben, desgl.; 3 Kelch mit Oarpell, 
desgl.



1615. Verbascum sinuatum L.

Iiuclitige Kónigskerze.
Blatter siunintlich sitzend, die grundstiindigen rosettig, 

langlich, stumpf oder abgerundet, nacli dem Grunde ver- 
.schmalert, buchtig gelappt und wellig, untere Stengelblatter 
von ahnlicher Gestalt, die oberen kurz herablaufend, gekerbt, 
alle filzig; Bliithenstengel iistig, die Aeste in den Achseln 
kleiner Deckbliitter; Bliithen einzeln oder in kleinen Biiscbeln, 
kurzgestielt, in den Achseln kleiner, eifdrmiger, kurz zu- 
gespitzter Deckbliitter; Krone radforniig, ziemlich klein; 
Pilamente sammtlich purpurn wollig; Antheren gleicb. 
Kronen bisweilen ani Schlund purpurn, ubrigens gelb. Stanb- 
wegnmndung kopfig, von oben her etwas flachgedriickt.

Y orkom m en: An trocknen, sandigen, thonreichen und 
steinigen Orten. Im Gebiet nur an der Siidgrenze, in Istrien 
und auf der Insel Osero. Uebrigens zerstreut im sikllichen 
Europa.

B lu th eze it: Juli, August.
A n w endung: Sie wtirde eine recht hubsche, leicht z u 

kultivirende Zierpflanze fur den Blumengarten abgeben. Wie 
alle Arten dieser Gattung ist sie ais zweijalirige Pflanze zu 
behandeln.

P orm en : Sie bildet folgende Bastarde: V. sinuatum- 
phlomoides Grenier u. Godron. V. sinuatum-pulverulentum



Noulet. V. Thapsus-sinuatum Godron u. Greniei. V.sinuatw 
Blattaria Godron u. Grenier. Alle vier kommen ausserlialb 

des Gebiets bei Monpellier vor.

AB Theile der Pflanze in 
vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.

A bbildungen. Tafel 1615.
natiirl. Grosse; 1 Bluthe von oben,

Flora XVII.



1616. Verbascum speciosum Schrader.
Pracht - Konigskerze.

Syn. V. longifolium DC. V. caeruleum Schanz.
Diese prachtvolle, pyramidal verastelte Pflanze wircl bis 

2 Meter łiocb, ist an allen griinen Theilen mit gelblichem, 
bleibendem Filz beldeidet. Stengel am Grandę aus einer 
reichen Rosette breit lanzettlicher, in den Stiel verschmii~ 
lerter, ganzrandiger, stark weliiger, rttckseits bervortretend 
geaderter Blatter senkrecht emporsteigend, unten ziemlieh 
dicht mit lanzettlichen, spitzen, sitzenden, am Grand geohrelt 
herzformigen, nicht herablaufenden Blattern besetzt and ganz 
einfach, nach oben in die endstandige, spitze Traube und 
pyramidal gestellte, meist einfache, achselstandige Seiten- 
tranben ausgehend; Aeste kantig; Blutlien buschelig gehiiuft; 
Blumenkrone radformig, geib, seltner weiss; Filaraente weiss- 
wollig; Antberen gleich; Staubwegmiindung lanzettlich- 
rhombisch. Der Stengel ist rauh, oft liber fingerdick; 
Bluthenstielchen langer ais der Kelch; Kelchabschnitte lineal- 
lanzettlich; Krone duftend.

Yorkom m en: An rauhen Abhangen, auf grasigen 
Hiigeln, an Waldrandern. Im Gebiet nur in Niederosterreich 
und Krain. Ausserlialb des Gebiets im sudostlichen Europa, 
namentlich in Dngarn, Siebenbtirgen, Siidrussland.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine pracłitvolle Zierpflanze fur Park- 

anlagen.
A bbildungen. Tafel 1616.

Ali Tłieile der Pflanze in nattirl. Grossa; 1 Bluthe, vergrossert; 
2 Staubgetass, desgl.; 8 Bluthe ohne Krone, desgl.



1617. Verbascum floccosum W. K.
Flocken - Kónigskerze.

Syn. V. pulverulentum Smith (nicht Vi 11.)')
Weniger hochwttchsig und von weniger schonem Wuchs 

ais die vorige. Rosette locker, aus wenigen langlichen, in 
den kurzeń Stiel verschmalerten, stumpfen Blattern gebildet; 
Stengelblatter sitzend; nicht herahlaufend, am Grandę ziem- 
lich breit, am Ende spitz, lanzettlich, am Rande schwach 
gekerbt, die obersten halb umfassend, lang zngespitzt; alle 
grlinen Pfianzentheile dicht mit Weissem, flockigem, abfalligem 
Filz beldeidet; Stengel aufrecht, oben aus den Achseln der 
Deckbliitter verastelt, wie die Aeste stielrund; Traube rispig, 
mit abstehenden Aesten; Blumenkrone radformig, gelb, selten 
weiss; Filamente weiss wollig; Kelch becherformig, 5 ziihnig.

B esch re ibu n g : Die dicke, spindelformige Wurzel dringt 
iiber Mtr. in den Boden ein, treibt einen einfachen, auf- 
rechten, iiber meterhohen Stengel, welcher nach oben mit 
Wollllocken, die spater im Alter abfallen, reichlich bedeckt 
ist. Die Wurzelblatter sind nicht selten iiber l/3 Mtr. lang 
und 10— 12 Cm. breit. Die untersten Stengelblatter ver- 
laufen sich noch in kurze Stiele, die tibrigen aber, welche 1

1) Nach Grenier und Godron ist auch V. pulverulentum  Yillain 
synonym mit unserer 1’ilanze, wahrend Schrader sie fur eine Zwisclien- 
form zwisehen V. L ych n itis  L. und V. floccosnm  W. K. liielt. 
Ygl. Roichenbach’s Icones, Band 20, Soite 15.



mit der Hohe immer kleiner werden, sitzen sammtlich. Sie 
sind zwar am Rande klein gekerbt, indessen wird die Kerbung 
durch die Wollflocken, mit welchen die Blat,ter ober- und 
unterseits reichlich versehen sind, ganz verdeckt, namentlich 
ist die TJnterseite ganz weiss, wahrend auf der Oberseite 
das Blatlgriin noelr hindurch sieht. An der Spitze des 
Stengels entwickelt sieli die ans zahlreicben Bluthenasten 
und dem Hauptstengel bestehende traubige Bltithenrispe, die 
iiber ,js Mtr. hoch wird. An allen Aesten sind nach unten 
die Bluthen biischelformig gestellt, an den Spitzen aber 
stehen sie einzeln, sind kurzgestielt und das Stielchen be- 
iindet sieli ganz in Wolle verborgen. Die Bliitlien haben 
die Grosse und Farbę unseres gemeinen V. L y ch n itis , auch 
die Staubgefasse sind in dieser Weise behaart und darum 
konnte man sie wohl mit V. L ych n itis  verwechseln; aber 
die Stengelblatter sind hier auf beiden Seiten mit Wolle 
bekleidet, unten ganz weiss und die ruthenartigen Bliithen- 
iiste stehen mehr ab.

Yorkom m en: An sonnigen Stellen der Wege, Triften 
und Schlage, im Rheinlande von Basel bis nach Coblenz 
hinab. Bei Metz von Sablon nach Augny und nach der 
Seille hin ziemlich hanfig.1) Auch in den Thalern der 
Nebenflilsse des Rheins, namentlich im Mainthal, Moselthal 
und Nahethal. An der Siidgrenze unseres Gebiets im oster- 
reicliischen Kiistenland. Ferner am Genfersee; bei Wien; 
bei Innsbruck, Bożen, Trient; in Steiermark.

B llith eze it: Juli, August.

lj Nach gefalliger briefiicher Mittheilung des Herm Erwin Frueth 
vom 4. Marz 1883.



F or men: Sie bildet mit anderen Arten nicht selten 
Bastarde. Die bekanntesten sind folgende:

V. Lychnitis- fioccosmn Ziz. Syn. V. pulverulentum 
Villain nach der Ansicht Schraders. Sie kommt z. B. im 
Blsass und in der Gegend von Mainz vor, nach Wirtgen auch 
im Moselthal.

V. Thapsus-floccosum Wirtgen. Im Moselthal.
V. thapsiformę-floccosum Koch. Syn. V. nothum Koch. 

V. nigrum-thapsifornie Wirtgen. In der Mittelrheingegend.
V. mosellanum Wirtgen. Diese besteht aus zwei Bastar- 

den, namlich: V. floccosiim-thapsiforme Wirtgen und V. thapsi- 
forme-floccosum Wirtgen. Beide von Wirtgen gefunden bei 
Katzenpost an der Mosel.

V. nigrum-floccosum Koch. Syn. V. Schottianum Schrader.
V. mixtum Ram. V. nigrum-pulvendentum Smith. So bei 
Baden-Baden, Winningen, Montreux.

Abhildungen. Tafel 1617.
A B Pflanze in nattirl. Grosse.



1618. Verbascum Lychnitis L.
Lichtkerze.

Syn. V. Weldenii Mor.

Basalbliitter rosettig, lauglich-lanzettlicłi, nach dem Endo 
yerschmalert, nach dem Grandę allmahlig in den langen Stiel. 
herablaufend grób kerbig gesagt, oberseits sparlich behaart, 
riickseits dicht sternhaarig-filzig, wie bestaubt aussehend, 
weisslich gran; untere Stengelblatter kurzgestielt, die oberen 
sitzend, nicht herablaufend, alle langlich-lanzettlich, lang zu- 
gespitzt, kleili gekerbt und wie die Deckblatter und Kelche 
riickseits staubig-filzig, weisslichgrau; Stengel nach oben 
sehr stark zusammengesetzt verastelt, die Aeste schriig ab- 
stehend und pyramidal geordnet, scharf kantig; Kronen ziem- 
licb klein, gelb oder weiss, radfórmig; Pilamente weisswollig.

B esch re ibu n g: Der aufrechte Stengel ist kantig und 
mit feinen, weissen, sternformigen Filzliaaren so dicht besetzt, 
dass er (wenigstens nach oben zu) graulichweiss wird. Er 
erreicht eine llohe von */a-—1.1/4 Mtr., ist besonders nach 
oben zu astig und die Aeste biegen sieli ruthenformig in die 
Hohe. Die Bliitter sitzen abwechselnd am Stengel, ganz 
unten an sehr kurzeń Stielen, weiter oben unmittelbar mit 
iłirer Blattflache. Die Oberflache derselben ist runzlich, grun 
und ziemlich liaarlos, die Unterflache dicht mit feinen, weissen, 
sternformigen Filzhaaren besetzt, so dass sie ganz grauweiss 
wird. Am lian de sind die Blatter einfach- oder doppelt- 
gekerbt, oben oft in eine lange Spitze hinausgezogen. Bloss



die Wurzelblatter haben einen liingeren Stiel. Aus den 
Winkeln der Bliitter entspringen sowohl an dem Haupt- 
stengel ais auch an den Aesten die zahlreichen Bliithenaste, 
welche geknauelte, oft '/3 Mtr. lange, nacb oben ziemlicb 
dichte Trauben darstellen. Jedes Knaulchen besteht aus
3— 6 Bltithen, dereń Stiele langer ais die Kelche sind. Stiele 
und Kelche sind wiederum mit Sternhaaren so dicht besetzt, 
dass sie ganz weiss werden, ja selbst die AussenfBiche der 
Krone ist einzeln mit solchen Sternhaaren versehen. Die 
Kelchabschnitte sind linien-lanzettfórmig und spitz, 3— 4 Mai 
so klein ais die Krone; die Kronenlappen sind yerkehrt- 
łanglich, langer ais die Staubgefasse; die Kapsel ist verkehrt- 
eirund. An jedem Knauelchen sieht man auch ein kleines, 
langliches Deckblattchen.

Vorkom m en: An steinigen Randem, Abhangen, Berg- 
halden, auf Waldschlagen. Ziemlich durch das ganze Gebiet 
verbreitet und in manchen Gegenden sehr hau fig. Merlc- 
wiirdig ist es, dass man in einigen Gegenden die Pflanze 
fast nur weissbliihend, in an dereń nur gelbbliihend findet. 
Im Schwarzathal in Thuringen kommt sie nur weissbliihend 
vor, auch im Schaalagmnd bei Rudolstadt herrscht die weiss- 
bluhende Form vor, ebenso bei Berka an der lim und von 
da aus bis Gettem an der lim abwiirts, ebenso nach Lutze1) 
bei Badra und der Numburg.

B llithezeit: Juli bis September.
Anwendung:  Die Wurzel kann ein gutes Hiihnerfutter 

abgeben, besonders wenn sie mit Mehl gemischt und ais

1) Programm, Seite ‘22.



Mastfutter den Capaunen gereicht wird. Die Blatter dienen 
ais Umschlag bei vernagelten Pferden, werden auch bei 
Schwindsucht der Thiere mit Yortheil angewendet. Die 
Bliithen sind ais treffliches Bienenfutter bekannt und geben 
eine gelbe Farbę fur Wolle. Sonst waren Blatter und 
Wurzelstock auch in Apotheken gebrauchlich.

Form en: Die weissbluhende Abanderung wird ais 
/?. album Koch unterschieden. Syn. V. album Miller. Eine 
Form mit diinnerem Filz ist V. incanwn Gaud. Ausserdem 
bildet sie zahlreiche Bastarde, von denen die bekanntesten 
die folgenden sind:

1) V. Thąpsus-Lychnitis M. K. Syn. V. spiirium Koch. 
So z. 13. in der Rheinpfalz, in Hessen, Hannover, Thiiringeii, 
Posen, im Salzburgischen’) bei Moosham imLungau u. a. a. O.

2) V. thapsiforme-Lychnitis Schiede. Syn. V. ramigeruni 
Scłirader. Durch das nordliche Gebiet zerstreut. Bei All- 
stedt2), Offenbach.

3) V. Lychmitis- fioccosum Ziz. Syn. V. pulrerulenlum 
Yillain nach Schraders Ansicht. So im Elsaas und am 
Mittelrhein.

4) V. nigrum-Łychnitis Schiede. Syn. V. Schiedeanum 
Koch. V. nigrum y. ovatum Koch, Synopsis, erste Auflage. 
Zerstreut.

5) V. Blattaria-Lychnitis Gaud. Syn. V. Pseudo-Blattaria 
Koch. Im Wallis.

G) V. phlomoides-Lychnitis Reichenbach Im Keppgrund 
bei Pillnitz. Bei Jena in einem Weinberg am Eingang in

1) Ygl. A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 83.
2) Ygl. Lutze, Programm, S. 22.



das Munkethal von Bogenliard in wenigen Exemplaren ge- 
funden. Nach Herm P. J. Weiss in Caymen kommen noch 
vor: V. Lychnitis-thapsiforme bei Thorn und V. Lychnitis- 
phlomoides bei Kulm in Preussen,

Abbildungen. Tafel 1618.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruoht, vergrossert.

H ora  X V II. 8



1619. Verhascum nigrum L.

W alei - Lichtkerze.
Die Pflanze ist der vorigen etwas ahnlich, ab er raeist 

robuster, hochwiichsiger, die Traube einfach, verliingert, bis- 
weilen astig. Basalblatter undeutlich rosettig, langgestielt, 
ain Grunde gewohnlich ungleich entwickełt, fast herzformig, 
aus breitem Grunde ianglich, lang zugespitzt, am Ran de 
kerbzahnig; untere Stengelblatter gestielt, die oberen lang- 
licli-lanzettlich, sitzend, fast ganzrandig; alle Bliitter ober- 
seits sparlich behaart, dunkelgrun, riickseits dicht und fein 
filzig; Stengel nach o hen scharf kantig; Bliithenstielchen 
doppelt so lang wie der Kelch; Bliitlien biischelig; Krone 
fast immer gelb, radformig; Filamente mit purpurner Wolle 
bedeckt.

B esch re ibu n g : Die Pflanze erhebt ihren rundlich- 
eckigen, haufig purpurbrannrotli gefiirbten Stengel bis zu 
einer Hohe von '/.2 — 1 1 /, Mtr., die Ecken gehen von den 
Seiten und dem Rtieken der Blattstiele herab, treten aber 
hochstens ais kleine Leisten heryor; dieser Stengel ist ge- 
wohnlich einfach, mit zerstreut stehenden, ganz kurzeń Stem- 
łiaaren besetzt, unten beblattert, oben bis iiber 30 Cm. lang 
mit Blumen bedeckt. Die Bliitter sind fast alle gestielt, am 
Iiande mit etwas ungleichen, sehr stumpfen Kerbzalmen ver- 
selien, auf der obern Seite fast kahl, auf der untern bedeckt 
von kleinen Sternhaaren, durni filzig und weich; ihre Basis 
ist breit, mehr oder weniger deutlich herzformig oder fast



wie abgestutzt, bei den obersten Blśittern zuweilen ganz 
schwach keilformig, die untern sind langlich-eiformig und 
stumpflich, die obern sind auch nocb langlich, werden aber 
nach ihrer Spitze lun immer schmiiler, spitzer, zuweilen sogar 
zugespitzt und diese Zuspitzung ist dann ganzrandig. Die 
Blattstiele sind auf allen Seiten auch mit den gelblichen 
kurzeń Sternhaaren bedeckt, die der untern Bliitter sind lang, 
nach oben hin nehmen sie aber sehr ab, so dass die łetzten 
Blatter last sitzend sind. Die Blumen sitzen liings einer 
gemeinschaftlichen Spindel, der unmittelbaren Fortsetzung 
des Stengels, in kleinen von einander stehenden Buscheln, 
sie sind in jedein derselben von ungleicher Entwickelung, 
knospend, bliihend und verbliiht; daher auch auf sehr ver- 
schieden langen Blumenstielen, welche jedoch hochstens 
doppelt oder dreifach so lang ais der Kelch sind, dessen 
Zipfel schnaal lanzettlich und spitz sind. Die Blumenkrone 
klein, schon gelb, mit stumpfen Zipfeln und kleinen braunen 
Flecken vor und in dem Schlunde, die jedoch nicht immer 
voi'handen sind. Die 5 kurzeń Staubgefasse haben safran- 
rothe Beutel und eine violette Wolle kurz unter denselben, 
die dann bis zur Mitte der Stanbfaden ungefahr hinabreicht. 
Der Griffel ist kalii und endigt in eine kleine, etwas ein- 
gekerbte Narbe. Die Kapsel ist klein elliptisch, stumpf, 
2facherig (seiten 4facherig), die Samentrager in der Mitte 
der Scheidewand mit zahlreichen kleinen eifórmigen braunen 
Samen.

Y orkom m en : Auf trocknen begrasten Orten, in Hainen, 
an Waldriindern, in Hecken, auf Kirchhofen und in Dorfern, 
auf Hiigeln, gewohnlich einzeln vorkommend. Zweijahrig,



a uch wohl mehrjahrig. Sie ist ziemlich durch das ganze 
Gebiet zerstreut, aber haufig sehr ungłeich vertheilt, so z. B. 
selten auf kalkreichem Boden, daher fehlt sie fast ganz im 
Thiiringer Muschelkalkgebiet. Sehr haufig ist sie dagegen 
in Thliringen in kalkarmen Gegenden, besonders im Wald- 
gebiet. Im Schwarzathal trifct sie gesellig auf, ebenso in 
vielen Gegenden des Buntsandsteingebiets wie z. B. bei Rothen- 
stein, wo sie bis zum Bahnkorper herabsteigt, ebenso im Thal 
iiber Steudnifcz bei Dornburg; dagegen koinmt sie an der 
Leutra im Muhlthal bei Jena und am Korper der Saalbahn 
daselbst nur einzeln vor. Im Alpengebiet ist sie nichfc selten, 
ja sfcellenweise, wie z. B. im Salzburgischen auf feuchten 
Wiesen, an Rainen, auf Hiigełn der kultivirten Region 
gemein. *) Sie erreicht und iiberschreitet die Siidgrenze 
unseres Florengebiets. In der Umgebung von Gorz findet 
sie sich z. B. auf dem mittlen Theil des Monte Santo.2) Im 
Wurtembergischen ist sie besonders verbreitet an Strassen 
und Feldrainen am nordwestlichen Fuss der Alp und am 
Neckar.3) Nach Rabenliorst ist sie sehr verbreitet in der 
Lausitz. Ueberhaupt pflegt sie in allen Gegenden mit vor- 
herrschendein Sandboden nicht selten zu sein.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Die Blumen dieses Wollkrauts konnten 

so gut, wie die grossern anderer einheimischer Arten, benutzt 
werden, wurden auch sonst nebst der Wurzel (R adix et

1) A. Santor, Piorą, S. 83.
2) Vgl. Franz Kasan, Beitriigo zur Flora der Umgebung von Gorz. 

Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 388.
8) G. v. Martena und C. A. Kemmler, Flora von Wiirtemberg 

und Hohenzollern. Heilbronn 1882. Bd. II. S. 32.



F lores V erbasci n igri) ais erweiehend schleimiges, ein- 
hiillendes Mittel angewendet. Die durch die purpurnen Staub- 
blatter sehr ansehnliche Pflanze ist in Parkanlagen auf Rasen- 
flachen vor Holzungen und Gebiischen gem gesehen, so z. B. 
im Park zu Weimar.

F or men: Sie komnit, wenn auch seltner ais V. Lych- 
nitis L., mit weisser Blume vor, so z. B. im oberen Mosel- 
gebiet. Ausserdem unterscheidet Reichenbach folgende Formen: 

(i. gymnostemon Rchb. mit kahlen Filamenten. 
y. thyrsoideurn Koch dichter filzig, mit dichterer Bltttheu- 

traube. Syn. V. Alopecuros Thuiller. V. thyrsoideurn Host.') 
V. parisiense Thuiller. Nach Koch (Synopsis) hat die.se Form 
weit kleinere Bltlthen.

ó. lanatum Sonder stark wollig-filzig. Diese von Sonder 
bei Hamburg aufgefundene Form wird von ihm und Reichen
bach fur eine blosse Form von V. nigrum L. gehalten, 
wahrend Koch sie mit Schrader wohl mit Recht fur eine 
besondere Art erklart. Syn. V. thyrsoideurn Host.

Sonder unterscheidet in der Hamburger Flora noch eine 
Varietiit glabratum mit beiderseits fast kahlen Blattern. Yon 
V. lanatum Schrader geben wir im Folgenden Beschreibung 
und Abbildung.

Unsere Art bildet ferner folgende Bastarde:
1) V. Thapsus-nigruni Schiede. Syn. V. collinum Schrader. 

Sie ist zerstreut durch das nordliche Gebiet, im Unterharz, 
in Hessen, Oberbaiern, nach Martens und Kemmler im Stein- 
lachthal bei Ttlbingen; diese Autoren fuhren aber ais Synonym 
V. nigrum-Thapsus Wirtgen an.

1) Vgl. die Synonyme der folgenden Art..



2) V. tliapsiforme-nigrum Schrader. Syn. V. aćlulterimm 
Koch. Durch einen Tlieil des Gebiets zerstreut. In Wtirtem- 
berg bei Sulz im Neckarkies. Nach Sauter kommt sie im 
Salzburgischen bei Zell am See, jedoeh selten, vor.

3) V. nigrum-Lychnitis Schiede. Syn. V. Schiedeanum 
Koch. V. nigrum y. ovatum Koch, Synopsis ed. 1. Sehr un- 
gleich durch das Gebiet zerstreut. Im Wurtembergischen im 
Seeburger Thal an einem Waldrand, bei St. Johann und bei 
Donnstetten zwischen Gebusch.

4) V. nigrum-phoeniceum 0. H. Schultz. Syn. V. rubi- 
ginosum W. K. Bei Miinchen aufFeldern; bei Montreux am 
Genfersee; bei Magdeburg.

5) V nigrum-orient ale De Visiani. In Oesterreich, Steier
mark, Tirol. Syn. V. austriacum Schrader. V. virens Host.

0) V. Blattaria-nigrum bei Kulm in Preussen. Vergl. 
V. Blattaria L. Ferner nach Herm F. J. Weiss in Caymen: 
V. nigrum-Thapsus bei Neidenburg. V. nigrum-thapsiformo 

bei Neidenburg. V. nigrum-pldomoides bei Danzig.

A bbildungen. T afel 1(519.
AB Pflanze in nat. Grosso; 1 Staubgefass, vei'grOssert; 2 liluthe 

ohne Krone, desgl.



1620. Verbascum lanatum Schrader.
Wollkraut.

Syn. V. thyrsoideum Host. V. nigmm ó. lanatum Sonder.
Diese Art ist der vorigen so ahnlich, dass Manche sie 

nur ais Yarietat derselhen betrachten. Am auffallendsten 
unterscheidet sie sich durch den starken wolligen Filz auf 
der Riickseite der Blatter, besonders an den Nerven, an den 
Blattstielen, am Grunde des Stengels, auch auf der Oberseite 
des Mittelnerven des Blattes. Die Blatter sind nicłit selten 
am Rande zierlich gelappt und die Lappchen tief einfach 
oder doppelt kerbziihnig, die obersten langlich, spitz, un- 
gelappt, gekerbt. Traube einfach oder bisweilen, wie in 
unserer Abbildung, susammengesetzt.J)

B esch re ibu n g: Diese in Deutschland seltne Species 
wird */2 MA'- hocli und hoher. Der rundę, dicht mit gelben 
Sternhaaren verfilzte Stengel veriistelt sich niclit. Die Wurzel- 
blatter sind 7— 10 Cm. lang, 2— 4 Cm. breit, voru stmnpf, 
an der Basis in einen kurzeń und dicken Stiel verlaufend, 
welcher ebenso, wie beide Blattflachen, mit dicliten Stern
haaren yerfilzt ist. Nur an der Oberfliiehe derselhen schimmert 
das Griin merklich stark liindurch. Der Rand ist bis in 
oder 2/5 der Blattflache eingeschnitten, jeder Spaltlappen ist 1

1) Die Abbildung in Ueichenbaeh’s IconoH weiolit von der Koeli- 
sehen Beschreibung wesentlich ab und entspricht, abgesehen von der 
Behaarung, fast dem V. nigrum L. Unsere Abbildung stimmt da- 
gegen mit Koclis und Schraders Darstellung uberein.



aber krausgekerbt und vorn ziemlich abgerundet. Die untern 
Stengelblatter sind den Wurzelbliittern sehr ahnlich, nur 
kleiner; sie nebmen aber sclmell in Grosse ab, so dass sie 
schon bei 7 oder 10 Om. Holie nur 4 Cm. lang sind, mit 
łierzforniiger Basis sitzen, am Rande aber noch eingeschnitten 
kraus sind. Weiter nach oben umfassen sie den Stengel 
halb, laufen aus sehr breiter Basis langlich-lanzettlich zu, 
liaben zwar spitze, docli umgebogene Kerbziihne, und niessen 
nocli 2 Cm. Lange. In 1jx Mtr. Holie oder daruber sendet 
der Stengel Bluthenaste aus, die von dergleichen Blattern 
gestiitzt werden und einzeln stehende Bluthen tragen. Sie 
sind hin- und hergebogen, liaben nur, ani Ausgange der 
Bliifchenstiele, lcleine Deckblatter, sind aber ebenso dicht- 
und gelbwollig wie die Stengelblatter, desgleichen aucli Declc- 
liliitter und Kelelie. Die Bluthenaste gelien ziemlich dicht 
iiber einander aus, werden nach oben hin kurzer und bilden 
eine pyramidale, rispenartige, zusammengesetzte Traube nach 
Art des Waides. Die Bluthen liaben kauni die Grosse des 
V. L ych n itis , die Bluthenstielchen sind anfangs nur so 
lang ais der Kelch, sie verlangern sieli aber, schon wahrend 
der Bliithe, zur doppelten Liiiige und werden spater weit 
langer noch. Die Krone ist ausserlich dicht mit weisslichen 
Wollhaaren bekleidet, innerlich kalii, gelb und mit dunkel- 
rotli behaarten Staubgefassen begabt.

Y ork o mm en: In Kamthen und Krain und von da 
weiter nach Ungarn, an durren Platzen im Hochsommer 
bluhend und zweijahrig. Audi in Steiermarlc und bei Ham- 
burc am hohen Elbufer nach Sonder. Es ist indessen zweifel-O
haft, ob die SonderschePfianze wirklich das echte V. lanatum



Schrader reprasentirt. Es scheint, ebenso wie Reichenbachs 
Abbildung (Tafel 1650, No. 29) mehr der YarietatY. nigrum  
/?. thyrsoideum  Koch zu entsprechen. In einem in meinen 
Hiiiiden befindlichen, von Koch nachgelassenen Manuskript 
sagt der Yater der deutschen Floristik ausdrttcklicli, dass 
V. thyrsoideum  Host bei Y. nigrnm  zu streichen sei.

Blufchezeit: Juli, August.

Abbildungen. Tafel 1620.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.
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Diese auf das stidliche Gebiet beschriinkte Pflanze ist 
beztiglich der Staubbliitter dem V. nigrum  L. ahnlich, im 
Wuchs a,ber gleicht sie mehr dem V. Lyehnifcis L. Blatter 
gekerbt, oberseits fast kahl, ruckseits dunn filzig, die unteren 
eirund-langlich, iń den Stiel zusammengezogen oder fast 
herzformig, ziemlich langgestielt, die mittlen kurzgestielt, 
langlich, die obersten sitzend, fast herzformig; Bltithenaste 
rispig, ziemlich ausgebreitet, wie der Stengei fast stielrund; 
Bliithenstielchen langer ais,der Kelch; Kronen klein, gelb; 
Filamente purpurn wollig.

Y orkom m en: An sterilen, steinigen Orten. In Bohmen, 
Mahren, Oesterreich, Siidtirol, Steiermark, warmere Gegenden 
der Schweiz, in der Flora von Gorz iiberall auf Kalkboden 
in sonniger Lagę, aber am hauiigsten gegen den mittlen 
Theil des Monte Santo.1)

B liitk eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine hiibsche Gartonpflanze fur Parlt- 

aulagen. Wie die ubrigen Arten zu verwerthen.
F or  men: Sie weicht ab mit ruckseits schwacher filzigen 

Blattern: V. austriacum Schrader. V. virens Host. V. nigrum, 
orientale De Yis. Abbildung bei Reichenbach, Tafel 1649, 
No. 28, II. und mit am Grandę fast leierformig eingeschnit-

1) Oesterr. Hot. Zeitsohr. 1863, S. 388.



tenen Blattern: /?. Chaixi Koch. Syn. V. Chaixi Vili. 
V. urticaefolium Lam. V. dentatum Lapeyronse. V. gallicum 

Willd. V. monsspessulanum P. Syn. Abbildung bei Reichen- 
bach, Tafel 1G57, No. 36.

Abbildungen. Tafel 1621.
AB Pflanze in nat. Grbsse; 1 Staubgefass, vergrossert; 2 Oarpell. 

desgl.; 3 Kelch, desgl.



Yiolettes Wollkraut.
Eine schone und zierliche, bis meterhohe Pflanze. Basal- 

blatter etwas rosettig, ziemlich langgestielt, langlich, gekerbt, 
stumpf, in ein kleines, stumpfes, aufgesetztes Spitzchen aus- 
laufend, oberseits kahl, ruckseits flaumig; mittle und obere 
Stengelblatter weit kleiner, langlich, sitzend, klein gekerbt; 
Traube driisig behaart, meist einfach; Bluthen einzeln; Bliithen- 
stielchen weit langer ais die Deckblatter; Blumenkrone gross, 
violett mit gelblichem Schlitnd; Antheren alle gleich, nicht 
berablaufend.

B esch re ibu n g : Der unten rundę, oben etwas kantige 
Stengel wird 30— 100 Cm. lioch, und ist nach oben dicht mit 
gestielten Driisenhaaren bedeckt, welche ihn etwas schinierig 
machem An der Basis ist er astig, sonst aber einfach. Die
5— 10 Cm. langen Wurzelblatter liegen in einer Rosette, ver- 
laufen sieli in Stiele, sind langlich, kerbzahnig, an der Basis 
der Blattflache haben sie tiefere Kerbzahne, die Stengelblatter 
aber sind weit kiirzer, gehen von dem Langlichen bis in das 
Eilormige und Herzformige und sitzen. Sammtliche Blatter 
haben auf der Oberflache einen Glanz. Die langen End- 
trauben sind ganz einfach, ihre ansehnlichen 2 — 4 Cm. im 
Durchmesser haltenden Bluthen sitzen einzeln an langen 
Stielen, welche letzte wiederum durch ein kleines herzformiges



Deekbiatt gestiitzt sind. Die Kronen sind purpurblau, ilire 
abgerundeten Zipfel ziemlich gleich gross and gleich breit, 
aach die 5 Staubfaden haben sammtlich farbige Wollhaare, 
welche anten honiggelb, oben purpurfarbig sind. Sie tragen 
geibe Antheren, anter welehen nar die 3 oberen mit weissen 
Blatthaaren begabt sind and fallen leicht ab. Die schmalen 
Kelchzipfel stehen ab and sind wie der ganze Kelch nebst 
den Bliithenstielen, gleich der Axe der Blnthentraabe, mit 
Drtisenhaaren bedeckt. Die Narbe ist kenlenformig and aas- 
gerandet, die Kapsel kagelfórmig and zugespitzt; bei ihrer 
Bildang werden die Frachtstiele om das Doppelte so lang 
ais die Kelehe.

Y orkom  men: Aaf sonnigen Abliangen and Htigeltriften 
im siidlichen Gebiet. Vom osterreichischen Kiistengebiet nach 
Krain, Tirol, Oesterreich, Mahren, Schlesien, Oberbaiern, 
Bohmen, Sachsen and Thhringen, so z. B. bei Wettin an der 
Steinklippe bei Wendelstein im Unstrntthal, weiterhin bis 
in die G egend von Magdebarg; ansserdem bisweilen in Park- 
anlagen eingebiirgert, so z. B. in Friedrichshain bei Berlin, 
frulier im ehemals Hallierschen Garten in Jena,1) in Prenssen 
in der Nalie der Weichsel.2)

B la th eze it: Jani bis Aagast.
A n w endang: Eine sehr schone Gartenpflanze.
Form en: Sie bildet nicht selten den Bastard: V.nigrum- 

phoeniceim C. H, Sehaltz. Syn. V. rubiginosim W. K. Er 
findet sich z. B. bei Manchen, bei Montreax am Genfer See,

1) Herr Schuldirektor Wohlfarth hatte die Giite, mir vor einigen 
Jahren von Berlin aus Pflanzen und Samen zu senden. H.

2 Briefliche Mittheilung des Herrn F. J. Weiss aus Caymen.



bei Briimi in Mahren, im Friedrichshain bei Berlin. J) Ausser- 
dem kommfc vor der Bastard: V. thapsus-phoeniceum Koch. 
Syn. V. versiflorum Schrader. So ■/,. B. bei Prag. 1

1) Audi von dieser interessanten und sehonen Form hatte Herr 
Schuldirektor Wohlfarth mir Pflanzen und Samen geschickt und die 
Pflanze war in meinem Garten vollig eingebiirgert. H.

A bbildungen. Tafel 1622.
A Basalblatt, nafciirl. Grosse; B Bliithenrispe, desgl.; 1 Staub- 

geflies, vergrossert; 2 Frucbt, desgl.



1623. Yerbascum Blattaria L.
Mottenkraut.

Der Yorigeu im Wuchs und in der Grosse sehr ahnlich. 
Blatter kalii, die untersten kurzgestielt, langlich, nach dem 
Grunde verschmalert, buchtig; Stengelbłatter langlich, spitz 
oder die unteren stumpflich, sitzend, die oberen mit fast 
herzformigem Grunde halb stengelumiassend; Traube einfach, 
schlanie, locker, driisig behaart; Bliithenstielchen einzeln, 
langer ais die Deckblattchen; Blumen gelb mit violett 
wolligen Filamenten oder die Krone inwendig weiss, aussen 
blassviolett.

B esch re ibu n g : Ans einer tiefeingehenden Pfahlwurzel 
kommt ein senkrecht ’/2 — 1 Mtr. emporsteigender, theils ein- 
facher, theilweise aucli verastelter, unten rnndlicher, nach 
oben kantiger Stengel, welcher unten ganz kahl, ganz oben 
und besonders ais Axe der Bliithentraube diclit mit Drttsen- 
haaren bedeckt ist. Die untersten Blatter sind 7— 15 und 
auch bis 20 Cm. lang, 2— 5 Cm. breit, grób- und spitzkerbig, 
an der Basis allmahlig in den Blattstiel verschmalert, hier 
zuweilen sogar fast fiederspaltig, immer jedoch kahl und 
glanzend. Nach oben zu werden sie immer kleiner, immer



kiirzer gestielt, endlich sitzend, balb umfassend und spitz. 
Die Blttthentraube geht sfceif in die Hohe, verlangert sich 
selir und ilire einzeln stehenden Bliithen kommen dadurcli 
von einander entfernfc zu stehen. Die eilanzettlichen, zu- 
gespitzten, am Drumle gesagten Deckblattchen sind immer 
befcriichtlich kiirzer ais die Bluthenstielchen, die Kelcbzipfel 
lanzettlicli und spitz, die Kronen goldgelb, licbtgelb oder 
fast weiss, am Sclilund ab er violett. DieW olle der 3kleineren 
Staubgefasse und die Basis der beiden langern kahlen Staub- 
faden isfc ebenfalls violett. Die Krone breitefc sieli radfórmig 
aus, ilire Ghrosse isfc dem grossblumigen Wollkraufc ahnlich, 
ihre Form aber etwas langlicb.

Y orkom m en: An feuchten oder frischen Stellen, auf 
Kies, Geroll und auf Compost, sowohl in und an Ortschaften, 
wie aucli an Wegen und Anhohen, mehr im siidostlicben 
Europa, kommfc aber auch im mittlen Deutschland, jedoch 
in Thiiringen nur selten, z. B. iiei Naumburg und Arnstadt, 
vor. Sie gehort an den meisten Orten zu den seltneren 
Arten; so isfc sie z. B. im .Salzburgiscben an den Wegen der 
Thaler selir selten, ais: bei Unken, Werfen, Mondsee, nachst 
dem Brielhof.') Zersfcreut in Oberosterreich. Im Wiirtem- 
bergisehen isfc sie zieinlich verbreitet, so im Unterland (vom 
Muschelkalk bis zum schwarzen Jura einschliesslich) bei Sulz, 
Tiibingen (Gansewasen am W eg von Nbrdlingen nach Kongen), 
Stuttgart, Yalhingen, Freudenthal, Besigheim, haufig im 
Oberamt Braekenheim, beim Ellwanger Schloss; ferner auf 
der Alp (auf weissem und braunem Jura) bei Seeburg und 1

1) A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 83.



Uhenfels; in Oberschwaben bei Miinchrotb. ') In der Flora 
von Halle an der Saale ist sie eine unbestiindige Erscheinung. 
In Thiiringen kommt sie vor in Weinbergen bei Naumburg, 
einzeln arn Geraufer bei Amstadt.2) In der Lansitz kommt 
sie vor anf SchuttumLuckau, Riedebeck, Schlabendorfu. a. O.3) 
Im Rheingebiet ist sie sehr zerstreut, so z. B. in der Flora 
von Koln.4) In Preussen findet sie sich nur in der Nahe 
der Weichsel z. B. bei Graudenz; am Elbteich bei Lenzenp)

A nw endung: Es ist einZiergewachs der Garten, woraus 
sie sich in manchen Gegenden gefliichtet hat und verwildert 
ist. Der Geruch ist unangenehm-dumpfig, der Geschmack 
bitterlich- scharf. Der Gebrauch von H erba B lattariae ist 
.jetzt ganz abgekommen, war anch łrfiher nur seltner.

Form en: /?. glabrum Reichenbach: Blume inwendig 
blassviolett angelaufen. Diese Form ist in manchen Gegenden 
haufiger ais die gelbbliihende. Sie bildet versehiedene 
Bastarde. Am haufigsten sind die folgenden:

1) V. Lydinitis-Blattaria Koch. Syn. V. Pseudo-Blattaria 
Schleicber. V. blattarioides Gaud. So z. B. im Wallis,
• 2) V. Blattaria-thapsi formę Wirtgen.

3) V. thapsi for me-Blattaria Wimmer. Bei Breslau und 
Potsdam. 1

1) Martena und Kenunler, Flora von Wiłitemberg und Hohen
zollern. Dritte Auflage. Heilbronn 1882. Band 2, S. 83.

2) Diese Angaben finden sich sohon bei Schonheit, Taschenbuch 
der Flora Thiiringens. Budolstadt 1850. S. 313.

3) L. Rabenhorst, Flora Lusatica. Band T. Leipzig 1839. S. 64.
4) Bohr, Flora von Koln. S. 193.
5) Nach gefalliger brieflicber Mittheilung des Herm F. J. Weiss 

in Caymen.
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4) V. nignm-Blattaria Rupr. In Bohmen. V. sinuatum- 
Blattaria Godron u. Grenier komrnt vielleicłit im Gebiet 
nicht vor.

5) V. Blattaria-nigrum so z. B. bei Knlm in Preussen.1)

5) Nacli gefalliger brieflioher Mittheilung des Herrn F. J. Weiss 
in Caymen vom 14. November 1883.

Abbildungen. Tafel 1623.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.



Braunwurz.
Das kraftige, dauernde Rhizom entsendet einen steif 

aufrechten, bis meterhohen, vierkantigen, wie die ganze 
Pflanze kahlen, glatten, glanzenden Stengel, welcher mit 
entfernt stehenden Blattpaaren besetzt ist. Blatter langlich 
oder eiformig-langlich, am Grundę am breitesten und hier 
gestutzt oder kurz zugeschweift oder schwach herzformig, 
die untersten kiirzer oder langer gestielt, die obersten fast 
sitzend, alle vollig kahl, glatfc und etwas glanzend, sehr spitz, 
am Rande doppelt scharf gesiigt, die unteren Sagezahne 
langer und spitzer; Blattstiele flugellos; Bluthen in einer 
zuletzt langgestreckten, endstandigen Rispe, die ersten Ver- 
zweigungen opponirt in den Achseln schmaler, lanzettlicher, 
sehr spitzer Deckblatter, die folgenden Yerzweigungen un- 
regelmassiger, in den Achseln sehr kleiner und schmaler 
Deckblattchen; Abschnitte des Kelchs nur am Grunde ver- 
bunden, eirund, stumpf, sehr schmal hautig berandet; Krone 
mit kugelig-krugformiger Rohre und 21ippigem Saum mit 
halbkreislormigen Abschnitten, olivenfarbig, auf dem llucken 
braun; Ansatz zum funftęn Filament quer langlich, seielit 
ausgerandet. *) Kapsel scheidewandspaltig. 1

1) Die Blatter aind mulit „dreirippig", wie die friiheren Ausgaben 
unserer Flora sagen, sondern mit einem kraftigen Hauptnerven und 
abwechselnden, randliiufigen Bogenfiedernerven durchzogen,



B eschreibung: DieWurzel dieser mehrjahrigen Ptlanze 
ist knollig und rothbraun. Der Stengel aufrecht, Vs— 1 Mtr. 
hoch, astig, oben nacb der Basis zu bisweilen rothbraun. 
Die unbebaarten Blatter sind eben, gesiigt, nacb der Basis 
zu undeutlich 3rippig; die Wurzelblatter langgestielt; die 
Stengelblatter gegeniiberstehend, ei- und herzformig, wie die 
fast ungestielten bltithenstandigen Blatter, spitz, doppelt sage- 
zahnig, auf der Unterflache blasser und netztormig geadert. 
An der Basis der rispenartigen Aeste finden sich linien- 
lanzettformige kleine Deckblatter. Die Blumenstiele und 
Blumenstielchen sind fast gabelastig und mit kurzeń kopf- 
fbrmigen Haaren besetzt oder ganz glatt. Die Abschnitte 
des 5spaltigen Kelches sind zugerundet und zeigen, mit der 
Lupę betrachtet, kleine Zahnchen. Die Blumenkrone hat eine 
griinlichgelbe, am fłucken und inwendig, besonders an den 
langeren 2spaltigen Abscbnitten braunrothe Farbę. Sie ist 
besonders unter der Unterlippe kropfartig aufgescbwollen. 
Der Gritfel ist einfach. oben mit kopfformiger Narbe. Die 
gelben Antlieren sind borizontal auf dem Faden angeheftet. 
Die eirund-spitzige Samenkapsel ist 2 facherig und vielsamig; 
Samen rundlieb, gelbbraun.

V orkom  men: An feuchten, schattigen Orten, so z. B. 
an bewachsenen Ufern von Bachen und Flussen, uberhaupt 
im Ufergebusch, auf feuchten Waldblossen, in G ebiischen aller 
Art, besonders in Wiesengebuschen, an Grabenrandern u. s. w. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet und fast uberall baufig. 
Sie erreicht den hochsten Norden des Gebiets und ist auch 
im siidlichen Theil, namentlich im Alpengebiet,1) sehr ver- 

1) Vgl. u. a. A.. Sauter, Flora von Salzburg, S. 83.



breitet, ja sie findet sich nach Visiani noch in Ligurien und 
Dałmatien,

B lu th ezeit: Juni bis August.
A nw endung: D ieBraunw urz hat einen etwas widrigen 

Greruch und bitteren Geschmack. Die Wurzel und Blatter 
(Rad. et F ol. S crophu lariae  foetidae) wurden eliedem 
bei scropłiulosen Krankheiten, Yerhartungen, Knoten u. dgl. 
benutzt, und nocli in neuerer Zeit will man die Wurzel 
gegen Kropfe mit Erfolg angewendet haben. Die Blatter 
sind gewohnlich von Riisselkafem und Raupen ganz zer- 
fressen. Da man die Wurzel dieser Pflanze gegen Scropbeln 
anwandte, so wurde sie S crophu laria  genannt. Einige 
scbreiben S cro fa la r ia , das Wort von S crofa , die San, 
herleitend. In Parkanlagen ist sie eine Zierde fur feucbte 
Grebiische und Baumgruppen.

P orm en: Sie weicht bisweilen mit last yollig griinen 
Bltithen ab.

Abbildungen. Tafel 1624.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, ausgebreitet, vergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Fracht, desgl.; 5 Same, 
natiirl. Grosse und yergrossert.



Su mpf- Braunwurz.
Syn. 8. aąuatica Koch’s Synopsis, erste Ausgabe, nicht 

Linne. S. alata Gil. 8. umbrosa Du Mortier.
Im Wuchs und in der Hohe ist diese Pflanze der vorigen 

ahnlich. De)- Stengel. ist kraftiger und, wie auch die Blatt- 
stiele, breit gefliigelt. Blatter einfach gesiigt, die unteren 
Sageziihne kleiner; Kelchabschnitte rundlich, sehr stumpf, 
breit hautig berandet; Ansatz zum funften Stanbblatt zwei- 
spaltig mit spreizenden Abschnitten. TJebrigens wie die vorige.

B escbre ibu n g : Die gelbliche Wurzel geht sehiet in 
den Boden, bat keine Yerdickungen, aber eine grosse Menge 
von Fasem, welche senkrecht in die Erde einschlagen. Der 
Stengel wird I — 1 */2 Mtr. hoch, erreicht fast die Starkę eines 
Fingers, ist durchaus haarlos, inarkig, oben veriistelt und 
hat hautige Kanten. Diese entstehen eigentlicli durch das 
am Stengel Herablaufen der Blattstiele. Die Blatter sind 
gegenstandig, unten fast herzformig und stumpf, oben mehr 
langlich und spitz. Ihre Flachę ist hellgriin, haarlos, nur 
einfach- und ziemlich gleichmassig-gesiigt. Je zwei gegen- 
stiindige Blatter laufen durch ihre kurzeń Stiele am Stengel 
herab und bilden so die 4 durchsichtigen Fliigelkanten. Die 
ganze Yeriistelung der Blumenrispe ist mit lanzettformigen, 
ganzrandigen Deckblattchen versehen, die in der Wieder- 
yerzweigung der Aeste und mit der Hohe der Rispe immer



kleiner werden. Die Blumenstielchen sind mit gestielten 
Driisen besetzt, die mim durch die Lupę wahrnebmen kann. 
Die o Zipfel des Kelches sind zugerundet, sehr stumpf und 
hautig berandet. Die anfangs grungelbe Blumenkrone wird 
spater im Innem der 2spaltigen Unterlippe purpurrothlieh- 
braun; die Oberlippe besitzt 3 abgerundete Ziihne und bleibt 
schmutzig - gelblich. Merkwiirdig ist hier das iiudiment des 
fiinflen Staubgefasses, welehes (gleicli den 4 vollkommenen) 
an der Krone angewachsen, tief 2spaltig ist und sehr aus 
einander gesperrte Zipfel bat. Zwei der Yollkommenen Staub- 
gefasse sind so lang ais die Oberlippe, zwei etwas ktirzer. 
Die rundlicben Antberen springen durch eine Spalte auf. 
Der grune Frnchtknoten ist ei-rundlich, etwas zusammen- 
gedrlickt, zugespitzt, tragt einen langen Griffel mit einer 
21appigen Narbe. Die Kapsel ist eirundlich, zugespitzt, 
2facherig, hat einen doppelten, mittelstandigen Samentrager, 
welcher sich in jedem Fache erweitert. Jedes Kapselfach 
hat viele, langliche, Grippige, braune, sehr kleine Sanien. 
Die Blumen sind auf dem Riicken purpurbraun, weniger 
triibe gefiirbt ais bei der vorigen. Die Rispenaste stehen 
reclitwmkelig ab.

Y orkom m en: An Teichrandern, in nassen Graben, an 
Ufern von Bachen und Flussen, meist unter Baumen oder 
im Gebtisch, auf sumpfigen, bewachsenen Wiesen, oft gradezu 
im Wasser stehend. Sie ist weniger hśiufig ais die vorige, 
aber doch durch den grossten Theil des Gebiets verbreitet.

B llith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Yon dieser Pflanze benutzt mail nur 

F o lia  S crop hu lariae  aąuaticae, auch F olia  B eton icae



genannt. Sie sind schwacher in Geruch imd Geschmack ais 
die der S crop h n laria  nodosa , wurden aber zu gleichen 
Zwecken benutzt. Interessant fur die Geschichte der Heił- 
mittellehre ist noch die Bemerkung, dass nian friiher glaubte, 
man konne mit einem Aufgusse dieser Bliitter den unan- 
genehmen Geruch und Geschniack der Sennesblatter unbe- 
schadefc ihrerWirkung zerstoren. Marchantuntersuchtenam- 
licli die praparirten Sennesblatter eines in Brasilien gewesenen 
Wundarztes, welcher vorgab, dieses Geheimniss' der Sennes
blatter -Bereitung zu besitzen; fand darin Samen von S cro - 
ph u laria  acjuatica mul meinte das Geheimniss entratbselt 
zu haben. Ais Medikament ist sowohl diese Pflanze ais 
auch die vorige langst obsolet. In Parks kann man diese 
Art an Teichrandern ais Wasserpflanze verwenden.

Form en: [i. Neesii Doli. Stengel niedriger und wie 
die Aeste diinner; untere Blatter stumpf und gekerbt, die 
mittlen und oberen spitz und gesagt; der Ansatz zum funften 
Staubblatt drei Mai so breit wie lang, vorn schwach aus- 
gerandet, hinten abgestutzt; Blnme lebhafter roth. Syn. 8. 
Neesii Wirtgen. So an der Nath bei Neuwied, im Siech- 
banstlial bei Koblenz, bei Dusseldorf; in der Bodenseegegend 
bei Markdorf, an der Pfinz bei Dariach und Hagefeld, auf 
dem Moor zwischen Neudorf und Huttenheim unweitPhilipps- 
burg; bei Bruchsal, Langenbriicken und am Bach zwischen 
dem Bahnhof um St. Ugen und Sangerhausen. Sie ist keine 
Art, denn Doli sagt ausdriickłich: Die unverkennbarsten 
Uebergangsformen habe ich nicht allein bei Durlach, sondern 
auch auf dem Neudorfer Moor aufgefunden. Bei dieser 
Yarietat ist in der Kegel der Stengel etwas niedriger, die



Aeste siad weiter abstehend, meist wagrecht ausgebreitet und 
beide etwas dlinner, die Kronrohre ist gewohnlich etwas 
eriger und die Oberlippe entschiedener aufwarts gebogen.

Abbildungen. Tafel 1625.
AB Pfianze in natiirl. Grosse; 1 auseinandergebreitete Krone, 

vergrossert; 2 Carpell, desgl.; S jungę Frucht, natiirl, Grosse; 4 aul- 
gesprungene Kapsel, desgl,; 5 dieselbe im Quersel,nitt, vergrossert; 
6 Sanie, natiirl. Grosse und vevgr8ssert; 7 derselbe im Liings- und 
Querschnitt, yergrossert.

F lora  X V II, 11



W a sser - 1 >raunw urz.

Syn. 8. Balbisii Hornemann.
Von der yorigen, der sie sehr ahnlich ist, unterscheidet 

sie sieli hauptsachlich durch folgende Merkmale: Die Blatter 
sind eiformig - langlich, am Grandę herzformig, am Ende 
abgerundet-stumpf, stumpf gekerbt, am Gnmde beiderseits 
mit einem kleinen Blattchen yerseben; Stengel und Blatt- 
stiele breit gefliigelt; Rispe locker, mit schrag abstehenden 
Aesten; Kelchabschnitte rundlich, sebr stumpf, breit hautig 
berandet; Ansatz zum fiinften Staubblatt rundlich -nieren- 
formig, kaum ausgerandet; Blume grosser ais bei der yorigen, 
purpurbraun, nur am Grunde griin.

York om men: An sumpfigen Orten. Nur im westlichen 
Theil des Gebiets: Aachen, hie und da am Unterrhein, so 
z. B. in der Flora von Koln nur am Strande bei Miilheim; 
am Moselufer von Grevenmachern bis Coblenz, im Trierschen 
bei Perl, Sierk, an der Ober-Saar, auch im Luxemburgischen 
bei Schengen und Blacliette;1) in der Umgegend von Metz 
fast haufiger ais S. nodosa  L., so z. B. an Wassergraben 
bei Frescaty, bei Magny, an der Seille, am Mancebach bei

1) Vgl. M. J. Lohr, Taschenbuch der Flora von Trier. Trier 1844. 
Seite 174 und: M. J. Lohr, Botanischer Fuhrer zur Flora von Koln. 
Koln 1860. S. 194.



Ars, bei Chatel nnd anderwarts;1) ferner im Elsass und in 
Baden; haufig in der ganzen Region des Jurakalks und des 
Lias durcłi Lothringen, im Elsass in den Pestungsgraben von 
Strassburg, bei Ulkirch und Grraffenstaden.2)

B liith eze it: Juni, Juli.

1) Nach gefiŁlliger briefiicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth 
roin 4. Miirz 1883.

2) D. A. Godron, Piorę de Lorraine. Nancy 1861. T. 2, p. 63 
und P. Kirsehleger, Piorę Yogeso-Rhenane. Paris 1870. T. 1, p. 430.

Abbildungen. Tafel 1626.
AB Pflanze in nat. Grosse; C Fruchteweig, desgł.; 1 ausgebreitete 

Krone, vergrossert.



Drttsige Braunwurz.
Syn. 8. glandulosa W. K. 8. auriculata Scop. 8. grandi- 

dentata Ten.
In Wuchs und Grosse den vorigen Arten ahnlich, aber 

leicht unterscheidbar an den zottig behaarten Stengeln und 
Blatfcstielen. Blatter eirnnd-langlich oder eiformig, am Grunde 
fast herzformig, doppełt kerbig gesagt, beiderseits flaumig; 
Ilispenaste stark verzweigt, aufsteigend; Kelchabschnitte 
rundlich, sehr stumpf, breit hautig berandet; Krone wie bei
S. nodosa L.

B esch re ibu n g : Die Pfianze ist unserer S. nodosa im 
Ansehen, im Blufchenstande und auch in Grosse und Farbę 
der Bluthen sehr ahnlich, unterscheidet sich aber leicht durch 
den zottigen Stengel, welcher, sobald er in die Spindel des 
Stransses iibergeht, sammt allen Bltithenstielchen, driisig 
behaart ist, weshalb auch W aldstein  diese Species S. g la n 
d u losa  nannte. Desgleichen sind auch die Blattstiele hier 
zottig, dort kahl und die Blatter hier beiderseits flaumhaarig, 
dort kahl. Femer ist der Stengel zwar 4 kantig wie bei 
jenein, aber hier sind die Kanten stumpf, dort schart. 
Uebrigens erreicht der Stengel hier wie dort eine Hohe von 
’('3 — 1 Mtr., aber die Blatter; von ahnlicher Grosse, sind hier 
weit weniger deutlich herzfórmig und das ist besonders am 
oberen Theile des Stengels sehr auffallend. Auch die Kelcli- 
zipfel sind an beiden Species yerschieden, hier ganzrandig,



bei S. n odosa kerbzahnig. Sonst gehort sie hinsichtlich 
des fiinften verkummerten Staubgefasses, welches, der Unter- 
lippe gegenuber, an der Kronenrohre sitzt, zu derselben Rotte 
wie unsere beiden gemeinen Arten: S. nodosa und Elir- 
łiarti; denn das unfruchtbare Staubgefass bestebt hier 
wie dorfc aus einem verkehrt - nierenformigen Schttppchen, 
welches auf einem Faden sitzt. Die Bllithen sind wenig 
grosser ais bei S. nodosa, doch hoher gefarbt, namlicli 
purpurbraun. Yon S. E hrharti aber unterscbeidet sie schon 
der flugellose Stengel.

Vorkonrm en: In Gebirgswaldungen des bstlichen
Deutschlands, namlicli in Schlesien, Bolinien, Mahren und 
Karnthen, aucli in Krain und Steiermark. Sie ist zwei- und 
mehrjahrig, bliiht von Johannis bis in den August. Ausser- 
halb des Gebiets im ostliclien Europa, in Ungarn, Sieben- 
btirgen, Galizien, im mittlen und sudlichen Iiussland.

B lu tliezeit: Juni bis August.

Abbildungen. Tafel 1627.
AB Bflanze in nat. Grosse; 1 Krone, vergrossert; 2 Staubgefass, 

desgl.; 3 Carpell, desgl,; 4 Kelch, desgl.



IJngarische Braunwurz.
Das danemde Rhizom treibt einen aufrechten, schwach 

hin- und hergebogenen, bis meterhohen Stengeł, welcher, wie 
die Blatter, vollig kahl ist. Blatter fiederlappig mit fieder- 
spaltigem Grunde oder fiederspaltig bis fiedertheilig, mit 
ungleich gezahnten Lappen und Abschnitten; Rispe mit 
wechselnden, verzweigten Hauptasten in den Achseln kleiner 
Deckblatter, die Aeste und Bluthenstielchen mit kurz ge- 
stielten Driisen besetzt; Bluthenstielchen nicht langer ais der 
Kelch; Kelchabschnitte rundlich, sehr stnmpf, breit hautig 
berandet; Ansatz zum funften Filament rundlich-nierenformig; 
Blume griinlich, mit purpurbraunem Riicken und purpur- 
brauner Oberlippe.

Y ork o mm en: An Felsen und aut Mauern. Im Gebiet 
nur an der Sudgrenze bei Fiume und in Istrien am Monte 
Sissol. Uebrigens in Dalmatien, Ungarn, Siebenbttrgen, 
Croatien, Griechenland.

B llith eze it: April, Mai.

A bbildungen. Tafeł 1628.
A Blatt, naturl. Grosae; B Bliithenrispe, desgl.; 1 ausgebreitete 

Krone, yergrbssert; 2 Frucht, desgl.



Hunds - Braunwurz.
Syn. 8. chrysanthemifolia M. B. S. atropurpurea Morett. 

8. bicolor Sibthorp. S. pyramidalis Wydler.
Der vorigen ahnlich, ab er zarter and zierlicher. Blatter, 

wie der Stengel kahl, die unteren langgestielt, fiedertlieilig 
mit langlich-lanzettlichen, ungleich eingescłmitten gezahnten 
Fiedern, die Endfieder grosser und breiter, alle stumpf; Rispe 
endstandig, mit wechselnden, diinnen Aesten in den Achseln 
kleiner Declcblatter, die Aeste cymatisch verasteit, Aeste und 
Aestclien kurz driisenliaarig; Bliithenstielchen kurzer ais der 
Kelch; Kelehabscłmitte rundlioh, sehr stumpf, breit hautig 
berandet; Ansatz des fiinften Staubblattes lanzettłich, spitz, 
bisweilen ganz fehlgeschlagen; Kronenoberlippe linealiscb; 
Kronenrohre drei Mai so lang wie die Lippe; Krone klein, 
violettpurpurn mit weissberandeten Abschnitten.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 30— 60 Cm. hoch, ist 
stielrunnd, ab er etwas kantig, indem die Blatter ais Kanten 
sich am Stengel lierabziehen, gewohnlicli braunrotli und, 
gleich der ganzen Pfianze, mit Ausnahme der driisigen 
Bluthenstiele, ganz kahl. Die dunkelgrimen Blatter sind 
ans 5 bis 7 Fiedern zusammengesetzt, welche gewohnlich 
wechseln, langlich bis langlich-lanzettłich und ungleich ge- 
zahnt sind. Die unteren Fiedern sind kurzgestielt, oft fieder- 
spaltig, die Endfieder ist bei weitern am langsten und



breitesten, nnd an der Basis mit den nachsten Fiedern zu- 
sammengeflossen. Unten am Stengel sind die Blatter gegen- 
standig, oben werden sie wechselstandig. Der Stengel selbst 
geht in einen langen Bluthen,stand ans, der aus seitenstandigen 
Gabelcymen besteht. In den Gabeln sitzt auf einem kurzeń 
Stielclien eine Bliithe, und die oben hin- und hergebogenen 
Gabeliiste bestehen aus Scorpioncymen. Die Bluthen werden 
durch kleine, borstenformige Deckblattchen gestiitzt, messen 
etwa 4— 5 Mm., sind anfangs sehr kurzgestielt, spiiter wachst 
das Stielchen zur doppelten Liinge und dariiber. Auch die 
Drtisen, mit welehen die Cymen dicht besetzt sind, ver- 
schwinden nach der Bliithe. Die 5 Kelchlappen sind mit 
breiten, weissen, glanzenden Randem begabt, wełche oben 
gezahnelt sind; die Krone ist dreimal so lang ais der Kelch, 
die Oberlippe ist noch einmal so lang ais die glockenformige 
Kronenrohre und gekerbt. Im Colorit wechselt die Krone. 
Die Rohre ist immer dunkelcolumbinroth; die Zipfel der 
Oberlippe haben ein Schwarzpurpnr, die Seitenzipfel sind 
weisslich, oder nur weisslich berandet und der Mittelzipfel 
der Unterlippe bat bloss eine weissliche Randnng. Bei 
manchen Exemplaren sind aber auch die Zipfel der Ober
lippe breit weisslich berandet und die Seitenzipfel der Unter
lippe sind dann ganz weiss.

V orkom m en: Auf Sandplatzen im Rheinthale Ober- 
badens, von Basel bis nacli Rastadt hinab, auch bei Schalf- 
hausen und in den Thalern von Stidtirol, in Krain; im oster- 
reichischen Kiistengebiet; in der Schweiz weit rheinanfwarts 
verbreitet; am Hafen bei Bingerbriick angesiedelt, am Rhein- 
nfer bei Strassburg, anf der Ruprechtsau.



B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine niedliche Grartenpflanze.
Form en: Sie variirt mit weissberandeter Oberlippe uud 

ganz weissen Seitenlappen.

Abbildungen. Tafel 1629.
AB Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 auseinander- 

gelegte Krone, desgl.
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Hoppe’s Brannwurz.
Syn. S. amina var. /?. et y. DC. 8. canina Hoppe.

S. canina Sieber.
Sie ist der vorigen ahnlich aber noch zierlicher. Rhizom 

zweijahrig; Blatter kalii, gefiedert nnd doppelt geliedert, mit 
eingeschnittenen and gezahnten Abschnitten; Rispe ge- 
drungener nnd hlibscher ais bei der vorigen, sowohl die 
Hauptspindel ais auch die opponirten Aeste sowie die Aest- 
chen und Bliithenstielelien drusig behaart mit langen Driisen- 
haaren; Kelch grosser ais bei der vorigen, mit rundlichen, 
sehr stumpfen, breit hautig berandeten Abschnitten; Krone 
doppelt so gross wie bei der yorigen, von gleicher Farbung; 
Ansatz des ffinften Staubblattes lanzettlich, spitz, bisweilen 
fehlend; Kronrohre kaum halb so lang wie die Oberlippe.

Y orkom m en: In Alpenthalern und von den Alpen ans 
aut die niedrigeren stidlichen Berge herabsteigend. In Krain 
an der Nanas; in Karnthen im Bodenthal und auf dem Loibl 
in Steiermark; im stidlichen Tirol auf dem Schleern; in der 
Schweiz im Juragebiet.

B liith eze it: Juni, Juli.
Anw endung: Ais Gartenpflanze noch mehr ais die 

vorige zu empfehlen.
Abbildungen. Tafel 1630.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auseinandergebreitete Krone.



Frflhlings - Braunwurz
Syn. Ceramanthe uernalis Reichb. 8. latifolia Host.
Diese Art ist von den vorigen vollig verschieden. Ans 

dein zweijahrigen Rhizom entspringen schwanenkieldicke, nur 
spannenhohe, zottig beliaarte Stengel; Blatter herzformig- 
dreieckig, ziemlich stumpf, flauinig, mit zottigen Blattstielen, 
opponirt, die unteren Blattpaare entfernt und langgestielt, 
die oberen gedriingt und kurzgestielfc, alle doppelt gezahnt 
mit fein zngespitzten Zahnen; Bltithenstiele achselstandig, 
mehrbliithig, an den Yerzweigungen mit kleinen Deckbliitt- 
chen besetzt; Kelcbabschnitte langlich, ziemlich spitz, un*- 
berandet, an der Spitze zuruckgekriimmt; Kronen grunlich- 
gelb.

B esch re ibu n g : Diese Scrophularienart ist die einzige 
deutsche, dereń Bluthen achselstandig sind, und darnin be- 
kommt sie ein von den iibrigen Arten abweichendes Ansehen, 
zumal die Bluthen nicht braun, sondern gelb sind. Ihr 
Wurzelstock ist spindelformig, treibt im ersten Jahre lang- 
gestielte, herzformige, runzelige, feinbehaarte Blatter und im 
folgenden ein und mehre lj.i — 1 Mtr. hohe, 4kantige Stengel, 
welche aufrecht stehen, keine Aeste haben, innen rohrig, 
ausserlich yon gegliederten Zottelhaaren diclit bedeckt sind. 
Die Stengelblśitter sind gegenstandig, haben Form und Be- 
haarung mit den Wurzelblattem gemein, werden aber nacli



oben hin immer kleiner und kurzstieliger, bis sie endlich 
ganz stiellos sind. Die Bliithenstiele kommen einzeln aus 
den Blattwinkeln hervor, sind 2— 4 Cm. lang, tlieilen sich 
an der Spitze gabelartig und tragen 2 und melire Blttthen. 
Die Theilung des Bliithenstiels ist mit 2 gegenstandigen 
kleinen Deckblattchen begabt, aber die Bliithenstielchen sind 
anfangs wenigstens so kurz, dass aile Bliithen, welche erbsen- 
gross sind, in einem Haufchen beisaminenstelien. Der Kelch 
ist flockig, aber die Kronen sind kahl. Die beiden grosseren 
Staubgefasse selien aus der kugeligen Iiohre der Kronen 
hervor.

Vorkom m en: An schattigen Stellen, im Schutze der 
Gebiisehe und Ztiune Yornehmlich des nordostlichen Deutsch- 
lands, wiewohl hier nicht iiberall, namentlich in Holstein, 
Schlesien, Bohmen und Mark Brandenburg. Bloss an einigen 
Stellen kommt sie im ostlichen Theile des Konigreicbs 
Sacbsen vor und in Thliringen nur ais vortibergehender 
Fluchtling in Garten. Dann aber tritt sie auch in den Alpen- 
gegenden Steiermarks, ferner vereinzelt bei Osnabriick, in 
Nassau, bei Meisenheim in der Pfalz und endlich in Baiern 
und Oesterreich auf. Indessen sind die vereinzelten Fund- 
orter wolil nicht alle ais echte anzunehmen, da sie namlich 
leicht aus Garten sich ubersiedelt. So findet sie sich auch 
auf der Schlossmauer bei Bislohe unweit Nurnberg. Sie ist 
wohl uberhaupt nur im Suden und Osten ursprunglich wild. 
So findet sie sich bei Tenda; bei Agram; am Monte Baldo. 
Hier und da kommt sie in Parkanlagen und in dereń Um- 
gebung verwildert vor, so z. B. im Herzoglichen Schloss- 
garten zu Altenburg. In Lothringen bei Bitsch und im Elsass



zerstreut von Gebweiler bis Schloss Herrenfluh. Ihr Yer- 
scliwinden an einem Orte kommt haufig daher, weil die Ganse 
sie abfressen.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endnng: Eine hiibscbe Gartenpflanze, besonders 

geeignet fur Felspartieeń und Geholzanlagen.

Abbildungen. Tafel 1631.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, vergr(5sserfc; 2 Frucht, 

natiirl. Grosse.



Sudliche Braunwurz.
Syn. S. gemiflora Lam.

Diese Art steht im Habitus in der Mitte zwischen 
S. n odosa  L. und S. vern a lis  L. Der Stengel wird meist 
iiber spannenhoch, er wird federkieldick, entspringt aus einem 
kurzeń, dauernden Rhizom und ist meist vom Grunde an 
stark verastelt, iibrigens wie die ganze Pflanze kalii, glatt 
und etwas glanzend und loeker mit wendelstandigen Blatteru 
besetzt; untere Blatter gross, langgestielt, der Stiel nacli 
dem Grunde scheidig yerbreitert, die Spreite herzformig, 
stumpf, am Rande grób und und ungleich doppelt gezahnt- 
gesiigt, die mittlen Stengelblatter kiirzer gestielt, ani Grunde 
abgerundet oder fast gestutzt, ziemlich spitz, im Umriss fast 
dreieckig, einfach scharf sagezahnig; die obersten sitzend, 
langlicli, am Grunde stumpf, am Ende spitz, scłiwach siige- 
zalinig; Bliithenstiele achselstandig, armbliithig; Bliithen lang
gestielt, die Stielchen in den Achseln schmaler linealischer 
Deckblattchen; Kelchabsehnitte ei - lanzettformig zugespitzt, 
unberandet; Blume dunkel blutroth.

Y orkom m en: Auf Schutt, an Zaunen und Wegrandern 
sowie auf Culturland. Im Gebiet ursprungłich wild nur in 
Istrien und auf den benachbarten Inseln; aber bisweilen in 
botanischen Garten auf Gartenland sich einbiirgernd. So 
habe ich sie viele Jahre hindurch im botanischen Garten zu



Jena beobachtet, wo sie aber seit der Umarbeitung des 
Garfcens yerschwimden zu sein scheint. (H.) Die Pfłanze 
gehort eigentlich dem sudliclien Europa an. Sie ist zerstreut 
durch Spanien, durch Frankreich von Bayonne bis jenseits 
Vannes, durch Italien, findet sich ferner auf den Balearen, 
in Dalmatien, Croatien, Siebenbiirgen, Grieehenland und der 
Tiirkei.

B liith ezeit: April, Mai.
A nw endung: Eine ganz hiibsche Garfcenpflanze, be- 

sonders geeignet znr Ausschmuckung von Gestrauchanlagen.

A bbildungen. Tafel 1632.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auseinandergelegte Krone, ver- 

grbssert; 2 Frucht, desgl.



Schmalblattrige Mannertreue.3)
Das dauernde, fadliche, kurzgegliederte, anslauferartig 

kriechende, stark verzweigte Iihizom treibt spannenhohe, diinne, 
aufsteigende oder aufrechte Stengel, welche mit sitzenden, 
opponirten, schmal lanzettlichen, spitzen, wie der Stengel 
kahlen, et was glanzenden Blattern besetzt sind; Blattrand 
entfernt mit kleinen fast dornartig vorspringenden Zahnen 
besetzt, welche steif abstehen oder etwas riickwarts gerichtet 
sind; Bliithen in achselstiindigen, sehr lockeren Tranben mit 
fadlichen Spindeln; Bliithenstielchen sehr dunn, zuletzt weit 
abstehend; Kronen weisslich mit blaulichen oder rothen 
Streifen; Kapsel auf fadlichem, zuruckgekriimmtem Stiel, 
flachgedriickt, ausgerandet, 21appig, quer breiter.

B esch re ibu n g : Die Lange des Stengels richtet sich 
nach der Tiefe des Grabens. Im tiefen Wasser werden die 
Stengel oft ]/2 Mtr. hoch, wurzeln an der Basis; im Trocknen 
dagegen kommen sie auch nur 10 Cm. hoch vor. Je nach 
der Dichtheit des Grases oder ilires eigenen Standes stehen 
sie aufrecht oder sind aufsteigend. Sie sind unten yierkantig, 1

1) Der Name ist wahrscheinlich aus dem Macedonischen „Berenike" 
fur „Pherenike", Siegbringerin, abzuleiten.

2) Der Name „M&nnertreue", von der grossen Hinfillligkeit der 
blauen Kronen abgeleitet, bezieht sieli yorzugsweise auf V. Chamae- 
drys L., er passt aber auf alle Arten der Gattung.



haarlos, glatt, glanzend, meistentheils brauu angelaufen und 
entspringen aus einem wagrecht liegenden Wurzelstocke. 
Dii; Bliitter sind gegenstandig, kreuzweise abwechselnd; sie 
inessen 2— 4 Cm. Lange nnd in der gewohnliclien Art nur
2— 4 Mm., in der lanzettformigen Art (5-— 10 Mm. Breite. 
Iłire rtickwarts gerichteten Załine sitzen in einer kleinen 
Randausschweifung des Blattes und stehen von einander sehr 
entfemt. Die fadenformigen Bliithenstiele iibertreffen die 
sttitzenden Blater an Lange, sind glatt, haarlos und glanzend 
und entspringen meistentheils alle an einer Seite des Stengels. 
Die ebenfalls glatten und gliinzenden Bliithenstielclien sind 
weit liinger ais die linien - lanzettformigen Deckblattclien, 
stehen weehselweise, aber locker an der Spindel, sind anfangs 
aufwarts, in der Pruchtreife aber riickwarts gebogen. Die 
Bliimchen haben viertheilige Kelchzipfel, welcbe langlich, 
spitz, ziemlich gleichgross und haarlos sind. Die Krone ist 
hellblau und liat lilarothe Streifen oder sie ist lilafarbig; 
ihre Zipfel sind fast gleich, doch die ganze Bliitlie ist klein. 
Die Frucht ist fast 2knopfig, oben tief eingeschnitten, tragt 
im Einschnitte den verschrumpften Cr i ilel. ist ausser dem 
scharfen Bandę glatt und glanzend.

Y orkom m en : Allenthalben, wo sich feuchte Standorte 
in Wiesen oder grasreichen Stellen zeigen; aucli an Teiehen 
und besonders da, wo Quellwasser stagnirt. Die Kalkregion 
hat jedoclr dieses Gewacłis wenig oder gar nicht, am hiiufigsten 
wachst es im Sande, bluht voin Juni den ganzen Sommer 
hindurch und perennirt. Durch das ganze deutsclie Floren- 
gebiet zerstreut. Nur in kalkreichen Gegenden fehlt sie 
ineist ganz.
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B liith eze it: Juni bis September.
A n w en du n g : Fur Wassergefłtigel eine gute Nahrung.
F orm en : fi. pubescens Koch: Stengel, Blftthenstiele, 

bisweilen auch Kelch und Kapselrand zottig. Syn. V. partnu- 
laria Poit. et Turpin. Ausserdem kommt sie mit breiteren, 
lanzettlichen und schmaleren, lineal-lanzettlicben Bliittern vor.

A bbildungen. Tafel 1633.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattpaar der brcitbllittrigen Art, 

desgl.; 1 Blatt, wenig yergrSssert; 2 Bliithe von oben, yergrbssert; 
3 Kapsel, desgl.



Wasser - Mannęrtreue.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 
tiber spannenhohen, bis federkieldicken Stengel, weleher stiel- 
rund, wie die ganze Pflanze kalii, mit opponirten Blattern 
besetzt und nicht selten mehr oder weniger stark verastelt, 
ist. Blattpaare in fingerlangen Abstanden; Bliitter langlich 
oder eiformig, spitz oder ziemlich stumpf, sitzend und am 
Grandę schwach umfassend, hellgriin, etwas glanzend, ani 
Rande entfernt sagezahnig und die Sagezahne in kleine 
stumpfe, etwas nach aussen gebogene Spitzchen auslaufend;1 2) 
Trauben auf langem, blattlosem Stiel achselstandig, opponirt 
oder wechselnd, niclit selten in der Achsel eines Axillar- 
zweiges stehend, gestreckt, ziemlich locker; Bluthen in den 
Achseln kleiner lanzettlicher, spitzer Deckblattchen stehend, 
gestielt; Stielchen kiirzer ais die Deckblattchen, zur Bliithe- 
zeit aufwarts gebogen, zuletzt weit abstehend; Blumen blass- 
blau, seltner weisslich oder rothlicli, mit dunkleren Adern 
durchzogen; Kapsel kreisrund, seicht ausgerandet.

B esch re ib u n g : Die ganze Pflanze ist kahl bis aut 
den oberen Tlieil der Traubenspindel, 'die Bliunenstielchen,

1) Bei einigen lilteren Botanikom fiihrt die Pflanze den Namen 
Anagallis aąuatica, daher sie Linne V. Anagallis benannte. 
Aehnlichkoit mit A nagallis besitzt sie nicht.

2) Koclts Ausdruck: „ entfernt - riick warta gezahnelt"1 halte ich
nicht fur ganz correkt. H.



den Kelcli und die Kapsel, welche mit wenigen kleinen 
Harchen besetzt sind; zuweilen ist auch wohl der unterste 
Theil des Stengels stark behaart, welcher oft iin Schlamme 
oder Wasser durch Wurzelfasern, welche aus den Glieder- 
enden hervortreten, wurzelt, wahrend die eigentliche Wurzel 
wagerecht liegt, und eine grosse Menge von Wurzelfasern, 
besonders anf ihrer unteren Seite, treibt. Der Stengel selbst 
steht gerade aufrecht, ist meist einfach oder treibt nur am 
unteren Ende einige kleine Seitenaste, o beri nur Bliithen- 
trauben aus den Blattachseln; er ist fast vierseitig, fast ge- 
gliedert, die Glieder klirzer ais die Blatter, und erreicht eine 
Hohe zu Y2 Mtr. Die Blatter sitzen einander gegeniiber, 
den Stengel fast halb umfassend, langlicli elliptisch, mehr 
oder weniger spitz, und bald deutlich, bald kaum sichtbar 
mit kleinen spitzen oder stumpfen Sageziihnen besetzt, gleich 
denen der Bachbungen dicklich, aber nicht so schon glanzend- 
griin. Die Trauben sind, wenigstens nach oben Irin, irnmer 
liinger, zuweilen doppelt so lang ais ihre Blatter, unten 
nackt, oben lockerbluthig. Die Stielchen liinger ais ihre 
Kelche und eben so lang oder kiirzer ais ihre Deckblatter, 
welche lanzettlich-linealisch sind. Der Kelch ist viertheilig, 
bleibend, mit langlich ovalen spitzigen, fast gleichen Zipfeln. 
Die radformige Blumenkrone, meist von blasslilarother Farbę 
mit dunkleren Adern, hat eine sehr kurze Rohre und einen 
viertheiligen Saum, dessen Abschnitte eirund-stumpflich sind, 
der unterste am schmalsten, der entgegenstehende am brei- 
testen. Der Kelch ist bei der Fruchtreife liinger ais die 
rundliche, oben zusammengedruckte, auf jeder Seite mit einer 
Furche versehene Kapsel, welche aber zuweilen durch eine



inwolmende Larve kugelahnlich anschwillt und dann viel 
grosser ais der Kelch wird. Die Samen sind klein, braun.

Y orkonm ien : In stehenden oder sekr langsam lliessen- 
den Gewassern; so z. B. in Griiben, an Randem von Teichen 
mul Landseen, Wiesentiimpeln, auf Kiesbanken der Plusse 
und Baclie u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B ltith eze it: Mai bis September.
F or men: Je mehr die Pflanze im Wasser steht, desto 

tippiger wird sie in allen ihren Theilen, wogegen sie auf 
dem ausgetrockneten Sclilamme klein bleibt. Die Abanderung 
mit fast ganzrandigen _ Blattern ist V. tenella Schmidt, so 
wie die mit rosenrothen Blumen, V. aąuatica Bernhardi; aber 
aucb mit weissen Blumen kommt sie vor. Die Form mit 
rothlichen Blumen ist V. anagalloides Gussone. Sie kommt 
bei Oberilm auf feuchten Aeckern vor.

Abbildungen. Tafel 1634.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, vergr8ssert; 2 Fracht, desgl.



Bachbungen.
Syn. V. limosa Lej. (Yergl. die Formen.)
In Grosse und Traclit der vorigen ahnlicli. Błiitter 

knrzgestielt, eirnnd oder langlich, abgerundet oder stumpf, 
am Grunde, in den SŁłel verschmiilert oder fast herzformig, 
am Rande kerbig gesiigt, etwas dicklich, fast lederig, satt- 
griin, etwas glanzend und wie die ganze Pflanze kahl; 
Trauben achselstandig, nieist opponirt, kttrzer, gedrungener 
and kurzer gestielt ais bei der vorigen; Bluthenstielchen 
kiłrzer ais das schinale Deckblattchen, anfangs etwas auf- 
warts gebogen, zuletzt abstehend; Blumen sattblau mit 
dunkleren Adern; sełten rothlich; Kapsel rundlich, gedunsen, 
seicht ausgerandet.

B esch re ib u n g : Der an den Gliedern wnrzelnde walzen- 
runde, spiiterhin aufsteigende gegliederte Stengel dieses aus- 
dauernden Gewachses ist sehr saftig und glatt. Die gegeu- 
uberstelienden, fast sitzenden Aachen Błiitter sind eiformig- 
elliptisch, dick, glatt, stumpf, etwas gesiigt, ihre kurzeń 
Blattstiele yerwachsen fast seitlich mit einander. Aus den 
Blattwinkeln kommen die mehr oder minder lockerbliithigen 
Trauben zum Vorschein, welche eine Lange von 2— 8 Cm. 
erreichen, und einen sehr diinnen gemeinschaftlichen Stiel 
besitzen. Die Deckblattchen sind langlich ellipfcisch, selten

1) Olfenbar ist B eccabunga aus dem deutschen Bachbungen 
entstanden.



kurzer, meist so lang oder langer ais das Blumenstielchen. 
Kelch vierblatterig, glatt, stehendbleibend, mit eilanzett- 
formigen ganzrandigen Blattchen. Blumenkrone radfórmig, 
klein, kanni 4 Mm. im Durćhmesser, blau, selten roth oder 
weiss. Die 2 Staubgefasse mit violetten Antheren sind weit 
ktirzer ais die Blumenblatter. Der fadenformige Griffel endet 
in eine etwas yerdickte 21ippige Narbe. Die 2facherige, 
zusammengedrilckte, ausserlieh mit einander gegeniiber- 
stehenden Furchen versehene, scheibenformige, 2 facherige, 
glatte, schwach ausgerandete Kapsel entbiiłt sehr zahlreiche 
kleine Samen.

Y orkom m en: In Bachen, Quellen und stebenden Ge- 
wiissern. Dnrch das ganze Gebiet haufig.

B liitbeze it : Mai bis September.
A nw endung: Man gebraucht den im Frubjabr aus- 

gepressten schwach salzig-, etwas bitter schmeckenden frischen 
Saft mit anderen Krantensaften zu sogenannten Friiblings- 
curen bei alten ITnterleibsiibeln, wobei man jedoch sorgen 
muss, dass der Magen nicht verdorben werde. Aucb ais 
Sałat verdient das Gewachs grosse Beachtung. In Park- 
anlagen verdient sie ein Pliitzchen an Teichrandern.

F or men: Sie kommt in kraftigerer und in kleinerer 
Form vor, ferner mit fast ganzrandigen Blattern. Eine Form 
mit rothlichen Blumen und langen Deckblattchen ist V. limosa 
Lejeune. Nocb seltner bliiht sie weiss.

A bbildungen. Tafel 1635.
A Pfianze in nat. GrSsse; 1 Bliithe, yergrdssert; 2 Frucht, desgl.



Nessel - M ilnnertreue.

Syn. V. lutifolia Scopoli.
Das dauernde Rhizom treibt J/2 Mtr. hohe, aufrechte 

Stengel, welche sehr diimi sind, stielrund, mit kurzeń Harchen 
be.streut, unverastelt, mit ziemlicii entferntstehenden Paaren 
sitzender, eiformig-langlicher Blatter besetzt; die unteren 
Blatter stumpf, die oberen in eine lange Spitze vorgezogen 
oder Jang zugespitzt, am I Jandę scharf und grób gesagt, 
beiderseits, am Rande und auf den Nerven, fein kurzhaarig; 
Trauben achselstandig, kurzgestielt, ziemlich locker; Bluthen- 
stielchen haardunn, langer ais die sehr schmalen kleinen 
Deckblattclien, anfangs aufwarts gebogen, zułetzt weit ab- 
stehend; Kapsel fast kreisrund, quer breiter, ausgerandet; 
Blume hellblau oder rbthlicli mit dunkleren Streifen.

B esch re ibu n g : Der ziemlich steif aufrechte Stengel ist 
durch sehr teine, aber dichtstehende Gliederhaarc weissgrau, 
ziemlich rund und unverastelt; seine paarweise stehenden 
Blatter nehmen bis zur Mitte an Grosse zn. Das unterste 
Blattpaar ist sehr klein, jedes Blatt kaum 1 Cm. lang, die 
Blattspitzen sind abgestumpft; das folgende Blattpaar hat 
schon 2— 3 Cm. lange Blatter, die aber noch nicht zugespitzt 
sind; nach oben zu werden sie dann immer langer und ver- 
haltnissmlissig schmaler, so dass schon das vierte Blattpaar 
so ziemlich die Gestalt und Grosse der Blatter von U rtica  
d io ica  hat. Die oberen Blattflachen, die Nerven der unteren



Blattfiachen und die Blattrander sind dicht mit kleinen 
Haaren besetzt, letzte bald mehr bald weniger grób gesagt. 
Gewohnlidh beginnt schon im sechsten Blatipaare der Ausgang 
der Bliithenstiele, welche zuletzt iiber 12 Cm. lang werden 
und beim Eude der Bliithe sehr abstehen, doch eine grosse 
Zalil kleiner rosenrother oder lilafarbiger Bluthen tragen, so 
dass der bliithenlose Tbeil der Stiele immer kttrzer ais das 
sie stutzende Blatt ist. Die Bltithenstielchen sind sehr żart, 
liinger ais ihr lanzettformiges Deckblatt und gleich demselben 
mit Drusenhaaren dicht besetzt. Sie haben das Eigenthiim- 
liche, dass sie zwar ais Pruchtstielchen abstehen, aber dennocli 
die Kapsel so tragen, dass diese aufrecht gerichtet ist. Der 
Kelch ist diclit mit Drusenhaaren bedeckt, doppelt so kurz 
ais die ausgewachsene Kapsel. Die Kronen sind gleichfalls 
mit feinen Haaren besetzt, desgleichen die Kapseln, welche 
seicht und spitz ausgerandet sind und einen der Ausrandung 
gleichen Griffel tragen.

Yorkoram en: In Gebirgswaldungen. Au),' den Alpen 
nielit selten und ebenso in den Gebirgen des siidwestlichen 
Deutschlands, besonders in den Yoralpen, im Allgau u. s. w. 
perennirend und im Mai bis Juni blithend. Von der Schweiz 
durch die ganze Alpenkette verbreitet bis Salzburg, Karnthen 
und Oesterreich. Mit den Alpenflussen bis auf die Yorebenen 
herabsteigend. Am Bodensee im Tobel von Hochbodrnann 
im Badenschen, in Oberscliwaben und Oberbaiern bis zur 
Ebene lierab. So z. B. in Menge bei Marstetten und Aitrack, 
bei Wangen, im Diebstobel an der Strasse nacb Eglofls, am 
Weg von Prassberg mich Wangen, Walder des Adelegg, an 
den beiden Argen (vgl. Martens und Kemmler, Flora 11., S. 40).
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Im Salzburgischen an felsigen, buschigen Stellen, auf Mauera, 
in den Kalkalpen von dereń Fuss z. B. bei Salzburg, bis 
1300 Meter nicht selten ais: Irnberg, Kuhberg; im Gebirge 
bis uber Wildbad-Gastein aufwarts. Hier steht sie in un- 
mittelbarer Umgebung. So z. B. sammelte ich sie am 11. Juli 
1860 am Brettergang daselbt. (H.) In der Flora von Gorz 
steigt sie bis zur Groina-Waldung am Isonzo herab.1)

B ltith eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: Sie ist fiir grossere Gartenanlagen zur 

Anpflanzung in Gebiischen empfehlenswerth.

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, S. 395.

A bbildungen. Tafel 1636.
AB Pflanze in natarł, Grbsse; 1 Fracht, yergrOssert.



Mannertreue.

Das kriechende, dauemde Rhizom treibt zahlreiehe 
spannenhohe Stengel, welche meist ganze Flachen des Bodens 
bis zur Grosse eines Quadratmeters und daruber rasig be- 
decken. Die Stengel sind stielrnnd, aufrecht oder am Grunde 
etwas aufsteigend, meist nur zweizeiłig behaart und ziemlich 
entfernt mit Blattpaaren besetzt; Bliltter fast sitzend, eiformig 
oder die oberen langlich, stumpf, am Grnnde fast herzfbrmig, 
am Rande eingeschnitten-kerbig gesagt, beiderseits dicht 
kurzhaarig; Trauben achselstandig, rneist opponirt, zuletzt 
langgestielt und locker, gestreckt; Bltithenstielchen auf
steigend, kaum langer ais die lanzettlicben, stumpfen Deck- 
blattchen aber zur Fruchtzeit langer ais die Kapsel; Kelch 
tief getbeilt, mit lanzettlichen, stumpfen Abschnitten; Kapsel 
dreieckig- verkehrt-herzformig, gewimpert. Von der vorigen 
unterscheidet sie sicb leicht durcb die weit grosseren Kronen, 
Kelche und Deckblattchen, durcb die stumpfen Blatter und 
die Behaarung.

B esch reibu n g: Dieses ausdauernde Gewachs bat eine 
dunne, reichlicli mit Wurzelasten versehene, nicht eben sehr 
lange Wurzel, welche beinabe fadenfórmig ist. Ans ihr ent- 
springt der 5— 15 Cm. und daruber hohe, unten aufsteigende 
Stengel, der besonders dadurch charakterisirt wird, dass zwei 
Reihen dicbter Haare an den Zwiscbengliedern (Internodien)



herabsteigen und dass der Stand dieser Reihen an jedem 
neuen Zwischenknotenstiick mit den llaarreihen des vorher- 
gehenden und folgenden abwechselt. Die Bliitter sitzen 
gegeniiber, indem ein besonderer Blattstiel fast mangelt; sie 
sind eilanzettformig eingeschnitten-gesagt und sehr fein be- 
liaart. Aus ihren W i keln entspringen neue Aeste oder 
gemeinschaftliche Bluthenstiele, die walzenrund sind und an 
ihrer Spitze die lockere Blumentraube tragen. Die unter 
den Bluthenstielehen stehenden Deckbliitter sind sehr sclnnal 
łinien-lanzettformig, der Blumenkelch selbst gewohnlich nur 
einige Millimeter lang. Der viertheilige Keich bat etwas 
unglęiche linien-łanzettformige und feinbehaarte Abschnitte. 
Die Blumenkrone ist radfórmig, ungleich, vierlappig, indem 
der untere Lappen schinaler und spitziger ais die 3 oberen 
Lappen erscheint, iibrigens wie die andern Abschnitte, schon 
blau, seltener rothlich oder weiss. Am Rande der kurzeń 
Rohre stehen den beiden seitlichen Lappen gegeniiber die 
2 Staubfaden, Der einzelne Stempel hat unten einen ver- 
kehrt-eiformigen, zweifacherigen, zusammengedruckten Eier- 
stock, der in einen langen blauen, oben an der Narbe wenig 
yerdickten Griffel endet. Die dai-aus entwickelte Samen- 
kapsel ist fast rundlich herzformig und an den beiden gegen- 
iiberstehenden Kanten feinhaarig, sowie biconvex. Die Quer- 
schcidewand verdiclct sich in der Mitte zu einem rundlichen 
Samentrager, woraus mehre rundliche, etwas zusammen- 
gedriickte Samen entspringen.

Der Name BZwergeiche“ bezieht sich wolil auf die ein- 
geschnitten gesagten Bliitter wie bei T eucrium  Cham ae- 
drys L.



Vorkom m en: Auf trocknen Wiesen und etwas be- 
schatteten Rasenflachen, an Zlinnen, Wałdrandern. Durch 
das ganze Gebiet haufig.

BI ii t h e z e i t : April bis Jani.
A nw endung: Sehr zu empfehlen fur den Garten an 

schattigen Rasenabhangen, an Zaunen und auch zu Ein- 
fassungen. Der Futterwerth der Pflanze ist unbedeutend.

Porm en: Ausser dieser hi er abgeliandelten Grundform 
giebt es noch melire Abanderungen, wohin unter andern 
gehort: Veronica laniiifolia Hayne, welche schlanker ist und 
grosse Blatter bat, woYon die obern deutlicli gestielt sind; 
V. dwaricała Tsch. mit entgegengesetzten Trauben; V. Iiu- 
dolphiana Hayne mit abwechselnden Trauben; V. pilosa W. 
grauhaarig, indem die Stengelhaare doppelreihig und liinger 
sind. Auch gehort vielleicht V. florida Sckrn. hierher. 
V. plicata Pohl ist Synonym mit V. pilosa Schm. W.

Abbildungen. Tafel 1637.
A Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Staub- 

gefass, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Frucht, desgl.; 5 Same, desgl.



B erg - M&nnertreue.

Sie iihnelfc der vorigen so sehr, dass mail sie auf den 
ersten Blick fur eine zartere Form derselben halten konnte. 
Stengel vom kriechenden, auslauferartigen Bluzom aufsteigend, 
dunn, locker mit eiformig-rundlichen oder bisweilen lang- 
Jicben, stumpfen, am Grandę abgerundeten, ziemlich lang- 
gestielten Bliittern besetzt, welche am Bandę eingeschnitten- 
kerbig gesagt und wie der Stengel zottig behaart sind; 
Trauben achselstandig, gestreckt und locker oder bisweilen 
kurz und sehr armblUthig; Bliithenstielchen sehr lang, weit 
langer ais die kleinen und schmalen Deckblattchen; Kelch- 
bliitter eiformig, zottig, weit kilrzer ais bei der vorigen; 
Fruchtstielchen etwas abstehend (ais Bluthenstielchen fast 
aufrecht); Kapsel quer breiter, am Grandę wie am Ende aus- 
gerandet, flach, kalii, am Bandę fein gekerbt, gewimpert.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist selten verastelt, aber 
nicht immer so schwach, dass er auf der Erde liegt, also 
bald liegend, bald aufsteigend, bald aufrecht und im letzten 
Falle am hochsten, namlich spannenhoch. Doch giebt es 
auch Exemplare von mehren Centimetern Hohe. Ganz unten 
findet man Blatter, welche nur 8— 10 Mm. lang und 6— 8 Mm. 
breit sind; oben erreichen sie an krliftigen Exemplaren 8 Cm. 
Lange und fast eben so viel Breite. Stengel, Blatter und 
Bliithenstiele sind mit Zottelhaaren bedeckt, die an allen



Stengelorganen wagrecht abstehen, auf der Platte des Blattes 
aber die Ober- und Unterflache desselben einnehmen. Der 
Błattstiel ist fast so lang ais das Blatt, die Blattfliiche bat 
ein dunkles Grim, an jeder Seite 4— G tiefe Sagezahne und 
einen besonders breiten, stumpfen, sehr kurz zugespitzten 
Endzahn. Die Bltithenstiele sind weit langer ais die stiitzenden 
Blatter, an kraftigen Exemplaren gegenstiindig, doch nur 4- 
bis Sbliithig. Die Kelchlappen sind gewimpert, bleiben an 
der Kapsel hangen, vvo sie aber fast noch einmal so klein 
ais die Kapsel sind. Die Kronenlappen sind ziemlicli un~ 
gleicli, hellblau oder weiss mit tiefblauen Streifen. Am 
Grunde jedes Bliithenstiels sitzt ein kleines gewimpertes 
Deckblattchen, welches aber weit kiirzer ais das Bluthen- 
stielchen ist. Die Kapsel ist weit breiter ais lang, fast zwei- 
knopfig, triigt den verschrumpften Griffel, ist haarlos, glanzend, 
doch ara Itande gekerbt und gewimpert.

Y orkom m en: In schattigen Laubwaldimgen, doch nicht 
* allgemein in Deutschland, am meisten in der norddeutschen 

Ebene in den schattigen Laubwaldimgen der Kustenlander, 
namlich Holsteins, Mecklenburgs und Pomnierns, aber aucli 
nicht sełten in den Laubwaldern von Schlesien, Sachsen, 
Thuringen, Hessen, Franken und Schwaben. In Thuringen 
zeigt sie sich besonders am Thuringer Walde, z. B. bei 
Schwarzburg und Suhl. An manchen Orten ist sie sehr 
selten oder fehlt ganz, so z. B. gehort sie im ganzen 
Schweizergebiet zu den seltnen Pflanzen. Im ostlichen Alpen- 
gebiet wird sie haufiger. So findet sie sich z. B. in den 
fenchten, schattigen Waldungen urn Salzburg bis 1000 Mtr. 
Meereserhebung im Mirabellgarten, in der Bruckenau bei



Golling, am Plainberg, Gaisberg.’ ) hi Oberschwaben ist sie 
weit haufiger ais in der Scliweiz, so z. B. bei Schussenried, 
im Schoorenwald auf Moorboden; ferner bei Osterach im 
Sigmaringischen; in den Hohentwielwaldungeu; auf der Alb 
im Schindlerwald bei Neuhausen, bei. Tuttlingen, Obernheim, 
Hauseu a. Th., Plettenberg, Urach im Kalkwald, Kapfenburg; 
im Schwarzwald bei Pfalzgrafenweiler, im Hagenschiess; im 
Wiirtembergischen Unfcerlande bei Nordlingen, Rosenfeld, 
Haigerloch, Maulbronn, im Sclmrwald.2) Durch das ganze 
Rheingebiet kommt wie zerstreut vor, naeh Wirtgen z. B. auch 
in der Scłmeifel.3) Sehr selten ist sie z. B. in der Lausitz. 
Rabenhorst ftthrt nur die Rocliauer und Sorauer Haide, 
Meffersdorf und den Eulenstein an.'1) Uebrigens kommt sie 
sporadisch bis Westpreussen vor, wo sie z. B. bei Kulm, 
Danzig, Neustadt, Tkorn u. a. O. auftritt.5)

B lu th ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine hubsehe Pflanze fur Gebusche in 

Parkanlagen. Ais Puttergewachs unbedeutend.

1) Vgl. A. Bauter, Flora, S. 84.
2) Flora von Wiirtemberg, Jid. 11, S. 41.
■ i) Bot. Zeitung 1864, 8. 85.
4} Flora Lusatica, Bd. 1, S. 5,
5) Geftlllige briefliche Mittkeilung des Henn Fr, J. Weiss vom 

14. November 1888.

Abbildungen. Tafel 1688.
A Pflanze in natur!. Grosse.



Grrundlieil.
Sie ist au ihrem stark veriistelten, auslaufertreibenden 

Rliizom und den niedrigen, kaum spannenhohen, aufsteigenden 
Stengeln leicht kenntlick. Ganze Pflanze grauhaarig-zottig; 
Bliitter opponirt, ziemlich gedrungen, verkehrt-eifonriig-lang- 
lich, stumpf oder plotzlich am abgerundeten Ende iu ein 
kurzes Spitzchen zusammengezogen, am Grunde in den 
kurzeń Blattstiel verschmalert, am Rande fein und scharf 
gesagt; Trauben achselstandig, meist einzeln, meist reicli- 
bliithig aber gedrungen; Spindel, Deckblattchen, Bllithen- 
stielchen und Kelche gran zottig behaart; Bluthenstielchen 
kurz, kaum langer ais die schmalen Deekblattclien; Kelch 
tief gespalten mit lanzettlichen Abschnitten; Krone klein, 
blassblau; Frucbtstielclien aufrecht, klirzer ais die dreieckig- 
verkehrt; - herzfbrmige, stumpf ausgerandete Kapsel.

B esoh re ib '1 " <>■; ] )io Wurzel geht senkrecht in das Erd- 
reich ein, treibt eine. 15—30 Cm. langen, runden, fast ein- 
fachen, mit steifen Haaren besetzten, nicht selten rotlr an- 
gelaufenen und am Grunde wurzelnden St.engel. Seine Blatter 
sind gegenstandig, nehmen mit der Hohe an Grosse zu, nach 
der Mitte an Grosse ab, sind selten ilber 2 Cm.  lang und 
1 Cm. breit, in der Form nach der Trockenheit oder Frische 
de,s Bodens bald langlich, bald rundlich, bald graugrttn, bald
tiefgriin, immer grobzahnig und in einen kurzeń Stiel ver-
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schmalert, der, wie seine Blattfliichen, auf dtirrem Boden 
sehr haarig, in frischem Lande nur weichhaarig ist. Die 
Bliithenstiele kommen aus den Blattwinkeln; ilire Zahl be- 
lauft sich gemeinlich auf 2, oft findet man aber auch nur 
eine, oft 3— 4 Bliithentrauben. Anfangs sind die Bltithen- 
trauben kleili, spater yerlangern sie sich zu 10— 12 Cm., die 
Bluthen stelien dann sehr weit auseinander. Die Blumen- 
stiele sind ubrigen.s rauhhaarig und haben eine Menge tranbig 
gestellter Blumen. Die Stielchen der einzelnen Blumen siad 
mit einem langern lanzettlichen Deckblatte umgeben und 
sind kiirzer ais die Kapseln. So lange die Bliunchen blttlien, 
sind sie etwas nickend, spater stehen sie aufrecht. Die 
Kelche sind haarig und ofters rothlich: sie haben 4 langliche 
Zipfel. Die Blumen sind doppelt so gross ais der Kelch, 
lilafarbig mit dunkeln oder rothen Adern, zuweilen auch 
weiss. Ihre 4 runden Zipfel sind ungleich gross, an dem 
Schlunde der Blume sind die 2 Gefasse angewachsen. Die 
Kapsel ist verkehrt-herzformig, langer ais der Kelch und 
driisig behaart.

Y orkom m en: In lichten Waldungen, auf Waldsclilagen, 
Waldtriften, auf waldigen Haiden, Waldwiesen, trocknen 
Grabenrandern der Waldungen, von der Tiefebene bis zu 
2000 Metern Meereserliebung. Durch das ganze Gebiet 
verbreitet.

B liith eze it: Juni bis September.
A n w en dung: Das Kraut hat friscli einen schwachen 

Wohlgernch, trocken ist es geruchlos; es schmeckt bitterlich 
zusammenziehend. Man braucht H erba V eron icae ais 
Brustmittel unter dem Namen europaischer Thee, doch mehr



al.s Hausmittel. Der Absud mit Yitriol giebt eine schwarze 
Tinte, Wiederkśiuer fressen diese Pflanze gem.

Form en: Die Krone ist meistens blassblau, mit dunk- 
leren Adern, seltner ganz weiss oder weiss mit rosenrothen 
Adern. Eine sehr zwergartige Form mit mndlicb verkehrt- 
eiiormigen Blattem ist: V. Tournefortii Schm. Eine sehr 
kraftige Form mit rispigen Trauben ist: V. spadano, Lej. 
Die V. pyrenaira Allioni, Syn. V. Allionii Villain mit kahlen, 
gesagten Blattem, langlich-linealischen Krónlappen und einer 
langlich verkebrt-eiformigen Kapsel mit scharfer Ansrandung 
und abgerundeten Lappen ist im Gebiet noch nicht auf- 
gefunden. Die V. Allionii, welche Sternberg auf der Alp 
Spinale in Tirol sammelte, ist eine Form der V. serpyllifolia L. 
V. Allioni Schm. mit fast kreisrunden, dunkelgrtinen, weniger 
zottigen, oft fast kahlen Blattem, f ind et man auf Wiesen, 
aber aueh in feuchten Gebirgs- und Kustengegenden.

Abbildungen. Tafel 1639.
A Pflanze in natiirl. G-rosse; 2 Krone, auseinandergelegt, desgl.; 

3 Staubgefass, desgl.; 4 Kelch mit den inneren BlUthentheilen, desgl.; 
5 Samentrager mit Samen, desgl.; 6 Same, desgl.



1640. Veronica aphylla L.
Zwerg - Mannertreue.

Syn. V. depauperata W. K.

Ein sehr niedliches, zwergartiges Pflanzchen von alpinem 
Wuchs. Das kurze, dauernde łihizom treibt eine Basalrosette 
kurzgestielter oder fast sitzender, verkehrt-eiformig-langlicher, 
am Ende stumpfer, gekerbt-gesagter oder ganzrandiger Bliitter, 
welche beiderseits mit zerstreuten Haaren besetzt sind. Der 
Stengel ist vollig unentwickelt. Aus der Achsel eines Basal- 
blattes kommt ein einzelner, die meist yierbluthige Traube 
tragender schaftartiger Stiel hervor, seltner sind dereń zwei 
bis drei, aus den Achseln mehrer Basalblatter emporsteigend, 
vorhanden; Blutbenstielchen zur Bliithezeit wenig geneigt, 
mindestens doppelt so lang wie das lanzettliche, stumpfe 
Deckblattcben, zur Fruchtzeit aufrecht, langer ais die grosse 
yerkel irt - herzfórmige Kapsel.

B esch re ibu n g: Ein kleines Pdanzchen; das abgebildete 
Exernplar gehort schon zu den ansehnlichsten dieser Speeies. 
Der Wurzelstock, mit vielen langen, fadenartigen Wurzeln 
umgeben, liegt schief im Boden, ist mehrkopfig und jeder 
Kopf dicht mit Blattern bedeclct. Indessen strecken sich 
diese nur 1— 3 Cm. an der Erde hin und erheben sieli bloss 
mit den Spitzen. Die Bliitter sind samrnt diesen Stammchen



mit niedlichen Gliederhaaren bekleidet, die Blatter rnessen, 
wenn sie gross werden, sammt ihren )Stielen, 2 Gm. Lange 
und 3/i Om. Breite und nehmen mit der flohe des Stammchens 
an Grosse zu, sodass sie an dereń aufgerichtetem Ende eine 
Art Rosette formen. An den im Wach,stłumić unterbrochenen 
Spitzen kommen nun die 2 bis 5 Cm. hohen, blattlosen 
Stengel aus dem Winkel des obersten Blattes hervor, stehen 
anfrecht und sind in gleicher Weise wie die Blatter behaart. 
Die Bliithentraube besteht nur aus 8— 5 kleinen Bluthchen, 
die aber langgestielt sind. Jedes der Blumenstielchen wird 
durch ein spatelformiges Deckblatt gestiitzt und trłigt uber 
seiner Mitte noch ein kleineres. Der Kelch hat 4 verkehrt- 
langliche, spitze und selu- haarige Zipfel; die Kronenzipfel 
sind doppelt so lang ais der Kelch, der lange Griffel tragt 
eine yerkehrt-nierenformige Narbe und die verkehrt-herz- 
formige Kapsel ist kiirzer ais das Frnchtstielchen.

Y orkom m en: An kiesigen Stellen auf Alpen, doch in 
der hochsten Region derselben, wiewohl sie auch tiefer hinab 
durch die Fliisse versetzt und nahe der Ufer gefunden wird. 
Sie bluht in den drei Sommermonaten und ist perennirend. 
Ziemlich durch die ganze Alpenkette verbreitet, besonders 
auch im bairischen Hochland; ausserdem auf der Babia Góra 
in Schlesien. Im Salzburgischen findet sie sich auf steinigen 
Grasboden, vorzuglich der Kalkalpen (13— 1900 Meter), niclit 
selten, z. B. am Untersberg, Tannengebirge, Loferer Alpen; 
seltner auf Schiefer, z. B. am Hundsstein, Embachalpe, Nass- 
felder Tanem, Trogberg bei Mauterndorf. Im Alpengebiet 
ist sie am haufigsten in Oesterreich, Baiern, Salzburg, in 
Steiermark. Auch in Tirol ist sie ziemlich Yerbreitet. Ich



sammelte sie auf der Frauhiitt bei Innsbruck iiber der 
Knieholzregion auf Kalkboden; auch in der Umgegend von 
Gustem. (H.)

B liith eze it: Juni bis August.

A bbildungen. Tafe) 1640.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Carpell, vergrSssert; 2 Keloh, desgl.; 

3 kruclit, desgl.; 4 Same, desgl.; 5 Blattstuck mit Behaarung, desgl.; 
6 Gliederl.aar, stHrker vergrossert.



1641. Veronica prostrata L.
Liegende M&nnertreue.

Wie schon Koch in der Synopsis bemerkt, ist diese Art 
den beiden folgenden zwar iihnłich, aber doch unschwer, 
namentlich im lebenden Znstand von ihnen zu unterscheiden. 
Sie bliiht frfiher, die Stengel sind weit zierlicher, ani Grrunde 
hart und holzig, die jiingeren und die unfruchtbaren Stengel 
sind in einem Kreis auf den Boden gestreckt, die Blunien 
sind blasser, sie spielen oft in Weiss und Pleischfarben, was 
bei den beiden folgenden nicht vorkommt.

Das kurze, dauernde lihizom lost sich dicht iiber dem 
Boden in eine grosse Anzahl aufstrebender und aufrechter 
Stengel auf, welche locker mit Blattpaaren besetzt sind. 
Bliitter kurz gestielt, langlich-lanzettlich, ziemlich stunipl', 
gekerbt-gesiigt und am Grrunde etwas eingeschnitten oder 
fast ganzrandig; Trauben meist zahlreicli, achselstandig, 
gestreckt; Bllithenstielchen etwas abstehend, kiirzer ais das 
linealische, abgerundete Deckbliittchen, ungefahr so lang wie 
die verkehrt-eiformige, seicht ausgerandete Kapsel; Kelch 
5 spaltig. Die ganze Pflanze sparlich kurzhaarig.

B esch reibu n g: Die braune Wurzeł ist faserig, aus 
dem Stocke kommen mehre, an der Basis holzige und liegende, 
dann aufsteigende Stengel, welche verschiedene Hohe er- 
reichen, hellgriin oder hellgelb, rund und dicht mit Flaum- 
haaren iiberdeckt sind. Die unfruchtbaren Zweige sind auf 
der Erde hingestreckt, die fruchtbaren Zweige erheben sich 
hand- bis fast 30 Cm. hoch, sind aber in der ersten Bliithe 
nur fingerhoch, indem sich die Blftthentraube spater ver-



langert. Die Blatter sind je  nach der Hohe des Stengels 
von verschiedener Grosse, doch stumpf und auf beiden Seiten 
behaart. Bei V. sa tu re jifo lia  sind sie klein und fast oder 
vollig ganzrandig, an uppigen Exemplaren gleichen sie den 
Bliittern der Y. Teucrium . Die blattwinkelstiindigen Bliithen- 
trauben iiberragen den Gipfel des Stengels; die Traubenstiele 
sind blattlos und dicht behaart, die Traubenspindel ist dicht 
mit Blilthen besetzt, welche niemals die dunkelblaue Farbę 
der Y. T eucrium  erreichen, sondern hellblau oder lilafarbig, 
seiten auch weiss sind. Die Bliithenstielchen haben an ihrer 
Basis ein ganzrandiges, gleichbreites Deckblattchen; von den 
5 Kelchzipfełn ist der eine besonders kurz, Kelche, Deck
blattchen und Blumenstielchen sind behaart.

Y orkom m en: An Randem, grasigen abschiissigen 
Stellen, guten Triften und dergleichen trockenen Pliitzen, 
aber nicht durch das ganze Gebiet, besonders im Sandboden, 
namentlich in Oesterreich, in der Pfalz, in Sachsen, Hannover 
und selbst auch in Thiiringen, namlich bei Erfurt. Manchen 
Gegenden fehlt sie ganzlich, so z. B. kommt sie in Thiiringen 
kaum im Muschelkalkgebiet vor, im Erzgebirge fehlt sie; in 
Sehlesien ist sie ani Zeisken-Schlosse gefunden. Im nord- 
lichen Thiiringen zerstreut. Bei Donaueschingen und im 
frankischen Jura.

B liith eze it: Mai, Juni.
A n w en du n g : Eine sehr niedliche Gartenpfłanze.
Form  en: Fis ronicu saturejifolici. Mit fast oder vollig 

ganzrandigen, fast gleichbreiten oder schmaleren Blattern.
A bbildungen  Tafel 1641.

Pflanze in natiirl. Grosse.



1642. Veronica austriaca L.
Oesterreichische Mikmertreue.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt melire aufrechte oder 
aus bogigem Grandę aufstrebende Stengel, welche im unteren 
Theil locker mit Blattpaaren besetzt sind und unter dem 
sterilen Gipfel 1— 2 Paare langgestielter Trauben henror- 
bringen. Blatter sehr kurzgestielt fiederig-vielspaltig und 
im Umriss eiiormig-langlich oder fiederspaltig gesagt oder 
gekerbt und im Umriss lanzettlieh; sind zwei Paar Bliithen- 
trauben vorlianden, so sind die beiden unteren so viel langer 
gestielt ais die oberen, dass ihre Spitzen ilber diese hinaus- 
ragen; Deckblattchen lanzettlieh, wie die Blatter, der Stengel 
und die Kelche tein kurzhaarig; Bluthenstielchen schrag auf- 
warts gerichtet, langer ais die Deckblattcben, die oberen zur 
Pruchtzeit so lang wie die verkelirt-eiformige, spitz aus- 
gerandete Kapsel; Kelch 5spaltig.

B esch reibu n g: Die Stengel sind sammtlich aufsteigend, 
nur an der Basis etwas gebogen, sonst vollig vertikal und 
gleich den Blattern graulich behaart. Die Blatter werden 
bis 3 Cm. lang und sind sehr verschieden gestaltet. Bei der 
Varietat Y. dentata sind sie lanzettlieh und grobkerbig, 
aber die Gipfelblśitter vollig ganzrandig; bei austriaca sind 
sie 31appig, die Lappen sind fast lineal, doch sehr ungleicli 
gezahnt, oder sie sind auch doppelt-fiederspaltig; immer sind 
sie jedoch kurzgestielt und die oberen entlassen aus ihren 
Winkeln 8— 10 Cm. lange, vielbluthige Bluthentrauben. Das
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Ganze der Pflanze erreicht nicht iiber ’ /3 Meter Hohe, indessen 
sind die Bliithen bei der Yarietat dentata merklich grosser 
ais bei der Hauptart austriaca. Die Bllithenstielchen sind 
bei Y. dentata sammtlich liinger ais das Deckblattchen, bei 
au striaca  sind die unteren kiirzer oder mit dem Deck
blattchen gleichlang. Bei V. dentata sind die Bltithenahren 
kiirzer gestielt ais bei V. a u stria ca , bei beiden sind aber 
die verkehrt-herzfbrmigen Kapseln unbehaart und kiirzer ais 
die Kelchzipfel.

V orkom m en: An diirren, sonnigen Stellen, nur im 
bstlichen und stidostlichen Deutscliland, namlich in Ober- 
schlesien, in Bobmen, Oesterreich und Mahren. Sie ist fast 
beschrankt auf das ostliche und siidliche Gebiet. Bei Brom- 
berg und Thorn; im Netzgebiet der Provinz Posen; bei 
Karl,stein und Tetin in Bohmen; bei Kottwitz unweit Breslau 
in Schlesien; frtther in Thiiringen bei Frankenbausen, Auleben 
und auf der Steinklippe bei Wendelstein beobachtet; auf der 
Alb in Wiirtemberg auf brannem und weissem Jura selten 
auf diirren, felsigen Albweiden und trocknen Hiigeln, von 
Tuttlingen bis Ulm und Blaubeuren, und bis Meresheim, 
meist 650 Meter iiber dem Meere;1) in Baiern bei Miinchen; 
selten in Tirol; aueh in der Krainer Mora; bei Genf.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine hubsche Gartenpflanze.
F orm en : a. dentata Koch: Blatter lanzettlich oder 

lanzettlich-linealisch, meistens entfernt kerbig gesagt, bis- 
weilen ganzrandig. Syn. V. dentata Schmidt. V. Schmidti
Ii. et S. Die Form ist im nordlichen und mittlen Theil des 

1) Martens und Kemmler, Flora. Theil II. S. 40.



Yerbreitungsgebiets die vorherrschende. Vergl. Sturm’s Flora. 
Heft 58, No. 10. Fieber fiihrt nocb V. paniculata W, und 
V. dentata Schrader ais Synonyme an.

fi. pinnatifida Koch. Blatter lanzettlieli oder lanzettlich- 
linealiscb, fiederspaltig-gezahnt. Syn. V. cmstriaca L. Diese 
und die folgende Form bilden Willdenows V. polymorpha 
und V. Jacąuini Schott. Die Form mit lineal-fadlichen 
Blattabschnitten ist V. tenuifolia M. B.

y. bipinnatifida Koch. Blatter doppelt fiederspaltig mit 
eiłbriuigem Umriss: Syn. V. muitifida L. Ist die Kapsel 
behaart, so gehort diese Form zu V. pilocarpa Lk. V. tricho- 
carpa R. S.

Alle diese Formen sind nach Koch dureh Mittelfonnen 
verbunden, und gehen oft aus dem Samen einer und der- 
selben Pflanze hervor. Die Formen (i. und. y. kommen sogar 
an einem und demselben Exemplare vor.

Abbildungen. Tafel 1642.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Keleli, mit inneren Bliitlientheilen 

vorgrossert.



1643. Veronica latifolia Koch.
Brustthee.

Syn. V. Pseudo-Chamaedrys Jacąuin.
Sie hat iin Wuchs einige Aehnlichkeit mit V. Cham ae- 

drys L., ist aber hochwtichsiger, in allen Theilen robuster 
and noch schoner. Sie hat denselben rasigen, vielstengeligen 
Wuchs. Rhizom dauernd, meist zahlreiche aufrechte oder 
am Grandę bogig aufsteigende, oben aufstrebende Stengel 
treibend; Blatter und Stengel kurz weichhaarig; Blattpaare 
meist ziemlich gedrangt; Blatter mit fast herzfonnigem 
Grandę sitzend, die unteren eirund, die oberen langlich und 
spitz, alle eingeschnitten gesagt oder fiederspaltig; Trauben 
acbselstandig, langgestielt, meist nur ein einzelnes Paar ziem
lich dicht unter dem sterilen Gipfel, langgestreckt, gedrungen, 
reichbliithig; Bliithenstielchen ziemlich aufrecht, langer ais 
das lanzettliche, stumpfe Deckblattchen, zur Fruchtzeit etwa 
so lang wie die verkehrt-eiformige, spitz ausgerandete Kapsel; 
Kelch 5spaltig; Bliithenstielchen, Deckblattchen und Kelche 
kurzhaarig. Blume sattblau.

B esch re ib u n g : Die fast holzige, braune, verastelte 
und gegliederte Wurzel ist mit vielen langen zaserigen 
Wurzelfasern versehen, treibt aucli einige kurze beblśitterte 
Auslaufer und geht in die Stengel unmittelbar iiber, aus 
dereń friihern nntern Theilen sie entstanden, also eigentlich



ein Wurzelstock oder Bhizom ist. Die Stengel stelien auf- 
recht oder sind ani untersten Theile etwas aufsteigend,
20— 30 Cm. und dariiber łioch, rund, beblattert, etwas ge- 
gliedert und nur nach oben mit einem Paar Bliithenasten 
versehen, mit kurzeń weisslichen, gekrausten Haaren, sowie 
alle andern Tlieile der Pflanze, mit Ausnahme der Krone 
und Kapsel, mehr oder weniger bedeckt und dadurch zuweilen 
etwas graulich. Die Blatter sind gegenstandig sitzend, langer 
oder kiirzer ais die Stengelglieder, meist von einer etwas 
herzformigen Basis eine eiformige oder elliptische oder lang- 
liche Grestalt zeigend, ganz stumpf oder spitzlich, am Bandę 
bald nur mit grossen Kerbzahnen, bald mit spitzern und 
haufigern Zahnen oder Sagzahnen verselien, welche bald 
flacher sind, bald tiefer in die Blattsubstanz eindringen; 
gewohnlich sind die untern Blatter kiirzer, stumpfer, die 
obern Blatter aber und besonders die des jenseits der 
Bliithentrauben liegenden Stengeltheils schmaler und spitzer; 
die Oberflache der Blatter ist weniger bekaart ais die untere, 
auf welcher auch die Mittelrippe und die Hauptadern etwas 
hervortreten. Am obern Ende des Stengels treten aus den 
Blattwinkeln einzeln stehende gestielte Bliithentrauben, selten 
iiberhaupt nur ein<„, gewohnlich 2 gegeniiber, selten 3 oder 4; 
iiber sie hinaus verlangert sieli der Stengel entweder last 
gar nicht oder nur mit einem schwachen beblatterten Triebe, 
welchen die Bliithentrauben weit iiberragen. Jede gestielte 
Blume wird von einem schmalen, stumpfen und ganzrandigen 
Deckblattchen unterstiitzt, welches im Allgemeinen die Liinge 
des Stielchens hat. Der Kelch ist in 5 sehr ungleiche, liing- 
lich - lanzettliche, stumpfliche Stiicke getlieilt, von denen das



kleinste nach innen, die beiden grossten nach aussen liegen. 
Die Blumenkrone ist radfórmig, mit breit-eifórmigen, mehr- 
nervigen Randzipfeln, von denen der schmalere nach unten 
tmd aussen, der breitere nacli oben liegt. Die 2 Staub- 
gelas.se sind gewohnlich von der Lange der Krone, selten 
aber nebsfc dem Griffel langer. Die Kapsel ist breit ocal, 
zusammengedriickt, wenig langer ais der bleibende Kelch, 
oben mit ziemlich spitzem Winkel ausgerandefc, anf jeder 
Aachen Seite mit einer mittlen Liingsfurche, zweifacherig, 
die Scheidewand schmal, jener Furche entsprechend, nur 
nach unten den Samentrager mit wenigen Samen tragend.

V orkom m en: Auf gutern, lehmigem Rasenboden au 
Abhangen, sowohl etwas bewachsenen ais kahlen, in lichten 
Waldungen und an Waldrandern, bisweilen auf trocknen 
Wiesen, besonders in Wiesengebiischen u. s. w. Sie ist be- 
sonders durch das mittłe und siidliche Gebiet verbreitet, im 
nordlichen im Ganzen seltner und manchen Gegenden ganz 
fehlend. In Thfiringen ist sie sehr hśiufig, besonders im 
Muschelkalkgebiet, vor allem in der Flora yon Jena. Nicht 
minder haufig in Wiirtemberg, Baiern, iiberhaupt in einem 
grossen Theil Suddeutschlands. Im Alpengebiet wird sie 
seltner, so z. B. sehr zerstreut in Tirol, noch seltner ist sie 
im Salzburgischen: an steinigen, bnschigen Stellen um Salz
burg auf trocknen Hiigeln z. B. am Monchberg.1) Im nord
lichen Deutschland ist sie z. B. in der Lausitz2) selten, auf 
freien, trocknen Pliitzen z. B. bei Terpt, Gorbsdorf an dem 
kleinen Gehofte, an der wusten Kirche bei Bornsdorf. In

1) A. Sauter, Flora, S. 84.
2) Babenhorst, Flora Lusatica 1., S. 5.



der grosseren Form in Preussen bei Tapiau und sporadisch 
wolil durch die ganze Provinz zerstreut. ’)

B liithezeit: Julii, Juli.
A nw endung: Sie ist eine herrliche Gartenpflanze, 

namentlich sehr geeignet fur Parkanlagen auf Rasenplatzen 
in der Nahe von Gebiischen und Baumgruppen. Sie schmeekt 
bitterlicb aromatisch und bat, ais Thee genossen, auflosende 
Wirkung. Friiher wurde sie namentlich gegen Beschwerden 
der Respirationsorgane empfohlen.

Form  en: a. maior Koch: Bliitter ani Grandę herzformig 
stengelumfassend. Syn. V. latifolia maior Schrader.

(■}. minor Koch: Blatter meistens lSnglich, ani Grunde 
abgerundet: Syn. V. latifolia minor Schrader. V. Teucrium 
Vahl nacli Koch.

Nacli Koch’s Ansiclit lasst es sich nicht mit Sicherheit 
entscheiden, ob Linne’s Y. T eucrium  zu dieser Form oder in 
den Formenkreis der V. austriaca L. gehore.2) Die Form 
/I minor Koch kommt nur stellenweise vor, so z. B. bei 
Osterode, bei Insterburg (nacli F. J. VVeiss).

1) Nacli Mittheilung des Herm P. J. Weiss.
2) Koch’s Synopsis. ‘3. Auflage. Theil II. S. *156.

A bbildungen. Tafel 1643.
A Pfianze in natiirl. Grdsae.



1644. Veronica spuria L.
Amethyst - Milnnertreue.

Syn. V. foliosa W . K. V. nitida Ehrli. V. bremfolia 
Marscli. V. glabra Schrader. V. laaAfiora Lej. V. ame- 
thystina W.

Das kraftige, rabenfederkieldicke, dauemde Rhizom liegt 
fast wagrecht im Boden und treibfc am Ende einen auf- 
steigenden, bis meterhoben, stielrundeu, sparlich behaarten 
Stengel, welcher locker mit Blattpaaren oder 3— dzahligen 
Blattwirteln besefczt ist; Blatter langlich - lanzettlieh oder 
lanzettlich, spitz, am Grunde in den kurzeń Blattstiel zu- 
sammengezogen, scharf grobgesiigt oder fast doppelt gesagt, 
die Sagezahne in scharfe, vorwarts gericlitete Spitzen aus- 
lanfend, oberseits kalii und et was glanzend, rtickseits, be- 
sonders auf den Nerven, sparlich beliaart; Ilaupttraube end- 
standig, darunter noch einige Nebentrauben aus den Achseln 
der wendelstandigen obersten Blatter des Hauptstengels, alle 
Trauben am Ende langer, beblatterter Stiele, sehr gestreckt 
und ziemlicli locker; Deckbliittchen lineal-lanzettlich; Kapsel 
rundlich, ausgerandet, gedunsen.

B esclire ibu n g : Die lichtbraune Wurzelstock ist rund
lich, etwas gegliedert, ziemlich horizontal liegend, mit wenigen 
Wurzelzasern, in den Stengel aufsteigend und hier auch wohl 
aus dessen unterem Theil einen behaarten kurzgliedrigen, 
an den Gliederenden mit kurzeń, spitzen, gegenstiindigen



Schuppen besetzten Auslaufer aussendend. Der Stengel bald 
nnr 1/3 Meter lioch, bald, besonders in Gebiischen, mannshoch, 
rund, einfacli, nur ganz oben aus den letzten Blattaehseln 
Bluthenstiinde ertwickelnd, mehr oder weniger mit kurzer, 
kr aus er, graulicher Behaarung, ganz unten gewohnlich blatt- 
los, dann mehr oder weniger dieht mit abnebmend kleinern 
Blattern besetzt. Die Blatter alle kurzgestielt zu 2, 3, 
seltener zu 4 beisammenstehend, bald kurzer, bald liinger ais 
ihre Glieder, von der eifórmigen Gestalt bis in die schmale 
lanzettlicłie libergehend, am Grunde schwach herzformig oder 
keilformig verschmalert, am Ende stumpflich oder spitz, am 
Ilande stumpfer oder spitzer, grosser oder kleiner, meist sehr 
ungleicb., fast doppelt gesagt; Mittelrippe und Hauptadern 
unten etwas vortretend, beide Flach en, besonders aber die 
untere fein und weich behaart, oder die obere, oder beide 
unbehaart, die obere auclr wolil etwas glanzend. Der Blatt- 
stiel stets sehr kurz, nur 2— 3 Mm. lang, etwas breit und 
gerinnelt. Die Bluthentrauben von 3— 10, namlich eine den 
Stengel endend, gewohnlich am liingsten und dann aus den 
nachsten Blattquirlachseln, 1— 3 kiirzere ais jene, bald mit 
ihr eine dichte Fispe bildend, bald bei verlangertem Stengel 
in weitern Abstandex. von einander; sie sind viel- und locker- 
bluthig, deckblatterig, cylindrisch, nach oben spitzer, unten 
loclcerer. Die Blumenstiele bis 4 Mm. lang, fein, aus der 
Achsel eines kleinen lanzettlichen, 1 Mm. langen Deck- 
blattchen, kurz behaart. Der Kelch aus 4 lanzettlichen, 
ziemlich kahlen Blattchen. Die Blumenkrone schon blau, 
radformig, mit 4 etwas ungleichen, eifórmigen, zugespitzten,
ausgebreiteten Zipfeln. Die Stav\bgefasse wenig liinger ais
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die Zipfel, der Griifel kilrzer ais die Stanbgefasse. Die 
Kapsel viel langer ais der Kelch, rundlich-elliptisch, aus- 
gerandet, zusammengedruckt, aber doch etwas aufgedunsen, 
mit einer Langsfurche auf jeder Seite, kahl, innen 2facherig, 
oben erst 2-, dann 4klappig sich offnend. Die kleinen Samen 
elliptisch, an einem Ende spitz, schmutzig gelbbraun.

Y orkom m en: An grasigen, bewachsenen Orten in 
Gebirgswaldungen. Aeusserst selten im Gebiet. Zwischen 
Lirnbnrg nnd Yerviers; bei Halle a. d. S. am Lindberg und 
Bischofsberg; in Thtiringen nur arn Kaffberg, gegentiber der 
Burg Gleichen;1) im Harz am Hoppelberg; in Bohmen im 
Eichbusch bei Kommotau; bei Gerdauen in Preussen nacli 
einer Notiz, welche Leo Meyer an Koch einsandte; am Gips- 
bruch des Oschersbergs bei Baireuth. TJebrigens in Belgien, 
Frankreich und im siidostlichen Europa.

B liith eze it: Juli, August.
A nw w endung: Ein vortreffliche Gartenpflanze; sie ver~ 

iangt aber gute, lockere Erde.
F o r  men: a. Schraderi Koch: Bliitter lanzettlich, kurzer 

zugespitzt; Sagezahne entfernt und nicht iinrner gleich; 
Bluthenstielchen meist lang. Syn. V. spuria Schrader. V. 
amethystina W. V. panicidata L.

p. laxiflora Koch: Bliitter lanzettlich, lang zugespitzt; 
Sagezahne genahert. Syn. V. spuria Sprengel. Koch glaubt,

1) Es hat sich beziiglich dieser Burg ein sebr flbler sprachlicher 
Missbrauch eingeschlichen, der leider weit verbreitet ist. Es giebt 
nur eine Bux-g Oleicben und diese liegt tiber dem Dorfe Wandersleben. 
Die Yolkssage nennt zwar diese Burg im Yerein mit der Wachsenburg 
und der Burg Muhlberg „die drei Gleichen", aber von einer „Gleiche" 
zu reden ist logisch unsinnig und thatsachlich falach.



dass V. la z if lo r a  Lej. nicht hierher, sondem zu Y. lon g i

fo lia  L. geliore.
y. foliosa Koch: 

gleich sagezahnig.
V. hrevifolia M. B.

Blatter langlich-lanzettlich, meist un-
Syn. V. foliosa W. K. 7. nitida Ehrh.

Abbildungen. Tafel 1644. 
Pflanze in naturl. Grosse.



1645. Veronica Songifolia L.
Wiesen -M&nnertreue.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt in der Regel nur 
einen einzigen, unverastelten, steif aufrechten Stengel, welcher 
locker mit 2— dzahligen Blattwirteln besetzt ist; Blatter aus 
abgerundetem oder herzformigem Grunde lanzettlich, lang 
und fein zugespitzt, bis zur Spitze gescharft doppelt gesagt, 
beiderseits, wie aueli der Stengel, fast kahl; Traube meist 
einzeln endstandig, kurzgestielt, verlangert, ahrenformig, sehr 
gedrungen, bisweilen ausserdem noch einige aus den obersten 
Blattacbseln und diese langgestielt; Deckblatter lineal-pfriem- 
lich, etwa so lang wie der Kelch; Bluthen kurzgestielt; 
Kapsel rundlicłi, gedunsen, ausgerandet.

B esch re ibu n g : Diese Species hat in ihren Formen 
viel Mannichfaltigkeifc, weslialb sie aucłi viele Nam en fiihrt, 
die theils ais besondere Speciesnamen, theils auch nur ais 
Namen von Varietaten gebraucht, worden sind und noch ge- 
braucht werden. Zuerst aber miissen wir von ihr eine wenn- 
gleich sebr almliclie, doch bestimmt verschiedene Species, 
namlich V. sp ica ta  wohl unterscheiden und wir erkennen 
letzte 1) an der graugriinen Farbung aller blattartigen Theile,
2) an den nicht scharfgesagten, sondern nur gekerbten oder 
stumpfgesagten und an der Basis ganzrandigen Blattern. 
Uebrigens stehen die Blatter bei Yar. sp ica ta  immer bloss 
zu zweien, sind stets an der Spitze ganzrandig und wenig- 
stens in der Regel ist nur eine einzige Bluthenahre vorhanden.



Der Standort ist trocken, wahrend er bei Y. lo n g ifo lia  
feucht ist. Deckblatter geben kein Unterscheidungsmerkmal.

Nun hat man die verschiedenen Abartenunserer V .lon g i
fo lia  wiederum in zwei Species einzuordnen gesncht, von 
welchen die erstere: V. spuria, z war scharfe, doch einfaclie 
Serratur und ganzrandige Spitze der Bliitter besitzt, die 
letzte aber, Y. lo n g ifo lia , doppelte Serratur der Bliitter 
hat, die sich bis zur Spitze hinauf zieht. Die Deckblatter 
weehseln in Lange bei beiden Arten und will man sie er- 
wahnen, kann man nur sagen, dass hier die Deckblatter so 
lang oder liinger ais die Kelclie und niemals bedeutend kurzer 
ais diese sind, dagegen bei V. spuria die Deckblatter nie 
liinger ais die K.elcbe und gewohnlicb viel kurzer ais letzte 
auftreten.

Nun unterscheidet man wieder V. lo n g ifo lia  mit 
breiteren und an der Basis herzformigen Bliittern und Y. 
m aritim a mit linien-lanzettformigen, an der Basis eiformigen 
Blattern und beide sind tlieils kalii, tlieils weicbhaarig und 
besonders bei der letzb n kommt nocb eine Varietiit, V. a lter- 
n ifo lia  vor, dereń oberste Bliitter wecliselstandig stehen. 
Das Colorit der Bltithen andert in Blau, Rothlichblau und 
Weiss.

Y orkom  men: Feuchte Wiesen und Gartenrander fast 
in ganz Deutschland, docb immer nur stellenweise, in Tbii- 
ringen namentlicli in der Flora von Ebersdorf und Halle. 
Im sudwestlichen Mecklenburg, namentlich auf den Elbwiesen 
bei Boitzenburg; in der Flora von Insterburg, von dort durcb 
Herm Apotlieker K 11eb.11 eingesendet; bei Marienbad; in der 
Leipziger Flora, so z. B. im Rosenthal; im wiirtembergiscben



Unterland um Kottweil, oberhalb der Weinberge bei Kottweil, 
bei Schorndorf, auf der Alb ani Izelberger See bei Konigs- 
bronn, in Oberschwaben im Langenauer Ried in Gebiiscben;1) 
im Alpengebiet komint die Pflanze fast nur hier und da ver- 
wildert vor, so z. 13. bei Seekirchen nnweit Salzburg an der 
Eisenbahn,2) bei Meran u. a. a. 0. Zerstreut im Rheingebiet; 
so im Ostwald bei Strassburg.

JBluthezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Eine sehr btibsche Gartenpflanze.
F orm  en: a. vulgaris Koch: Blatter am Grunde tief 

herzfórmig. Syn. V. longifolia Schrader.
(■}. maritima Koch: Blatter am Grunde abgerundet oder 

fast keilfórmig. Syn. V. maritima Schrader.
y. media Koch: Blatter am Grunde keilig. Syn. V. media 

Schrader.
6. glabra Koch: Blatter durchaus kahl. Syn. V. glahra 

Schrader (wenn die Blatter zugleich fast einfach gesagt sind). 
Weitere Modifikationen sind: V. elata Host. V. elatior Host. 
V. complirata Hoffmann. V. grossa Mart. V. acuta Mart.
V. ambigua Mart. V. persicifolia Schott. Lang sandte aus 

Yerden an Koch ein Exemplar mit ruckseits lilzigen Blattern.

1) Martena und Kemmler, Flora. Bd. II. S. 39.
2) Vgl. A. Sauter, Flora, S. 82.

A bbildungen. T afel 1645.
AB l f̂lanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Langsschnitt, ver- 

grossert; 2 Fruclit, desgl.



1646. Veronica spicata L.

Aehr en - Mannertr eue.

Syn. V. Clusii Schott. V. hybridaL. V. australis Schrader.
V. nitens Hosfc. V. Barrelieri Schott. V. cristata Bernhardi.
V. orchidea Crantz. V. hybrida Marscli. V. crassifolia Kit.
V. alternifolia, media, paludosa Lejenne.

Im Wuchs der vorigen sehr ahnlich, aher kleiner und 
zierlicher. Blatter gepaart, langlich oder breit lanzettlich, 
lcerbig gesagt, an der Spitze ganzrandig, stumpf oder die 
oberen spitz, die unteren stets stumpf und am Grunde in 
den ziemlich langen Blattstiel verschmalert; Traube meist 
einzeln endstiindig, sehr kurzgestielt, spitz, yerlangert, ge- 
drungen, iihrig; Deckblatter lineal-pfriemlich, liinger ais das 
sehr kurze Bllithenstielchen; Kapsel ausgerandet, gedunsen. 
Die ganze Pflanze ist sparlich mit kurzeń Haaren bedeckt.

B esclire ibung: Der braune, mitdtinnen, langenWurzel- 
fasern yersehene, fast horizontal liegende, dann in den Stengel 
aufsteigende, dtinne, hier und da auch wohl eine Yerdickung 
zeigende, undeutlich gegliederte Wurzelstoek ist hochstens 
J/2 Meter lang und treibt an seinem Ende entweder nur einen 
aufsteigenden Stengel oder auch im Herbst noch einige Blatt- 
biischel. Der Stengel unten sanft gekrummt, aufsteigend, ist. 
gerade aufreclit, ungefahr */3 Meter oder etwas dartiber lang 
und einfach, selten nacli oben noch einige Bluthenstande 
tragende Aeste entwicltelnd, rund, mehr oder weniger fein 
graulich beliaart oder fast kalii, unten bebliittert, oben in



die Bliithentraube ausgehend. Die Blatter gegenstiindig, die 
untersten mehr oder weniger langgestielt, die oberen sitzend, 
aus der ovalen in die elliptische, langlicbe, schmal lanzett- 
liehe Form iibergehend, allmahlig schmal er und kiirzer ani 
Stengel werdend, bald stumpf, bald spitzlich, am Grrunde, so 
lange ęin Stiel vorhanden, mehr oder weniger kęilformig 
znlaufend, am Ilande seltener ganz, meist gekerbt oder 
stumpf gesagt; die Mittelrippe unten vortretend, mit wenigen 
schwachen Seitenadern, beide Flachen bald stiirker, bald fast 
gar nicht mit graulicher Behaarung iiberzogen; bald sind 
die Blatter flach, bald in der Mitte liings zusammengebogen, 
aufrecht oder abstehend. Die Blatter der Blattbiischel sind 
meist kurz, langgestielt und stiirker behaart. Die cylindrische 
sich oben zuspitzende, deckblattrige Bllithenahre oder Traube 
wird bis uber 7 Cm. lang und besteht aus einer Menge dicht 
gestellter Bluinen, von denen die unteren kurzgestielt sind, 
die oberen aber fast sitzen; jede wird von einem kleinen, 
schmal lanzettlichen Deckblattchen unterstutzt, welches dem 
Kelch an Liinge ungefahr gleich kommt und wie dessen 
lanzettliche Blattchen fein behaart ist. Die Blumenkrone ist 
dunkelblau, radformig, mit 4 langen, wenig ungleichen, mehr 
oder weniger spitz zugespitzten und zusammengebogenen 
oder verschiedenartig gedrehten Zipleln. Die Staubgefasse 
ragen nebst dem Griffel weit hervor, sind blau, die Staub- 
bentel mit gelbem Pollen. Die Kapsel ist rundlich-elliptisch, 
zusammengedruckt, etwas ansgerandet mit einer Langsfurche 
auf jeder flachen Seite, etwas behaart, sie enthiilt in ihren 
beiden Fachem eine Menge rothbrauner elliptischer, an einem 
Ende etwas spitzerer Samen.



Yorkom m en: Atif sonnigen oder schwach besehatteten 
Rasenplatzen, Triften, trocknen Rasenabhangen, sowohl in 
Gebirgsgegenden ais anf der Ebene. Durch das ganze Gebiet 
zerstreut, jedoch nicht liberall haufig. In Thuringen be- 
schrankt sie sich auf das nordliche nnd ostliche Gebiet; dem 
Thiiringer Wald fehlt sie fast ganz. Zerstreut im Harz; 
ebenso in der Rheingegend, so z. B. im Illkircher Holz 
unweit Strassburg; sehr zerstreut in Schwaben an trocknen, 
sonnigen Orten, so z. B. in der weiteren Umgegend von 
Immau, an den Weinbergen von Bietigheini und Lauffen, in 
Oberschwaben am Hohentwiel and bei Hundersingen an der 
Donan am Eussweg nach Scheer; in Sigmaringen; in den 
Alpen selten und nur in niedrigeren Gegenden, zerstreut 
durch • Tirol; siidlich noch in der Flora von Fiume auf 
grasigen Abhangen des Monte Maggiore;1) auch in Nord- 
deutschland zerstreut yorkommend, so z. B. in Mecklenburg. 
Sie ist fast durch alle europaischen Lander zerstreut.

B lu th eze it: Jul’ \ugust.
Anw endung; Eine selir hiibsche Gartenpfianze.
Form en: a. vulgaris Koch: Gekrauselt oder driisig 

weichhaarig, die unteren Blatter langlich mit keilformigem 
Grunde. Syn. V. spicata auct. V. Clusii Schott, wenn die 
Haare driisig sind; dieselbe Form mit gewimpertem, iibrigens 
kahlem Kelch ist: V. sąuamosa Presl. Die Form auf sehr 
fettem Waldboden oder in Cultur bildet: V. argutum Morett.

fi. latifolia Koch: Gekrauselt oder driisig weichhaarig, 
die unteren Blatter eiformig oder fast herzformig, scharfer

1) O ester v. Bot. Zeitsebr. 83, S. 1‘2.
l'lora XYII.



gesagt. Syn. V. hybrida L. V. australis Schrader. V. palu- 
dosa Lej. Am Unterharz und in der Flora von Spaa.

y. land folia Koch: Grekrauselt weichhaarig, mit lanzett- 
lichen, scharf gesagten Blattern. Syn. V. alternifolia Lej. 
V. media Lej.

ó. nitens Koch: Follig kahl; Blatter nnd Kelche ge- 
wimpert. Syn. F. nitens Ilost. V. Sternbergiana Bernhard. 
In Karnthen und dem ostlichen Tirol.

e. setulosa Koch: Borstig-weichhaarig, mit drusenlosen, 
aufrechten Haaren; Kelche kahl, gewimpert. Syn. V. Barre- 
lieri Schott. Meist hochwtlchsiger ais die vorige; Blatter 
langlich, bisweilen lanzettlich.

'C. cristata Koch: Weichhaarig oder unten fast kahl; 
Kronlappen schmiiler, verschmalert, liaufig gedreht. Syn. 
V. cristata Bernhardi. V. orchidea Crantz. F. hybrida M. B. 
F  crassifolia Kit. In Niederosterreich und auf der Gans 
bei Kreuznach.

A bbildungen. Tafel 1646.
AB Pflanze in naturl. GrSsse; 1 Bliithe von vorn, vergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 Kelch mit den innern Bluthentheilen, desgl.



1647. Yeronica bellidioides L.

Ganseblumen - Milnnertreue.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen am Grunde 

aufsteigenden, nach oben aufrechten Stengel, welcher hand- 
hocli bis 1/2 Meter hoch wird, stielrund und fast kahl ist 
und am Grandę mit einer Basalrosette, weiter oben mit 
einigen ziemlich entfernt stehenden Paaren von Blattern be- 
setzt; Blatter verkelirt eifórmig-langlich, sehr stumpf, seh wach 
gekerbt oder fast ganzrandig, spiirlich kurzhaarig, die unteren 
grosser, in den kurzeń Stiel zusammengezogen, die oberen 
sitzend; Traube einzeln, endstandig, meist kurz und arm- 
bliithig, von gegliederten Haaren zottig; Kapsel verkehrt- 
eiformig, seicht ausgerandet.

B esch reibu n g: Bie etwas holzige Pfahlwurzel geht 
senkrecht :.u u> u Boden und treibt einen aufsteigenden ein- 
fachen, riefenlosen, unten wenig behaarten oder ganz haar- 
losen Stengel, welcher aber nach oben zn von gegliederten, 
rostbraunlichen Haaren immer dichter besetzt wird, bis dass 
er gąnz von ihnen bedeckt wird. Nahe der Basis ist er mit 
dichtstehenden Blattpaaren bekleidet, hoher hinauf sind die 
Blattpaare weit von einander gertickt. Auf den Alpen er- 
reicht der Stengel nur 10— 15 Gm. Hohe, in der tieferen 
Region wird er ’ /3 Meter hoch. Die Blatter stehen einander



gegenuber, sind an der Basis am grossfcen, werden nach oben 
zu im mer kleiner, bis sie sich in die Deckblatter verlaufen. 
An Alpenexemplaren sind die untersten Blatter 2 Cm. lang 
und die Blattpaare sind an der Basis mit einander etwas 
verwachsen. Sie sind so nahe an einander geriickt,. dass sie 
eine Rosette z u bilden scheinen. Hoher am Stengel findet 
man aber nar noch 3 Blattpaare, die 3— 5 Cm. weit von 
einander steben und dereń Blatter kaurn 1 Cm. lang sind. 
An den Exemplaren der tiefen Gegenden sind die Blatter 
unten an der Basis doppelt grosser, stehen auch entfernt 
von einander. Alle Blatter sind aber fast oder vollig ganz- 
randig, nur die untersten Blatter sind gewohnlich seicht- 
gekerbt. Ferner sind sie immer mit Gliederhaaren gewimpert, 
auf der Oberflache, und mehr noch auf der Unterflache, mit 
solchen Haaren besetzt. Wie der Stengel werden auch sie 
mit der Nahe an der Bliithentraube immer zottiger. Anfangs 
biklet die Bliithentraube eine Art Doldentraube, bald aber 
verlangert sie sich zur Traube und wird dann gemeinlich 
auf Alpen 5 — 8 Cm. in der Tiefe 10— 12 Cm. lang. Der 
Kelch ist viertheilig, dicht mit den rostfarbigen Gliederhaaren 
bedeckt und bewimpert; die Zipfel sind langlich-lanzettformig, 
2 sind kleiner ais die beiden andern. Die Rohre der Krone 
ist kiirzer ais breit, der Saum ungleich, noch einmal so gross 
ais der Kelch, manchmal mit Gliederhaaren bewimpert. Die 
Staubbeutel sind violett.

Y orkom m en: An grasreichen Orten der ganzen Alpen- 
und Yoralpenkette und auch im Riesengebirge. Zwischen 
den Felsen und dem Gerołl des Schneekoppenkegels und 
im Kessel des mahrischen Gesenkes.



B liith eze it: Jani bis August.
A nw endung: Ein bubsch.es Pfianzchen fur Felspartieen 

in Garten.

Abbildungen. Tafel 1647.
Pflanze in natiirl. Grosse; 2 Haare, vergrossert; 2 Fracht, desgl.



Strauch - Mannertreue.
Syn. V. frutescens Scopoli.

Diese zierliche Pflanze bildet einen handhohen Strauch 
oder eigentlich Halbstrauch, welcher einen oder mehre 
bliihende Stengel und ausserdem noch einige kurze sterile 
Stengel ftir das Folgejahr treibt. Unterste Blatter eirund, 
die stengelstandigen gepaart, langlich, stumpf, grosser ais 
die unteren, schwach gekerbt, alle, wie der Stengel, sehr 
sparlich striegelkaarig; Traube ani Ende der Stengel einzeln, 
armbliithig, bisweilen auch gestreckt und reichbltithiger, 
drtisig-flaumig; Kapsel eirund, seicbt ausgerandet.

B esch re ibu n g: In den tieferen Regionen und an 
besseren Standortem wird diese Pflanze handhoch, in den 
obersten Regionen oder aut’ mageren Pliitzen nur 5 Cm. hoch. 
Der Wuchs der letzten ist sehr gedrungen, die Aeste liegen 
mit der Basis am Boden oder sind aufsteigend, die Blatter 
sind kleiner, die Trauben kiirzer und armblumiger. Der 
Wuchs der ersten ist dagegen schlank, die Aeste stehen 
anfrecht empor, die fruchtbaren Aeste sind zwar ebenfalls 
mit Blattern besetzt, welche sich decken und 1— 2 Cm. Lange 
erreichen, doch derselben sind weit weniger und die aus- 
gebluhte Traube misst oftmals 8 Cm. Lange. Alle Blatter 
sind gegenstiindig, etwas dick, die unteren und kleineren 
spatelformig und vorn zugerundet, die oberen grosseren 
lanzettformig und stumpf, siimmtliche Blatter yerlaufen sich



in ein kurzes Stielchen and siad am Rande durch hochst 
feine bogige Haare gewimpert und im Alter kalii. Aber 
die Stengel sind von unten bis oben hinauf durcli feine 
drlisige und bogige Haare rauh und besonders sind die 
Kelchblatter mit Drtisenhaaren dicht besetzt. Die Kronen 
fallen, wie bei den meisten Yeronicen, leicht ab und die 
ovale, seicht ausgerandete Kapsel, welche den Kelch iiber- 
ragt, ist mit bogigen feinen Haaren ebenso wie der Kelch 
bedeckt. Es giebt Exemplare mit gekerbten und Exemplare 
mit ganzrandigen Blattern.

Y orkom m en : In der ganzen Alpenkette und auch in 
den Voralpen. Die Pfianze ist ein Halbstrauch und bluht 
in den Hundstagen.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein allerliebstes Gewaclis fur alpine Fels- 

partieen in Garten.

Abbildungen. Tafel 1648.
A Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Fracht, vergr6ssert; 2 dieselbe 

im Querschnitt, desgl.



Felsen - Mannertreue.
Der yorigen in Wnchs und Grosse durchaus ahnlich, 

Blatter eirund-spatelformig, abgerundefc, in den sehr kurzeń 
Stiel verschmalert, etwas gekerbt, fast kahl, die untersten 
kleiner; Tranbe endstandig, arinbliithig, von gekrauselten, 
driisenlosen Haaren flaumig; Kapsel eirnnd, nach oben ver- 
schmalert, kaum ausgerandet.

B esch re ibu n g : Diese Pflanze ist ebenso wie V. fru t i-  
cu łosa  in alteren Exemplaren sehr yerastelt. Die Aeste sind 
liolzig, glatt, glanzend und durch die Reste der abgefallenen 
Blatter erscheinen sie knotig. Die jungen Zweige stehen 
dagegen aufrecht empor, sind mit bogigen, driisenlosen, feinen 
Haaren dicht bekleidet und tragen gegenstandige Blatter. 
Letzte sind unten kleiner, oben grosser, yerlaufen sich an 
der Spitze der Zweige in Deckbliitter, haben eine yerkehrt- 
langliche, an der Spitze zugerundete, an der Basis sich in 
das kurze Stielchen yerschmalernde Form, die bei den kleinen 
Blattern am unteren Theile des Stengels yerkehrt-eirund 
oder gar rundlich wird. Die Blatter sind iibrigens ganz- 
randig, oben aber mit 1 — 2 Kerbzahnen zuweilen begabt. 
Die Kelche zeichnen sich vor Y. fru ticu losa  durch den 
Mangel der Driisenhaare aus, die Kronen sind zudem tiefblau 
und mit einem dunkel-purpurnen Ring im Schlunde yerziert. 
Sonst sind die Bluthentrauben ebenso armbluthig, oft nur 
2 bliithig. Die Friiclite sind eirund, langer ais der Kelch



und zeicłmen .sieli besonders vor den Fruchten der V. fruti- 
cn losa  durch den Mangel der Drusenhaare ans.

Y orkom m en: An grasigen Felsenabliangen der Alpen, 
Yoralpen, der Yogesen, in Baden. Durch die ganze Alpen- 
kette verbreitet, namentlich auch im bairischen Hochland.
Im Salzburgischen gemein an felsigen Stellen, auf Stein- 
blocken, vorzuglich auf den Kalkalpen, Ton 1100 — 1600 
Meter Meereshohe, bisweilen aucb in die Thaler herabsteigend, 
so z. B. am Wasserfall beim Dorf Fusch und in Tausweg 
im Lungau; seltner auf Schiefer, so z. B. auf der Embach- 
alp, auf den Rauriser Tauern.1) An grasreichen Orten der 
Yogesen auf dem Hoheneclc iiber dem Sehiessenrotli-Ried 
und Wolmsa. In Baden auf dem Bełchen und Feldberg.2)
In den Alpen sammelte ich sie in grosser Menge in der 
Umgebung von Innsbruck (Frauhiitt u. a. O.), in der Um- 
gebung von Gastein, im Kanton Appenzell u. s. w. Es giebt 
in der ganzen Alpenkette wobl wenige Gegenden, denen sie 
felilte.

B lu tb eze it: Juni bis August.
A nw endung: Ffl Felspartieen in Garten nicht minder 

empfehlenswerth ais die yorige. Sie kann aucb ais Topf- 
gewiichs kultivirt werden.

1) A. Sauter, Flora, S. 84.
2) Yergl. die Notiz von Waldner in der deutschen botanisclien 

Monatsscbrift 1888, S. 14.
Abbildungen. Tafel 1(>49.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruclit, vergr5ssert; 2 dieselbe 
im Langssolmitt, desgl.; 3 dieselbe im (Juerschnitt, desgl.

W or* x m U)



Alp en - Mannertreue.
Das dumie, gegliederte, kriechende, dauernde li,bizom 

entsendet meist mehre kaum handhohe, dicht mit Blattpaaren 
besetzte, ’) aufsteigende Stengel; Blatter rundlich-eiformig, 
sehr stumpf, in den sehr kurzeń Blattstiel verschmalert, ge- 
kerbt oder ganzrandig, die unteren kleiner, alle zottig ge- 
wimpert; Trauben einzeln, endstandig, kurz, gedrungen, arm- 
bliithig, fast doldig, yon abstełienden, gegliederten, driisen- 
losen Haaren rauhhaarig; Blumen klein, blau; Kapsel langlich- 
verkehrt eiformig, ausgerandet. Im Habitus hat sie einige 
Aehnlichkeit mit Y. b e llid io id e s  L. Sie imterscheidet sich 
aber sofort durch das Fehlen der Basalrosette und dureh 
den reich beblatterten Stengel.

B esch reibu n g: Dies kleine Pflanzchen wird kaum 
fingerlang und ist im Wachsthume sehr gedrungen. Sein 
Stock kriecht und ist mehrkopfig, seine Stengel sind aul- 
steigend und dicht mit Zottelhaaren bekleidet. Die gegen- 
standigen Blatter stehen sehr dicht am Stengel bis zu den 
Bliithen hinauf und gehen in Deckblatter ilber. Sie haben 
ein sehr kurze,s Stielchen und sind mit Zottelhaaren gefranzt. 
Man imterscheidet nach ihrer Gestalt:

1. Y eron ica  in te g r ifo lia  Schrank (V. G ebhardiana 
Vest) mit ganzrandigen Blattern, und

1) Bei Exemplaren aus Island im Herbarium Langethal sind die 
Blattpaare ziemlich entfernt, die Stengel hoohwiiehsig und sehlank.



2. Y eron ica  r o tu n d ifo lia  Schrank, mit gekerbten 
Blattern. Die nordisehen Formen dieser Pflanze sind aucli 
weit schlanker und ihre Blattpaare stehen weit von einander 
ab. Die Bliitlien sind anfangs so dicht gestellt, dass sie ein 
Kopfchen zai bilden scheinen und erst spater verlangert sieb 
die Spindel z u einer Fruchttraube. Man żalili 8— 10 ldeine 
Bliitlien mit blauen Kronen. Die Spindel ist dicht mit ab- 
stehenden Haaren besetzt, die 4 ungleichen Kelchblatter sind 
mit Zottelhaaren reich beldeidet nnd die Ilohre der Kronen 
ist kurz. Im hoheren Alter yerlieren die Blatter und Stengel 
ihre Zottelhaare, deshalb sieht man den untersten Theil der 
Pflanze haarlos; anch der Kelch wird zur Zeit der Frucht- 
reife kahl.

T orkom m en: Eine arktisch-alpine Pflanze. An gra- 
sigen Abhangen der Alpen, Yoralpen und Sudeten, besonders 
anf kiesigem Boden. Durch die ganze Alpenkette, von der 
Schweiz bis nach Illyrien, auch im bairjschen Hochland haufig. 
Im Iliesengebir<ie an Felswanden am kleinen Teich und aut 
der Schneekoppi, Auch bei Hannover in der Eilenriede 
wird ein ganz vereinzeltes Yorkommen angegeben. Im Salz- 
burgischen ist sie nicht selten aut feuchten Alpentriften von 
1800— 1900 Meter Meereserhebung, so z. B. am Untersberg.') 
Haufig ist sie in den Schweizer Alpen; ebenso in Tirol; in 
Karnthen, so z. B. am Grossgloclmer bei Heiligenblut, ebenso 
in Unterkarnthen aut der Alpe Petzen u. s. w. Pyrenaen, 
Island u. s. w.

B lu th ezeit: Juli, August.

1) A. Sauter, Flora, S. 84.



A nw endnng: Ein hubsches Pflanzchen fur alpine 
Anlagen.

Form en: Ausser den oben bereits namhaft gemachten 
Formen kommt noch vor: V. pumila Allioni, mit spitzeren, 
deutlich gekerbten Blatterm. Syn. V. pumila Allioni. Koch 
will die Formen, welcbe z. B. im Salzburgischen alle drei 
neben einander anftreten, kaum ais Yarietiiten angesehen 
wissen.

A bbildungen. Tafel 1650.
Pllanze in natttrl. Grosse.



Quendel - Mannertreue.
Das zarte, kriechende, gegliederte, dauernde Rhizom 

treibt einige fertile und sterile aufsteigende Stengel, welche 
locker oder ziemlich gedrungen mit Paaren eirunder oder 
langlicber Blatter besetzt sind. Unterste Blatter weit kleiner, 
etwas zusammengedrangt, aber nicht rosettig, die oberen all- 
mtiblig in schmalere, lanzettliche Deckblattchen iibergehend, 
alle scbwacli gekerbt oder fast ganzrandig, kalii, etwas glan- 
zend, gelbgrun, die Deekblattclien ganzraudig; Traube ani 
Ende der Stengel reichblutbig, anfanglicb meist gedrungen, 
zuletzt locker und oft sebr verlangert; Bltitbenstielchen auf- 
reclit, etwa so lang wie der Kelcli; Blume weiss mit blauen 
Adern; Kapsel zusammengedruckt, rundlicb-verkehrt berz- 
formig, quer breiter, stumpf ausgerandet; Staubweg grade 
vorgestreckt.

B esclireibung: Der Stengel ist aufsteigend, fastwalzen- 
rund, griin, gewolinlicb glatt. Meist konimen mebre Stengel 
aus der dunnen yielastigen Wnrzel. Die fast sitzenden 
Blatter sind eifórmig verliingert, beinalie 3nervig, glatt und 
fast ganzrandig, nur selten stehen sie gegentiber. An der 
Spitze des 7 — 10 Cm. langen Stengels findet man die sebr 
auseinander gezogene bliittrige Blilthentraube, indem aus den 
einzelnen Blattwinkeln kurzgestielte einzelne Blumen zum 
Vorscbein konimen. Der Kelcb ist 4tbeilig, und seine ein
zelnen Abtbeilungen eifórmig; die Blumenkrone radformig,



blaulichweiss, ungleich dspaltig. Der oberste breiteste Ab- 
schnitt liafc gewohnlich rothe oder dunkelviolette Streifen. 
Die beiden gestielten Anthereń, am Schlunde der Blurnen- 
krone entspringend, stehen einander gegeniiber. Der einfache 
Griiiel hat eine etwas vertiefte fast 2spaltige Narbe und der 
Fruchtknoten ist 2facherig. Die Fruclit stellt sieli ais eine 
verkehrt-nierenformige, an den Randem hanfig feinhaarige 
2facherige vielsamige Kapsel dar, in der viele rundliche 
Samen an, der in der Mitte zn einein Samentrager verdickten 
Scheidewand stehen.

B em erkung: Diese Pflanze iindert ofters sehr in der 
Grosse, Behaarnng und Farbę ihre Blumen ab, indem letzte 
bald mehr blau, bald rotłilich, bald auch fast ganz weiss 
erseheinen. Bisweilen ist die Blumenkrone weit ldirzer ais 
der Kelch, die Blatter ganzrandig und auch wohl ganz 
rundlich; aber nur selten wird die ganze Pflanze haarig.

V orkom m en: An feuchten kahlen Stellen auf Wiesen, 
auf feuchten Wiesenwegen, an Wegen in feuchten Felsthalern, 
auf feuchten Stellen in lichten Waldungen, auf feuchten 
Triften, auch in Garten und auf Kulturland. Durch das 
ganze Gebiet yerbreitet.

B liith eze it: April bis Oktober.
Anw endung ;  Von den Schafen, wahrscheinlich nicht 

vom anderen Fieh wird dieses Gewachs gefressen. Da es 
ganze Rasen bildet, so konnte man es wohl auch in dieser 
Hinsicht in Gartenanlagen benutzen.

Formen: Eine robustere Form mit eiformigen Blattern 
ist: V. nagięcia Schmidt, eine kleinere Form mit rundlichen 
Blattern: V. tenelia Allioni. Die Form (3. borealis Laestad.



ist klein, gedrungen, mit driisenhaarigen Bliithenstielchen 
verseheu, mit dicht driisenliaarigen Kapseln. Sie ist im 
liochsten Norden Europas verbreitet, so z. B. bei Karesuando 
in Lappland, bei Tornea im russischen Finnland. Im Gebiet 
scheint sie seltsamer Weise nur an der Siidgrenze vorzu- 
kommen, so z. B. aut' der Insel Veglia, bei Zara u. s. w.

Abbildungen. Tafel 1651.
A Pflanze in natur]. Grosse: 1 Bliithe, vergr0ssert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 Prucht, desgl.



Thymian - Miinnertreue.

Der jiihrige Stengel treibt nach unten einen Biischel 
zarter Faserwurzeln, nach oben lost er sich in, zahlreiche, 
dumie, kaum spannenhohe, ausgebreitete Zweige auf, welcbe 
locker mit. eifórmigen oder rundlichen, wie der Stengel zottig 
behaarten, gepaarten Bliittern besetzt sind; alle Zweige gelien, 
nachdem sie wenige Blattpaare gebildet haben, in gestreckte, 
lockere Trauben uber mit lanzettlichen, ganzrandigen Deck- 
blattem; Bluthenstielchen absteheud, meist etwas langer ais 
die Deckbliittchen, doppelt so lang wie der Kelch und wie 
dieser driisig- zottig; Kapsel zusammengedruckt, ziemlich 
flach, quer breiter, halb zweispaltig mit kreisrunden Ab- 
schnitten; Staubweg so lang wie die Spalte; Blume blau.

B esch re ibu n g : Eine niedliche, doch nicht viel iiber 
fingerhohe Pflanze, die im Ganzen mit unserer V. s e rp y lli-  
fo l ia  viel Aehnliches hat. Ihr Stengel ist schon vom Grnnde 
an verastelt und die Aeste biegen sich sammtlich aufwarts, 
ei'reichen zuletzt mit dem Stengel ziemlich gleiche Holie. 
Der Stengel ist, sammt den Aesten, Bliittern, Bltlthenstielen, 
Deckblattern und Kelchzipfeln, mit gestielten Driisen besetzt, 
die Deckblatter und Kelchblatter sind damit gewimpert, auch 
auf beiden J(1liichen mit solchen Drusenhaaren versehen, aber 
die Blatter unten am Stengel verkahlen bald vollig. Letzte 
gleichen in Grosse und Form den Blattern der V. polita , 
doch ihre 2 bis 3 Ziihne an beiden Blattseiten sind ofters 
weit flacher. Nach oben hin verlaufen sich die Blatter all-



mahlig in die Deckblatter, so dass die Deckblatter der untersten 
Bltithenstiele noch liinglich sind und auch einige schwache 
Zahne besitzen, doch bald nacliber in die lanzettliche Form 
iibergehen und ganzrandig werden. Die Bltithenstiele sind 
sehr żart, '/2 Cm. lang, stehen ab, sind langer ais ihre Deck
blatter und doppelt so lang ais die Kelclie; die hellblaucn, 
tiefblau gestreiften Kronen haben etwa die Grosse der Bllithen 
von Y. h ed era e fo lia ; die Kapseln aber sind so tief aus- 
gerandet, dass sie fast wie zweikopfig aussehen, haben am 
Rande die gestielten Drtisen der Kelchlappen und Deck
blatter und uberragen die Kelchlappen.

Y orkom m en: Auf Aeckern am Ober- und Mittelrhein, 
doch selten und haufiger schon in der franzosischen Schweiz 
im Thale der Rhone, am Genfer See, z. B. bei Lausanne 
u. s. w. Auch in Istrien nicht selten. Im Ganzen gehort 
diese Art im Gebiet zu den seltensten der Gattung. In der 
Wetterau; einmal in Menge auf einem Kleefeld bei Riides- 
heim gefunden; etwas hauhger im Oberelsass und in Baden 
bei Basel, Strassburg, Muhlheim, Karlsruhe; bei Giessen; 
Zurich; Untersteiermark. Ausserhalb des Gebiets in Frank- 
reich, Italien, Ungarn, Siebenbiirgen, Croatien, Dalmatien, 
der Tiirkei.

B lu thezeit: April, Mai.
A nw endung: Ein harmloses Ackerunkraut.

Abbildungen. Tafel 1052.
A Pfłanze in nat. Grosse; 1 Bliitlie, yergrOssert; 2 Frućht, desgl.

Flora X.V1I. 20



Saat - Mannertreue.
In Bezug auf Dauer, Wuchs und Grosse der vorigen 

ahnlich, aber robuster und grossblattriger. Blatter sitzend, 
herzeiformig, gekerbt, meisfc ziemlich locker stehend, schwacli 
weichhaarig, gelbliehgriin; Stengel fast zotfcig behaart; obere 
Blatter allmahlig in lanzettliche, ganzrandige Deckblattchen 
iibergehend; alle Zweige des Stengels gehen, nachdem sie 
eine Anzahl von Blattpaaren gebildet haben, in anfanglich 
kurze, zuletzt meist lang gestreckte, reichbluthige Aehren 
ans; Bluthenstielchen aufrecht, kiirzer ais Kelch und Beck- 
blattcben; Blume kleili, sattblau; Kapsel zusammengedruckt, 
verkehrtherzfórmig-zweilappig, gewimpert; Staubweg etwas 
liinger ais die Spalte.

B esclire ib u n g : Die kleine Pfahlwurzel ist mit zalil- 
reichen haarfbrmigen Nebenwurzelchen besetzt. Der Stengel 
ist gemeinlich nur unten an der Wurzel verastelt und die 
Aeste steigen dann im Bogen aufrecht in die H5he, werden 
endlich so hoch wie der Hauptstengel. Stengel und Aeste 
sind undeutlich vierkantig, mit abstehenden Haaren dicht be
setzt und von unten an mit gegenstandigen Blattern bekleidet. 
Die Blatter sind auf beiden Flachen mit einzelnen Boi-sten- 
haaren besezt, auch der Rand ist durch sie gewimpert. Sie 
erreichen 1 V:! Cm. Lange und 8 Mm. bis 1 Cm. Breite, haben



unten sehr kurze Stielchen und eine herzformige, au der 
Spitze abgestumpfte Form. Oben an den Bluthen werden 
sie lanzettformig, haben anten an der Blutheniihre noch einige 
Zahne, werden bald darauf ganzrandig, stehen dann wechsels- 
weise, sind siimmtlich stiellos aber sehr deutlich dureh die 
Borstenhaare ani Rand gewimpert. Im Anfange der Bliithe 
ist dieses Pflanzchen mehre Gm. hoch, allein spiiter ver- 
langert sieli die Blutheniihre sehr, indem die Spitze der Aeste 
immer neue Bluthen erzeugt, wahrend die untersten Bluthen 
schon langst verwelkt sind und in Samen stehen, ja die 
Kapseln sind unten schon gereift und ausgeschiittet, wahrend 
die Spitze noch bluht. Ein solches Exemplar misst gegen 

Meter. Die hellblauen Bliunchen scheinen ganz in den 
Blattwinkeln zu sitzen, allein auch ihr Stielchen verlangert 
sich nach der Bliithe und erreicht die Halffce der Lange der 
von dem Kelch umgebenen Kapsel. Diese ist durch Borsten
haare gewimpert, enthiilt gelbe, eirnnde, ziemlich flachę 
Samen.

V orkom m en: Ueberall auf Feldern des sandigen und 
kiesigen Bodens. Es fangt schon Ende Marz zu bluhen an, 
erreicht aber im Mai seine eigentliche Yollkommenheit und 
steht im Juni in Samen. Indessen giebt es auch im Juni 
schon wieder neue Pflanzchen, welche im Juli in Samen 
stehen. Selbst im Herbst findet man diese Pflanze wieder. 
Sie ist ein Sommergewachs. TJebrigens ist die Pflanze durch 
das ganze Gebiet verbreitet und lceineswegs auf Sandboden 
beschrankt. Bei Jena ist sie z. B. sehr haufig auf Brach- 
feldern und Triften des bunten Mergels, ebenso bei Kosen 
auf Triften des Muschelkalks. In den Alpen ist sie meist



auf die Thiiler beschrankt, so z. B. im Salzburgischen auf 
Wiesen, Grasplśitzen, Aeckern, Raincn gemein.

B liith eze it: Marz bis Oktober; vorzugsweise aber im 
Marz und April.

A n w en du n g : Ein harmloses Unkraut. welches sich 
auf Kleefeldern und im Wintergetreide zur Priihlingszeit 
regelmassig einstellt, besonders auf Sandboden, durch die Be- 
deckung des Bodens, den es vor Ausdommg schiitzt, mehr 
Nut zen ais Nachtheil bringt. Auch das Yiełi frisst dieses 
Pflanzchen gern.

A bbildungen. Tafel 1653.
A Pflanze in nattii'1. Grbsse.



Romische M&nnertreue.

Syn. V. romana L. mant. alt.
Der jahrige Stengel lost sieli ani Grund in zahlreiche, 

sparrige und ausgebreitete, aufsteigende Aeste ant, welclie 
locker, ziemlicli entfemt, mit Blattpaaren besetzt sind und 
wie die ganze Pflanze vollig kalii. Die unteren Blatter ver- 
kelirt eiformig-langlich oder spatelig, schwacli und wenig 
gekerbt, die stengelstandigen lanzettlich-langlich, stumpf, all- 
mahlig in den kurzeń Stiel verschmalert, nach oben in lineal- 
langliche, ganzrandige Deckblattchen iibergehend; Zweige oft 
mehre Aelrren tragend; Aeliren (Trauben) locker, gestreckt, 
reichbltitliig; Bluthenstielchen aułrecht, kiirzer ais Kelch und 
Deckblattchen; Kapsel zusammengedruckt, verkehrt lierz- 
lormig; Staubweg sehr kurz, so lang wie die Ausrandung; 
Blunie weiss oder blassblau. Kapsel kalii.

Y orkom m en: Diese zierliclie Pflanze stammt ans Ame- 
rika und konimt in den verschiedensten europaischen Landem 
auf Kulturland verwildert yor. So hat sie sieli seit 35 Jaliren 
im botanischen Garten zu Jena eingebiirgert; ebenso bei Kassel 
in den Bamnschulen in der Aue; bei Dresden; im Wiirteni- 
bergisclien seit 1858 in der exotischen Baumscliule ais liau- 
figes TJnkraut aulgetreten; ') bei Potsdam in der Landesbaum- 1

1) Martens und Kennnler, Piorą, 11. S. 42.



schnie und auf der Pfaneninsel; hei Hamburg nach Elottbeck 
vx\ in der Nahe des Elbufers und bei der hohen Luft, bei 
Friedrichsstadt in Schleswig; bei Strassburg und Miihlhausen 
im Elsass; in Bohmen. Ausserdem ist sie zerstreut in Beł- 
gien, Luxemburg, Frankreich, bei Neapel, in Siebenburgen, 
Lithauen.

B lU thezeit: April bis •Juui.
A nw endnng: Ein niedliches, harmloses Unkraufc.

A bbildungen. Tafel 1654.
AB Pflanze in natflrl. Gr8sse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Fracht, 

dessgl. Nach Roichenbach.



1655. Veronica verna L.
Krtihlings - Mannertreu e.

Syn. V. Dillenii Crantz. V. pinnatifida Lam. V. succu- 
lenta Ałlioni.

Sie ist der V. arvensis L. sehr ahnlich in Bezug aut' 
Wuchs, Grosse und Dauer, unterscheidet sich indessen sofort 
dtirch die Blattform. Blatter fiedertheilig, nur die untersten 
eiformig, ungetheilt, die obersten in lanzettliche Deckblattchen 
iibergeliend; alle Zweige gelien in selir gestreckte reich- 
bliithige, ahrige Trauben aus; Bluthenstielchen aufrecht, 
ktirzer ais Kelch und Deckblattchen; Blumen sattblau; Kapsel 
zusammengedruckt, verkehrt herzformig, gewimpert; Staub- 
weg so lang wie die Ausrandnng.

B esch re ibu n g: Die V er o ni ca verna ist ein niedliches 
Pflanzchen, welches zu den ersten des Jalires gehort. Ilire 
gelbrothliche Pfahlwurzel geht in den Boden, treibt eine 
Menge liaarformiger Nebenwurzelchen und einen aufrechten 
Stengel, welcher ruthentormige, anfrechtstehende Aeste bildet. 
Aeste und Stengel sind gemeinlich rothbraun, iinmer mit 
sehr kleinen, weissen, sich an den Stengel anschmiegenden 
Haaren besetzt. Nur die untersten Blatter sind ganz, kerb- 
zahnig und stumpf, in der Bluthenzeit schon yerwelkt; die 
tibrigen Blatter des Stengels und der Aeste liaben melire 
(gemeinlich an jeder Seite zwei) tiefe Einschnitte, so dass 
das Blatt aus 5 stumpfen Zipfeln besteht, woYon die zwei 
untersten am schmalsten sind, der Mittelzipfel bei weiten ani



breitesten ist. An den untersten Blattern bat der Mittel- 
zipfel nicht selten sogar nocb Kerbzahne. Die obersten 
Blatter sind lanzettfórmig und ganzrandig, alle Blatter durcb 
Borstenhaare oder durch gestielte Drusen gewimperfc. Die 
Bliithchen sind deutlich gestielt, doch die Stielchen erreiehen 
nur die Malfte der Kapsel an Lange. Die Kelchzipfel sind 
spitz und driisig-gewimpert, die Kronen hellblau mit dunk- 
leren Adern und klein, die Kapseln verkehrt-herzformig, 
drttsig gewimpert und die gelben Samen an beiden Seiten 
flach-convex. In der ersten Bliithe misst dieses Pflanzchen 
kanm 5 Om., spater wird es fingerhoch. Man bat auch 
Exemplare mit ganzrandigen Blattern ani unterenf Stengel- 
theile, die.se sind aber nur ais verkttmmerte Porm z u be- 
trachten und entstehen durch einen zu mageren, sonnigen 
Boden.

Y ork om m en : Auf sandigen Aeckern ein Unkraut, 
welches schon im Monat April zur Bliithe kommt. Auch 
trifft man es auf Ackerrainen im Grase, es ist nicht so ge
mem ais der Saat-Ehrenpreis, doch auch gerade nicht selten 
und gehort zu den Sommergewaęhsen. Sie ist ziemlich durch 
das ganze Florengebiet zerstreut, tritt aber in der Kegel nicht 
so massenhaft auf wie die yorige, mit der man sie aus der 
perne leicht verwechseln kann. An manchen Orten, ja in 
o';uizen Strichen ist sie selten; so z. B. in vielen Gegenden 
des Alpengebiets; im Salzburgischen findet sie sieli nur um 
Mautemdorf im Lungau;1) auch in Tirol ist sie nur splirlich 
sporadisch verbreitet,2) so z. B. boi Welsberg im Pusterthal,

1) A. Sauter, Flora, S. 85.
2) Hausmann, Flora II. S. 643.



bei Bożen in Hasiach, bei Runkelstein und Siebenaich, bei 
Ritten u, s. w. Audi in Schwaben ist sie selten; so im 
Wttrtemberger Unterland im Getreide bei Ellwangen, auf der 
Alb am Haidenheimer Schlossberg und auf Sand bei Neres- 
heim. ’ ) Sie ist ilberhaupt in Gebirgsgegenden weniger haufig 
ais auf der Ebene; so z. B. recłmet Rabenhorst sie fur die 
Lausitz zu den gemeinen Pflanzen.2)

B lttthezeit: April, Mai.
A nw endung: Ais unbedeutendes Unkraut wird es nicht 

lastig, im Gegentheile niitzt es durch den Schutz gegen 
Trockniss, den es dem Lande gewahrt. Audi wird es vom 
Vieh gefressen.

For men: Kleine Exemplare mit ganzrandigen Bliittem 
bilden V. Bellardi Wulfen, V. Bellardi Allioni und V. poly- 
gonoides Lam.

1) Martens und Kemmler, Flora II. S. 42.
2) Flora Lusatica l. S. 6.

Abbildungen. '1'afel 1655.
Pflanze in nattirl. Grosse.
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1656. Veronica triphyllos L.
Drei blatt - Mannertreue.

Ein sehr zierłiches, jahriges Pflanzchen, dessen Stengei 
kaum handhoch wini und sich meistens von unten auf stark 
verii,stelt, wie alle griinen Theile der Pflanze stark driisig 
behaart und haufig, wie auch die Deckblattchen und die 
Ruckseite der Bliitter violett angelanfen ist; Blatter fingerig- 
vieltheilig, dunkelgriin, nur die untersten eiformig und unge- 
theilt oder hoehstens mit einigen Kerbzahnen versehen; Deek- 
blatter gross, lanzettlich, stunipl'; Trauben sehr locker, an- 
fangs kurz, zuletzt gestreckt; Bliithenstielchen liinger ais der 
Kelch, abstehend und aufstrebend; Blumen dunkelblau; Kapsel 
rundlich~verkehrtherzfbrmig, gedunsen.

B esch re ib u n g : Die Wurzel gelit ais diinne Pfahl- 
wurzel nur wenige Centimeter tief in den Boden, treibt einen 
aufrechten, astigen Stengei, welcher 2 — 6 Zweige ans den 
untersten Błattachseln entwiokelt, in magerem Boden aber 
auch einfach bleibt und je nach der Kraft seines Wachs- 
thums 5— 15 Cm. Hohe erreicht. Die Aeste stehen sammt- 
lich aufrecht, sie und der Stengei sind mit Driisenhaaren 
dicht besetzt, die auch diesem Pflanzchen ein klebriges An- 
fuhlen geben. Die ersten beiden untersten Blatter sind gegen- 
stiindig und ungetheilt, aber nach Massgabe der Bodengiite 
grosser oder kleiner, ganzrandig oder mit 3— 7 Kerbzahnen 
begabt. Weiter oben bleiben zwar die Blatter gegenstandig, 
sind aber fingerformig in 5 Theile geschnitten, hoher hinauf



stehen sie abwechselnd am Stengel und haben nur 3 Theile. 
Alle Lappen der theiligen Bliitter sind verkehrt-langlich 
oder verkehrt-lanzettfórmig und an der Spitze stumpf. Der 
Mittellappen ist der grosste. Beide Blattflaehen und ganz 
besonders die Rander sind wie die Steugeltheile mit drusigen 
Haaren besetzt, an welchen die feinen Sandkornchen des 
Bodens nicht selten ankleben. An kraftigen Exemplaren 
bilden die Bldthen eine Art blattreicher Traube. Die Blumen- 
stielchen und Kelche haben Driisenhaare, die 4 Abschnitte 
der letzten sind lanzettformig, an der Spitze abgerundet, 
wachsen nach der Błuthe weiter, werden doppelt grosser und 
iiberragen die Kapsel. Die Krone ist so blau wie die Korn- 
blume, mit Langsstreifen begabt und die Kapsel ist wie der 
Stengel mit Drlisenhaaren besetzt.

Y orkom m en: Auf Aeokern, besonders auf Sandboden. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet und auf allen Bodenarten, 
aber vorzugsweise auf Sandboden. So ist sie in Thuringen 
in der Buntsandsteinregion und auf dem Rothliegenden weit 
haufiger ais im Muschelkalkgebiet, obgleieh sie diesem nicht 
fehlt. In Norddeutschland ist sie stellenweise sehr haufig 
wie z. B. bei Hamburg, in anderen Gegenden nur sporadisch 
verbreitet, so in Preussen bei Konigsberg, Gattstedt, Inster- 
burg u. s. w. Im Alpengebiet ist sie im Ganzen selten, so 
z. B. im Salzburgischen nur auf Aeckern um Klessheim bei 
Salzburg.1) Audi in Tirol ist sie nur sporadisch rerbreitet 
und gehort keineswegs zu den gemeinen Pflanzen.

B litth eze it: Miirz bis Mai.

1) Vgl. Sauter, Flora, S. U .



A nw endung: Dieses ais Unkraut unschadliche Pflanz- 
clien ist ais Futterkraut tauglich und ais niedliches Zier- 
gewaclis in der ersten Flora unserer Aecker bekannt.

Porm en: Zwerghafte Exempłare bilden die V. romana 
Allioni (nicht Linne).

Abbildungen. Tafel 1656.
AB Fflanze in natiirl. Grosse; 1, 2, 3 Blatter verschiedener Form, 

yorgrossert; 4 Knospe, desgl.; 5 Blfithe, desgl.; 6 Bltlthe ohne Kelch, 
desgl.; 7 Staubgefasse, desgl.; 8 jungę Frucht, desgl.; 9 reife Frucht, 
desgl.



1657. Yeronica praecox Allioni.

Friih - Mannertreue.

Syn. V. romana Scopoli. V. ocymifolia Thuiller.
Der vorigen śiusserst ahnlich, aber sofort durch die 

ungetheilten Blatter unterscheidbar. Blatter herzeiformig, 
stumpf, gekerbt, sifczend, dunkelgriin, wie der Stengel zer- 
streut behaart, etwas gliinzend, paarweise ziemlich entfernt 
stehend; Stengel einfach oder vom Grand auf astig; Trauben 
am Stengel nnd seinen Zweigen endstiindig, zuletzt locker 
nnd gestreckt; Deckblattchen aus der Form der Blatter 
allmahlig in die lanzettlicbe nnd ganzrandige ubergehend; 
Bliithenstielchen etwa so lang wie der Kelch, langer ais 
die Deckblattchen, aufstrebend; Blumen dunkelblau; Kapsel 
eirund verkehrt-herzfi.imht,. gedunsen.

B esch re ibu n g : Diese Species unterscheidet sich von 
allen ahnlichen einjahrigen Veronica-Arten und namentlicb 
von Y. po lita , mit welcher sie wegen der ahnlichen nnteren 
Blatter verwechselt werden konnte, sogleich durch ihren anf- 
recliten Stand des Stengels, der Aeste und Blttthenstiele, 
welche letzte auch ais Fruchtstiele noch ihre aufrechte 
Stellung behanpten. S've bat aber dadurch wiederum Aehn- 
lichkeit mit V. tr ip h y llo s , znmal sie mit ihr so ziemlich



gleichzeitig blriht und ebenfalls schon blaue Bliithen erzeugt; 
aber letzte besitzt, in der Mitte des Stengels immer drei- 
theilige oder fingertheilige Blatter, ihre Bliithenstiele sind 
langer ais die Kelche und ihr Stengel wird weit hoher. 
V. p ra e co x  erreicht namlich selten mehr ais 7— 8 Cm. Hohe, 
ilir Stengel und ilire Aeste sind gleich der V. tr ip h y llo s  
dicht mit Driisenhaaren bedeckt, doch weniger klebrig, ihre 
unteren Blatter stehen gemeinlich einander gegeniiber, sind 
kleiner und diinner im Parenchym ais bei V. tr ip h y llo s , 
immer gestielt, herzeifórmig, zwar mit grossen Sagezahnen 
ausgerandet, aber die Spitzen derselben sind stumpf. Sie 
messen 6—-8 Mm. Lange und sind ziemlich eben so breit, 
oberseits griin, unterseits, wie bei vielen Veronica- Arten, 
braunrothlich. Dagegen sind die Blatter, welche die Bliithen
stiele sttitzen, langlieh oder lanzettformig, ganzrandig, stiellos 
und wechseln wie die Bliithenstiele ab. Nur wahrend der 
Bluthezeit haben die Bliithenstiele die Lange des ungleich- 
dlappigen Kelches, ais Fruchtstielchen sind sie viel langer, 
derm sie werden dann so lang ais die lanzettformigen, 
stiitzenden Stengelblatter. Die Kronen iiberragen die stumpfen 
Kelchzipfel, sie sind schon blau, doch lichter ais die Kronen 
der V. tr ip h y llo s , so dass die dunkeln Streifen im Blau 
der Krone greller hervortreten. Die Kapseln sind nicht so 
lang ais die Kelchzipfel und gewimpert.

V orkom m en: Auf thonmergeligen und kalkigen Feldern, 
in Dentschland sełtener und yielen Liindern mangelnd, vor- 
nelimlich im ganzen Rheinthale und in den unteren Neben- 
thalern dieses Gebiets haufig zu finden, z. B. im Neckarthale 
von Kannstadt bis Mannheim, im Mainthale von Werthheim



bis Mainz. Auch in Oberschwaben im Donauthale und dereń 
Nebenthalern, ferner in Oesterreich, Boh men, Sachsen, Thil- 
ringen und der Mark zu finden, in Thiiringen felilt sie aber 
dem Gebirge ganzlicli und bewohnt vorziiglich das Kalk- 
gebiet von dem nordlichsten Ende bis nach Ranis, Stadtilm, 
Arnstadfc, Gotha, Prankenliausen und Sondershausen hin. Sie 
gehort zu den wenigen haufigen Arten. Im ostlichen Theil 
des Gebiets ist sie sehr selten, haufig im Rheinthal, in der 
Eifel fehlt sie ganz,1) ebenso in Tirol, im Sałzburgischen, 
ist tiberhaupt im Alpengebiet ausserst selten, im Konigreich 
Sachsen fehlt sie, in der Lausitz ist sie sehr selten, kommt 
dort z. B. auf fetten Aeckern bei Luckau1 2) vor; in Preussen 
scheint sie ganz zu fehlen; im ThUringer Muschelkalkgebiet 
ist sie sehr sporadisch verbreitet, so z. B. in der Jenaischen 
Flora auf einem Acker an der Nordseite des Tatzend in 
Menge, auf einem Acker liber der Schwester schrag aufwarts 
mit Y. tr ip h y llo s  L. und V. p o lita  Fries, auf Mergel- 
ackern rechts vom Schiessstand nach der Sophienhohe zu 
mit Y. arvensis L. und V. tr ip h y llo s  L., ani Wege von 
Lichtenhain nach Ammerbach mit V. Buxbaum i Ten. und 
am Jenzig unweit der Gembdenmulile;3) in Wurtemberg 
kommt sie im Getreide vor, im Unterland in der TJmgegend 
von Imnau, haufig im Y ckarthal von Cannstadt abwarts, 
im Zabergiiu, bei Gersbronn und Mergetheim, auf der Alb 
bei Tuttlingen, Offenhausen, Bremelau, Aufhausen bei Geis-

1) Bot. Zeitung 1804, S. 36.
2) Flora Lusatica, S. 6.
3) H'aufiger auf den Feldern vor Bokartsberga, hie und da im 

Ilmtbal, so z. B. bei Berka.



lingen, zwischen Harfchausen und Siłffingen, bei Bopfingen, 
in Oberschwaben bei Langenau, Ulm, Ehingen, Ravensburg, 
in der Hohentwielgegend. ')

B lu th eze it: Marz bis Mai.

4) Martens und Kenimler, Flora II. S. 43.

A bbildungen. Tafel 1657.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



1658. Veronica agrestis L.
Acker- Mannę rtreue.

Syn. V. pulchella Bast. V. pulchetta Guss. V. didyma 
Tenore.

Die zarte, jahrige Wurzel treibt einen am Grandę in 
wenige flatterige, bis spannenlange, liegende oder aufsteigende 
Aeste aufgelosten Stengel, welcher locker, ja bisweilen ziem- 
lich entfernt mit opponirten, gestielten, ei-herzformigen 
Blattern besetzt ist; Blatter stumpf oder abgernndet, gesiigt- 
gekerbt, fast kahl, etwas gliinzend, gelbgriin oder ol iyengrim; 
Bliithenstielchen einzeln in den Blattachseln, ungefahr von 
der Lange der Blatter, nach dem Verbluhen zurtickgekrthnmt; 
Blumenkrone milchweiss, der obere Lappen blau oder roth- 
licb; Kapsel zerstrent driisig behaart, rnndlicb, spitz ans- 
gerandet, mit gedunsenen, an der Nalit etwas zusammen- 
gedriickten Lappen.

B escłire ibu n g : Diese Y. agrestis unterscheidet sich 
dnrcb ibr langliches Blattwerk von Y. p o lita  und opaca, 
dnrcb ibr lichteres Grini von V. opaca, durch ihre licht- 
blauen und weissen Kronen und durcli ihre wenig tiefen 
Kerbzahne der Blatter von V. p o lita , durch den spitzen 
Einschnitt der mehr rundlichen Kapsel von V. opaca, durch 
ihre stumpfen Kelchabschnitte von V. polita. Sie fangt 
spater ais V. p o lita  und opaca  zn bluhen an, streckt sich
in langen Aesten anf der Erde hin, hat jederzeit eine merk- 
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lich starkę Behaarung, sowohl am Stengel ais an den Blatt- 
stielen, Blattern, Kelchen und Kapseln, und ihre Fruchtstiele 
sind niemals langer ais die Bliittter. An Grrosse Ubertrifft 
sie V. opaca  und p o lita , jedoch aber nur an Grrosse der 
Stengel und Bliitter, nicht so an Grrosse der Kronen. Letzte 
sind im Gegentheil kleiner ais bei V. p 6 li  ta. Die Facher 
der Kapsel sind 4— 5samig.

V orkom m en: Fin gemeines Unkraut der Grarten und 
Aecker, namentlich in der norddeutschen Ebene, aber aueh 
schon in den nordlicheren Theilen des Konigreichs Sachsen, 
in den Ebenen Thiiringens, zumal in dem Bereiche des 
Keupersandsteins und Buntsandsteins, wahrend sie dem 
Muschelkalkgebiet fast ganz fehlt. Sie reicht iibrigens nach 
Sliden weit tiber das deutsche Florengebiet hinaus, kommt 
z. B. nocli auf Sizilien vor!) und ist auch in den Thalern, 
auf Aeckern, Schutt und Gartenland meist nicht selten,1 2) so 
z. B. im Salzburgischen, zerstreut in T iro l;3 4) in Schwaben 
kommt sie nur sporadisch vor, so z. B. im Wiirtemberger 
Unterland l) bei Trittlingen, auf der Alb bei Hausen an der 
Lauchart, bei Urach, in Oberschwaben bei Dellmensingen, 
Laupheim, W olfegg, Roth.

B liith eze it : Marz bis Mai und oft im Herbst aufs 
Neue, namlich die jungen Samlinge des Friihlings.

A n w en d u n g : Fiu wenig lastiges Unkraut in Grarten 
und ein sogar niitzliches auf Feldern, indem diese Pflanze

1) Vgl. Botan. Zeitung 18C4, S. 55.
2) Ygl. A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 85.
3) Hausmann, Flora von Tirol, II., S. 643.
4) Martens und Kemmler, Flora II., S. 44.



(len Boden vor dem Austrocknen schutzt und dem Vieh ein 
gesnndes Futter gewahrt.

Form  en: Die Farbę der Krone variirt ani mancherlei 
Weise. Gemeinlich ist nur der obere Lappen blau, die an- 
deren sind weiss; dann koinmen aucb drei Lappen blau und 
nur der untere Lappen weiss vor; wiederum erscheint die 
ganze Krone weiss, und endlich ist der obere Lappen fłeisch- 
roth, die Seitenlappen sind weiss und blaustreifig, der untere 
Lappen hat aber weisse Farbę. Diese letzte Spielart heisst 
anch V. pulchella, und die Pflanzen. mit blauen und weissen 
Kronen fiihren den Namen V. versicolor. Ausserdem weicht 
sie ab: (i. calycida Fr. Kelchabschnitte sagezahnig.

Abbildungen. Tafel 1658.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



1659. Veronica polita Fries.

Glanzende Mannertreue.

Syn. V. polita Reichenbach. V. didyma Koch, Synopsis 
ed. I. V. agrestis /?. Tenoreana De Yis.

Diese Art ist von der vorigen sehr leiclit unterscheidbar 
ciur cli die weit starkere Yeriistelung, die raeist niederliegenden, 
stark ausgebreiteten Zweige, die weit gedrangteren, weit klei- 
neren Blatter. Blatter rundlicb-eifbrmig, fast herzformig, 
kurzgestielt, tiefgesagt-gekerbt, etwas lederig, wie der Stengel 
etwas behaart aber glanzend; Bliithenstiele achselstandig, 
einzeln, etwa so lang wie das Blatt oder etwas langer, ab- 
stehend, nach dem Verbliihen znruckgelcriimmt; Blumen blau; 
Kapsel von abstehenden Haaren dicht flaumig,1) spite aus- 
gerandet, mit kugelig gewolbten Lappen.

B esch re ib u n g : Friiher fasste man diese Form nebst 
Y e ro n ica  opaca  und agrestis  Fries nnter eine einzige 
Species: Y eron ica  agrestis  L., und einige der Autoren 
erkennen noch bis jetzt die Unterscheidung dieser 3 Formen 
ais Species nicht an, indem sie diese sammtlich nnr ais Varie- 
taten der V eron ica  agrestis  L. wissen wollen. Gewiss 
ist, dass Y eron ica  p o lita  sich dnrch ihr fast herzformiges, 
gewobnlich mit 7— 9 tiefen Zahnen berandetes, lebhaft grtines 
Blatt von den beiden andern unterscheidet; auch die Krone

1) So nach Koch. Nach zahlreiehen Exeniplaren, die ich in 
Thiiringen und auf Ilelgoland aammelte, sowie nach den von Lange- 
thai gesammelten, ist die Kapsel dicht kurz driisenhaarig. H.



ist am grossten und schonsten. Weniger constant ist die 
Behaarung. Bei der Kapsel ist zu bemerken, dass die Aus- 
randung an der Spitze luer immer spitz einschneidet, dass 
die Haare derselben niemals filzig verworren sind und dass 
die Kelchblatter sie umschliessen. Letzte sind eirund, oder 
eirund-elliptisch und wenig bebaart. Spater wird das Pfiiinz- 
chen grosser und legt sich.

Y orkom m en: Aut Feldern ais Unkraut in Winter- 
frucht, im Klee und auf Brachem Diese Form findet sich 
vorzugsvveise in den Kalk- und Thonmergel-Formationen und 
im Sandlande, namentlich an Mauern. Da sie schweren 
Boden liebt, so ist sie in den sandigen Gegenden der nord- 
deutschen Ebene nicht iiberall haufig. So findet sie sich 
z. B. in Preussen nur an wenigen Orten, so z. B. bei Konigs- 
berg (im botanischen Garten), bei Caymen, Thorn, Inster- 
burg u. a. O.1) Uebrigens ist sie durch das ganze Gebiet 
zerstreut und in vielen Gegenden mit schwerem Boden, so 
z. B. im Thttringer Muschelkalkgebiet eine gemeine Pflanze.

A nw endung: Ais Unkraut wegen seiner Kleinheit 
wenig zu beachten, sogar ais ntitzlich zu nennen, indem es 
das Feld bedeckt und den Boden vor Durrung schutzt. In 
Apotheken sonst ais H erba A lsines gegen Gelbsucht im 
Gebrauclie.

1) Naeh gefalliger brieflioher Mittheilung des Herm F. J. Weiss.

Abbildungen. Tafel 1059.
A Pflanze in uatttrl. Grosse.



1660. Veronica opaca Fries.
(ilanzlose Mannertreue.

Der Wuchs der ganzen Pflanze ist schlaffer ais bei der 
yorigen, die Aeste sind langer, flattriger, nur die untersten 
Blatter steli en opponirt, die oberen wechselstandig, alłe 
herzeifórmig-rundlich, beiderseits etwas runzelig, was nament- 
lich nach dem Trocknen deutlich hervortritt, graugriin, beider
seits zieinlich dicht kurzhaarig, kerbig gesagt, aber schwacher 
ais bei dervorigen, kurz gestielt, die oberstensitzend; Bltithen- 
stiele achselstandig, einzeln, so lang wie das Blatt oder etwas 
liinger, nacb dem Yerbliihen stark zurtiekgekrummt; Blume 
blau; Kapsel runzelig, gekrauselt-flaumig, quer breiter, spitz 
ausgerandet, mit gedunsenen, am Rand zusammengedriickt- 
gekielten Lappen.

B esch re ib u n g : Der glanzlose Ehrenpreis ist besonders 
mit dem glatten (V. po li ta) und dem Ackerehrenpreis 
(V. a grestis) nahe verwandt, nach einigen Autoren sogar 
nur Yarietat des letzten. Er unterscbeidet sich aber von 
V. po li ta durch seine nur flaehkerbigen, runzeligen, matt- 
grfinen Blatter, durch seine besonders breiten Kapseln und 
durch den Eindruck derselben am Rande. Yon V. agrestis  
unterscheidet er sich wiederum durch die herzformig-rund- 
lichen, nicht langlichen Blatter, durch seine trtibgriine Farbę



uncl durch seine sehr breiten Kapseln. Audi sind seine 
Fruchtstiele viel langer ais die Blatter, und seine Kelchab- 
schnitte stumpf. Die Kronen sind kornblumenblau oder weiss, 
erreichen niemała die Grosse der V. polita.

V orkom m en: Auf Aeckern der yerschiedensten Boden- 
arten, sowołil auf Kalle, wenn audi seltner, ais namentlidi 
auf Sand und auf Thonmergeln, ani haufigsten auf Klee- 
feldern und in der Winterfrucht. Sie wird auch zweijahrig. 
Sie ist zwar durch einen grossen Theil des Gebiets spora- 
disch yerbreitet, gehort aber nicht z u den gemeinen Pflanzen.
In Thuringen lindet sie sich an vielen Stellen im Muscheł- 
kalkgebiefc, so z. B. bei Jena am Galgenberg, nach Lichten- 
hain und Ammerbach zu sehr haufig, auch gegen den Forst 
hin, ebenso auf dem Muschelkalkplateau zwischen Kospeda 
und Klosewitz, sehr haufig in der Dmgegend von Weimar, 
auch in der Buntsandsteinregion zerstreut, so z. B. haufig 
bei Berka an der lim auf bunten Mergeln, z. B. zwischen 
Berka und der Hardt, in der Umgegend von Gotha und so- 
gar innerhalb der Stadt im Ordonnanzgasschen von mir ge- 
funden(H-), in der Flora vonSondershausenseły unbestandig,1) 
bei Erfurt, Tennstedfc, Suhl, Eisenach; ferner in der Flora 
von Halle, z. B. bei Moritsch, zwischen Roglitz und Ober- 
thau; in der Umgegend von Berlin hier und da, so z. B. im 
Jahr 1868 massenhaft von mir in der Hasenhaide gefunden 
und in der botanischen Gesellschaft Alexander Braun vor- 
gelegt; zerstreut in Mecklenburg; ebenso in Schlesien, so 
z. B. bei Breslau, Silberberg, Oppeln; in Preussen bei Caymen,

X) G. Lutze. Ueber Yeranderungen in der Flora von Sonders- 
hausen. Programm 1882. S. 22.



Kulm u. a. O .') Im westlichen und sttdlichen (lobie! scheint 
sie nur sehr sparlich vorzukommen, ist z. B. in Schwaben 
noch gar nicht aufgefunden, ebenso wenig im Salzburgischen; 
(ur Tirol fiihrt Hausmann nur einen einzigen Standort an 
bei Bregenz, wo sie allerdings gemein ist.

B liith eze it: Marz bis Mai und im Herbst.
A n w endung: Auf Brachen und Saatfeldern ein wenig 

zu beachtendes, sogar nutzlicbes Unkraut, weil es den Boden 
vor dem Austrocbnen schtttzt und beim Grasen der Felder 
den Korb mit Viehfutter fiillen hilft.

F orm en : Eine sehr abweichende Form konnnt im un- 
teren Baalgebiet vor, aber sehr selten. Ich land sie am 4. Ąpril 
1867 bei Jena unwe.it der stadtischen Brauerei auf einem 
Ditngeihaufen und am 28. April 1868 auf der Rudelsburg 
bei Kosen Die Bliitter sind fast kahl, eiformig-rundlich, 
am Grund fast herzformig, am Rand gekerbt-gesagt mit rund- 
liehen inneren und ausseren Winkeln,2) fast rundlieh gelappt, 
das Endlappchen von derselben Gestait wie die Seitenlapp- 
chen; *) Bliithenstielchen meist wenig oder gar nicht ge- 
kriimmt, etwas abstehend, zuletzt zurtickgebrochen, langer 
ais das Blatt; Frttchte habe ich mir leider von dieser sehr 
seltenen Form noch nicht verschaffen konnen. Ich halte 
diese Form fiir einen Bastard zwischen V. opaca Fr. und 
V. polita Fr. Ohne Frttchte dttrfte das jedoch kaum zu ent-

1) Briefliche Mittheiliinn; und gefiilligo Uebersendung von Exem- 
płaren durch Herrn F. J. Weiss.

2) Bei allen von mir untersuchten Exemplaren der V. opaca Fries 
aus den yerschiedensten Gegenden sind die inneren Winkel spite. H.

8) Bei V. op a ca  Fries ist das Endlappchen grSsser und breiter, 
abgerundet - stumpf oder etwas yorgezogen. H.



scheiden sein, weshalb ich diese Form vorlaufig ais V. lae- 
vigata bezeichne. (EL.) Diese Art sclieint iiberhaupt ziemlich 
yariabel zu sein, wofiir die versclriedenen Formen sprechen, 
welche Herr F. J. Weiss mir vor Kurzem zuzusenden die 
Glite hatte.

Abbildungen. Tafel 1660.
A. Pflanze in nattirl. GrOsse.

Flora XV II.



Per.sisclie Mannertreue.
Syn. V. persica Poiret. V. Tournefortii Gmel.
Alle Pflanzentheile sincl weit grosser ais bei der vorigen. 

Blatter eirund, am Grund abgerundet oder fast herzformig, 
kurz gestielt, am Rand tief kerbig gesagt mit spitzem Innen- 
winkel und stumpfem Aussenwinkel, bisweilen doppelt kerbig 
gesagt, sparlich kurzliaarig, daher hełlgriin; Bluthenstiele 
achselstandig, einzeln, anfangs aufrecht, zuletzt zuriickgebogen, 
die oberen langer ais das Blatt; Kapsel qner breiter, von 
erlmbenen Adern netzig, stumpf ansgerandet, mit an der 
Naht zusammengedriickten, spreizenden Lappen.

B esch re ib n n g : Die V. B uxbaum i ist eine Y. agrestis  
in grosserem Massstabe; derm ihr Stengel wird 20-—45 Gm. 
lang, ihre Blatter erreichen bis 2 !/2 Cm. Lange and ihre 
Bliithen sind so gross ais die Błtithen der V. Chamaedrys. 
Der Stengel ist anten sehr astig, liegt meistentheils auf der 
Brdę, ist rund, zottig-behaart, oft roth angelaufen. Die 
Blatter sind je nach der TJeppigkeit der Exemplare von sehr 
verschiedener Grosse, gemeinlich bedeckt sie ein Groschen; 
sie sind gewohnlich nur kurz gestielt, immer jedoch auf beiden 
Flach en mit einzelnen Haaren besetzt, vorn stumpf und am 
Rande gesagt. Die Sagezahne sind theils spitz, theils stumpf, 
gehen tiefer oder flacher ein, sind zuweilen sogar dojipelt. 
Die Bluthenstiele sind sehr lang, dtinn und feinhaarig, der 
Kelch ist yierzipfelig, die Kelchzipfel yergrossern 'sich nach



der Blttthe, umgeben die Kapsel, sind langer ais diese und 
behaart. Die Kronen sind hellblau, haben aber tiefbłaue 
Streifen. Yon V. agrestis nnterscheidet sie sich aber sehr 
bestimmt dnrch die langen Bliithenstiele und spitzen Kelch- 
zipfel. Die Kapseln sind fast zweiknopfig, die Samen in der 
Vergrosserung sehr runzlig.

Y orkom  men: Auf Feldern ais unbedeutendes Unkrant. 
Es bltiłit mit der Baumblftthe, findet sich einzeln auf guten, 
sonnig gelegenen Brachlandern, z. B. nicht selten bei Jena, 
auch an anderen Stelłen Thiiringens und ist in Deutschland 
nicht selten, doch immer nur stellenweise zu finden. In der 
Jenaischen Flora ist diese Pflanze sehr verbreitet, namentlich 
auf den Aeckern der bunten Mergelregion zwischen der Stadt 
und dem Forst vom Datzend bis nach Ammerbach, massen- 
haft Tom Galgenberg gegen Lichtenhain und Ammerbach, 
aber auch nordlich von der Stadt auf dem Lerchenfeld, vor 
Kospeda am W eg nach dem Steiger, bei Wollnitz, am Haus- 
berg u. s. w. Auch sonst in Thtiringen, so z. B. in der Flora 
von Sondershausen im Getreide bei Bebra und zwischen 
Windeshausen und Heringen; bei Berka an der lim auf san- 
digem Mergelboden; haufig bei Weimar; auch in der Nalie der 
Saale hier und da, so z. B. von Jena bis Klein-Yenedig; ferner 
bei Leutenberg und Lehesten und sonst noch zerstreut im 
Gebiet der oberen Saale und gegen das Voigtland hin, auf 
Kalkackern am Abhange des kleinen Dolmar bei Bensliausen, 
bei Eisenach;1) in der Flora von Halle an der Saale; manchen 
Gegenden fehlt sie ganz, so z. B. scheint sie in Preussen

1) Nach Sch5nheit und Oswald.



and in der Łausitz nicht vorzukommen; hier und da tritt sie 
in Schlesien auf, w o ich sie z. li. bei Gorbersdorf fand (H.), 
in der Flora von Hamburg in Gemilsegarten und auf Kar- 
toffelfeldern, so z. B. bei Nienstetten, bei der Kolandsmuhle, 
haufig bei Ottensen, auch fand ich sie arn 22. September 
1882 auf einem Feld an der Burgstrasse bei dem Liibschen- 
baum, also fasfc innerhalb der Stadt; im siidlichen Theil des 
Gebiets meist sehr selten, so z. B. fehlfc sie in Schwaben; 
im Rheingebiet kommt sie hier und da vor, so z. B. bei Koln, 
vvo V. op a ca Fr. fehlt, auch im Badischen; in Baiern. Haufig 
ist sie im osfclichen Alpengebiet, so namentlich gemem im 
Salzburgischen, zerstreut in Tirol, in der Schweiz. Sie 
stammt aus dem sudwestlichen Asien und kommt in Europa 
ausserhalb des Gebiets vor in Holland, Danemark, Schweden, >
Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Sizilien, Ungarn, Sieben- 
bilrgen, Kroatien, Dalmatien, der Ttirkei, Griechenland, im 
mittlen und siidlichen Russland.

B łiith eze it: April, Mai, dann Juli bis September.

A bbildungen . Tafel 1661.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



Epheu - Mannertreue.

Syn. V. folio Hederulae Rivin. V. foliis Cymbalariae 
Tourn.

Die jahrige Wurzel treibt einen Stengel, der vom Grund 
in zahlreiche niederliegende, fast kriechende Zweige aufgelost 
ist. Blatter herzformig-rundlich, 8— olappig, mit sehr breitem, 
sehr stumpfem Endlappen, wie der Stengel dicht kurzhaarig 
und wie dieser graugrun; Bltithenstielchen achselstandig, ein- 
zeln, etwa so lang wie das Blatt, nach dem Verbliihen zu- 
ruckgekriimmt; Blurnen klein, blassblau; Kapsel kugelig- 
vierlappig; Kelchabschnitte herzformig, nach dem Verbliihen 
aufrecht.

B esch re ibu n g : Die Wurzel dieser einjahrigen Pflanze 
ist sehr dunn, fast fadenformig, ein wenig verastelt. Der 
dlinne laxe fadenfórmige feinhaarige niederliegende Stengel 
verastelt. Die beiden ersten Blatter (Samenblatter) sind 
spatelfórmig-elliptisch, glatt und langgestielt. Die iibrigen 
Stengelblatter stehen abwechselnd, sind kiirzer gestielt, die 
unteren fast herzformig, funflappig, die oberen nur drei- 
lappig. Einzeln kommen die langgestielten Blurnen ans den 
Blattwinkeln liervor. Ihr Kelch besteht aus 4 kurzgestielten, 
fast herzformigen spitzen gewimperten Blattem. Die Blnmen- 
krone ist radfórmig, klein, blasslilafarben, oder auch weisslich, 
dunkler gestreift, und fallt leicht ab. Die aus ihr ent- 
springenden beiden Staubgefasse sind sehr klein. Der rund-



liche Fruchtknoten hat einen einfachen fadenformigen Griffel. 
Die von dem stehenbleibenden Kelche bedeckte Frucht isfc 
eine zweifacherige, deutlich vierfach aufgetriebene Kapsel, 
von dereń Scheidewand beiderseits die Samenhalter entspringen. 
Die meist 4 Samen erscheinen rundłich elliptisch, quer- 
gerunzelt, an ihrem Kabel vertieft, mit hervortretendem Zapfen 
und gelblichbraun.

B em erkung: V. triloba Opitz ist bloss eine niedere 
im Schatten wachsende Yarietat. V. Lappago Schrank eine 
uppigere Form mit weissrothlicher Bliithe.

Y o r k o m m e n :  Auf Kulturland jeder Art, auf jeder 
Bodenart, dnrch das ganze Gebiet verbreitet. Die gemeinste 
Art der Gattung. Weit iiber das Gebiet hinausgehend, noch 
auf Sizilien.

Bluthezeit :  Das ganze Jahr hindurch, selbst nnter dem 
Schnee; am haufigsten jedoeh vom Marz bis znm Mai.

A n w en du n g :  Bisweilen lastiges Unkraut aber gutes 
Futter.

Formen :  Eine Form mit rundlichen Blattabschnitten 
ist: V. Jiederifolia Schrank, die Form mit spitzlichen Blatt- 
lappen ist: V. Lappago Schrank.

A b b i ł d u n g e n. T ale 1 1662.
A Pllanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, desgl.; 2 Bliifcheiiknospe, 

yergrossert; 8 Bliithe, zerschnitten, desgl.; 4  Krone, desgl.; 5 dieselbe 
auseinandergebreitet, desgl.; 6 StaubgelUss, gesehlossen, desgl.; 7 das- 
selbe, geollhet, desgl.; 8 Carpell, desgl.; 9 Frucht, desgl.; 10 Frucht 
im Liingsschnitt, desgl.; 11 dieselbe im Cjuerschnitt, desgl.; 12 Same, 
natiirl. Grosse.



Cymbel - Mannertreue.
Syn. V. cymbalariaefolia Yahl. V. hederaefolia (i. L.

V. panormitana Gussone.
Sie ist der vorigen sehr ahnlich, bildet aber weit langere, 

entfernt beblatterte, rankenformige, hin- und hergebogene, 
eckige, weichzottige Stengel. Blatter ziemlich lang gestielt, 
halbkreisrund oder quer breiter, ani Grund schwacłi herz- 
formig, am Rand abgerundet kleinlappig mit runden oder 
spitzlichen Innenwinkeln, der Endlappen sehr breit und ab
gerundet, die untersten Blatter opponirt, die oberen wechsel- 
stiindig; Bluthenstielchen einzeln, achselstandig, weit liinger 
ais die Blatter, anfangs aufgerichtet, zuletzt steif abstehend 
oder etwas zurlickgebrochen; Kelchabschnitte eirund, am 
Ende abgerundet, ungleich, nach der Bltithe abwiirts ge- 
bogen; Krone klein, weiss oder blassblau; Kapsel behaart, 
kugelig-vierlappig, wenig ansgerandet, in jedem Pach zwei- 
sainig; Samen muschelig, gerippt.

Yorkommen;  Av alten Feld- und Gartenmauern, auf 
Kulturland, auf Kalkhugeln. Nur im slidlichsten Theil des 
Gebiets und auch dort nur an wenigen Stellen nachgewiesen. 
Triest; in der Salzburger Flora bei Mauterndorf im Lungau. 
Uebrigens zerstreut durch das slidliche Europa: Sudfrank- 
reich, Spanien, Italien, Dalmatien, Griechenland, Ttirkei, Siid- 
russland.

Bluthezei t :  Marz bis Mai.
Abbildungen. Tafel 1663.

Piianze in natiirl. Grosse. Nacli Reichenbach.



1664. Erinus alpinus L.

Leberbalsam.

Eine sehr zierliche, nar fingerhohe bis spannenhohe 
Pflanze mit dauerndem, kurzem Rhizorn, welches kurze, aus- 
lauferartige, mit kurzeń, dicht beblatterten, sterilen Stengeln 
versehene Seitentriebe und meist nur einen einzigen fertilen 
Hauptstengel treibt. Untere Blatter des Bliithenstengels 
gedrangt, rosettig, spatelformig, nach vorn gekerbt-sage- 
zahnig, wie die ganze Pflanze kalii; Stengelblatter lock er, 
lang spatelig, allmahłig in den Stiel verschmalert, nach vorn 
meist mit 5 kerbigen Sagezahnen verselien; Błiithen in ein- 
fachen, zuletzt traubig gestreckten Ebenstraussen; Krone 
tellerformig, mit der Rohre etwas aus dem Kelch herror- 
tretend.

B esch re ib u n g : Dieses perennirende Gewachs erreicht 
in der Blfithe nur 5— 12 Cm., spater wird es wohl 1/3 Mtr. 
hoch. Aus der Wurzel entspringen eine Menge aufrechte 
und filzig behaarte Stengel, welche an ihrer Spitze den nied- 
lichen Ebenstrauss tragen. Unten sind sie mit den zierlichen 
Stengelblattchen geschmuckt, die an der Basis eine Rosette 
bilden, dann abwechselnd den Stengel bis zum Bliithenstande 
bekleiden. Ihre Form ist spatelformig, an der Spitze stumpf, 
durch 8— 7, meistens aber nur 5 Kerbzahne eingeschnitten; 
die Basis liat Wimperhaare, gelit keilformig zu und verlauft 
sich in den Blattstieł, dessen Lange mit der Hohe abnimmt. 
Ein jedes Blumenstielchen, ungefahr so lang ais der Kelch



und filzig, hat an seiner Basis ein lanzettfbrmiges Deck- 
blattchen; der Kelch, ebenfalls filzig, bleibt langer ais die 
reife Kapsel, welche sieli oben mit 2 Klappen ofinet und 
eine Menge kleiner, schwarzer und eirunder Samen enthalt. 
Das schonste der ganzen Pflanze sind die yioletten Blumen, 
doppelt so lang ais ihre Kelche und mit 5 tief' einge- 
schnittenen Lappen versehen.

Y orkom m en: Der Leberbalsam ist eine Schweizer- 
pflanze, findet sich in den dortigen Alpen und im Jura gar 
nicht selten. In Tirol und in Oesterreicb sieht man ihn 
nur an wenig Stellen.

B llith ezeit: Mai, Juni, auch bis in den August.
A nw endung: Eine reizende Pflanze fttr alpine Anlagen 

in Garten.

A b b ild u n geii. T a fe l 1664.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 auseiriiuidergelegte Krone, vei-- 

gr6ssert; 2 Staubgefass, desg].; 3 Carpell, desgl.; 4 Frucbtknoten 
im Langsschnitt, desg].; o Frucht, desgl.; 6 Same, desgl.

F lora  X V II. 24



1665. Limosella1) aquatica L.

Sumpfling.

Ein jahriges, sehr niedriges, zierliches Pflanzchen ołine 
entwickelten Stengel, aber zarte, wurzelnde Ausliiufer bildend. 
Die ganze Pflanze kahl; Bliitter grnndstandig, zahlreich, 
langgestielt, zungenfórmig, stumpf, nach unten in den Stiel 
zusammengezogen, mit Langsnerven und Adernetz durchzogen, 
ganzrandig oder sehr undeutlich sagezahnig; Bltithen achsel- 
standig, einzeln, ziemlich langgestielt aber die Stiele weit 
kurzer ais die Blattstiele; Kronrohre griin, mit fleisehrotbem 
Saum.

B esch re ibu n g: An solelien Orten, wo dieses Gewachs 
freudig gedeihen kann, bildet es eine dichte Decke des 
Bodens, denn die Auslaufer strecken sich nach allen Itich- 
tungen aus, treiben neue Pflanzchen und bald sind alle 
Raume so besetzt, dass-die kleinen Bliitter das ganze Land 
bekleidet liaben. Die Blatter messen mit ihren Stielen nur 
2— 7 Om. und sind in die Holie gerichtet, die Blattfliiche 
hat aber nur ł/ 3—• V., des ganzen Blattes, verliert sich in 
den Stiel, wird nur 2— 8 Mm. breit, ist ganzrandig und hat 
ein lebhaftes Griin. Die Bluthenschafte kommen sehr zahl
reich aus dem Wurzelstocke, sind aber nur mehre Centimeter 
hoch und tragen bloss ein einziges kleines Bliimchen auf 
dem Gipfel des Schaftes, welches nur bei Sonnenschein sein

1) Limus heisst der Schlamm, dalier L im osella eine kleine, 
auf Schlamm wachsendc Pflanze.



kleines heli - rosenfarbiges oder auch weisses Kronchen ent- 
faltet. Es giebt auch eine Abart, dereń Blatter ihre Blatt- 
flachen so wenig entwickeln, dass sie den Bluthenschaften 
gleichen und wie unfruchtbare Schafte erscheinen, oder auch 
linienformig sind. Die Kronenrohre ist fast so lang ais der 
Reich, weiss oder grlinlichweiss; in ihr befinden sich die 
Staubgefasse, dereń Faden sehr kurz sind. Zuweilen ver- 
schlagen zwei Staubgefasse. Der Kronensaum besitzt 5 gleich- 
gestaltete Kronenblatter.

Y orkom  ni en: An Stellen, welche im Friihjahre in 
Wasser standen, daher am Ufer der Weiher, auf Feldern, 
welche der Inundation ausgesetzt sind. Sie wachst yornehm- 
lich auf Sandschlamm, komrnt an Stellen, die sich zu ihrem 
Wachsthum eignen, allenthalben in Thuringen und Deutsch- 
land, naturlich yorzugsweise in den Tieflanden vor. Sie ist 
zwar ziemłich durch das ganze Gebiet zerstreut, gehort aber 
nicht zu den gemeinen Pflanzen. In Thttringen findet sie 
sich vorwiegend auf kalkarmem Boden, ist daher bei Jena 
wie iiberhaupt im Muschelkalkgebiet selten. Sie findet sich 
hier z. B. bei Zwatzen (Langethal) nach Wollnitz zu (Koch), 
am Ottstedter Teich bei Magdala. Sonst ist sie zerstreut 
durch das Yoigtland v. 1 Osterland, im Gebiet der oberen 
Saale, im Thuringer Wald. Ich fand sie im unteren Schwarza- 
thal und bei Eisenach in einem kleinen Sumpf auf dem 
Breitengescheid (II.) Im Alpengebiet wird sie seltner; so 
z. B. komrnt sie im Salzburgischen nur am Itande der Lachen 
bei Mittersill yor.1) Auch in Tirol komrnt sie nur sehr

1) A. Sauter, Flora, S. 84.



zerstreut v o r ,') so z. B. im Yorarlberg arn Seeufer bei 
Bregenz, in der Gegend von Lienz, am ostlichen Ufer des 
Wolfgruber Sees bei Rit ten, bei Castelbell im Yintscligau. 
In Schwaben ist sie schon haufiger, nimmt tibeidiaupt an 
Haufigkeit zu mit dem Sumpfreichthum eines Landes. So 
erreicht sie in Preussen den hochsten Norden des Gebiets, 
wo sie z. B. bei Konigsberg, Memel, Braunsberg, Insterburg, 
Marienburg, Danzig, Strandort Rauschen u. a. 0. auftritt.2) 
Ueberliaupt im nordlichen und westlichen Gebiet am iiau- 
figsten, so z. B. gemein am sandigen Elbufer sudlich von 
Hamburg (mit Peplis), haufig im Ołdenburgischen, in der 
Rlieingegend, so z. B. in der Rheinprovinz auf dem Venus- 
berg bei Bonn u. a. a. 0.

B lu th eze it : Juli bis Oktober.
F o r  men: (i. caulescens Kocli. Hochwuchsiger, einen 

entwiekelten Stengel bildend..

1) Naumann, Flora, Band II, S. 046.
2) Briefliehe Nofciz des Herm Fr. J. Weiss in Caymen.

A bbildungen. Tafel 1665.,
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Kelch, desgi.;

3 auseinandergebreitete Krone, desgi.; 4 Staubgefass, desgi.; 5 Carpell, 
desgi.; 6 Frucht, desgi.; 7 geofiriete Fracht, desgi.; 8 Same, nattirl. 
Grosse und yergrdssert.



1666. Gratiola1) officinalis L.
Grnadenkraut,

Das dauernde, auslauferartig kriechende, bis federkiel- 
dicke Rliizom treibt bis 1/2 Meter hohe, am Grunde auf- 
steigende, ubrigens aufrechte, stielrande, rabenkieldicke 
Stengel, welche locker mit paarweise stehenden, lanzettlichen 
Blattern besetzt sind; ganze Pflanze kahl; die Blatter sitzend, 
nach dem Grunde verschmalert, von drei Langsnerven durch- 
zogen, am Ende ziemlich stumpf, am Bando entfernt siige- 
zahnig, gegen den Grand hin ganzrandig; Blutben einzeln 
in den Blattachseln, langgestielt; Kelch otheilig, mit schmaleu, 
lineal-lanzettlichen, selir spitzen Abschnitten; Krone glockig 
mit offenem, ungleicb 51appigem Saum; Staubblatter zwei. 
Ueber den blUhenden Theil des Stengels ragt sein steriles 
Ende hinaus, welches gedrangter mit Blattpaaren besetzt ist, 
die am Gipfel fast s cli o p fig beisammen stehen. Der meist 
ganz einfaohe Stengel bildet bisweilen kurze, sterile Axillar- 
sprossen.

B esch re ibu n g : Die wagrechtlaufende, weisse, feder- 
kieldicke Wurzel ist gegliedert, sendet an den Gliedern melire 
Wurzelfasern ans und treibt auch wagrechte Wurzelsprossen.

1) Der Name G ratiola  stanamt von gratia, Gnade, bedeutet 
namlich ein durcb Gottes Gnade uns verliehenes Heilkraut.



Der Stengel wird 15— 50 Cm. hoch, steht; aufrecht, ist wenig 
oder gar nicht verastelt, im Querschnitt rnndlich, weiter oben 
etwas viereckig, haarlos und bat an den obern Internodien 
zwei gegeniiberstehende Langsfurchen. Die gegenstandigen 
Blatter stehen kreuzweise, umfassen den Stengel ein wenig, 
sind 3 bis gegen 5 Cm. lang, abstehend, unten ain Stengel 
eirnnd - lanzettlormig, oben lanzettformig bis łinien-lanzett- 
formig, unten am Stengel niebr stumpf und 5nervig, oben 
spitz und 3nervig, nur gegen die Spitze der BlattAache mit 
einigen Zahnen begabt. Die einblumigen Bluthenstiełe sind 
kiirzer ais die Blumen und ais die Blatter, aus dereń Winkeln 
sie entspringen, fadenformig und dicht am Kelche mit 2 
linien-łanzettformigen, spitzigen Deckblattern begabt. Die 
Deckblatter haben die Lange des Kelches, oder sie sind un- 
bedeutend liinger, die 5 Kelchzipfel sind linien- lanzettformig 
und spitz, die einblattrige, fast rachenformige Krone bat eine 
eckige, weit uber den Kelch hinausragende Rohre, welche im 
Innern mit Haaren besetzt ist. Diese Haare sind weiss, 
haben oben eine gelbe Keułe und stehen unter der Ober- 
lippe. Die Oberlippe besteht aus 2 Aachen, runden Lappen, 
die Unterlippe aus 3 tiefer eingeschnittenen Lappen, die 
ganze Krone ist weiss oder auch blassroth. Yon den 
2 langern und 2 kiirzern Staubgefassen sind nur 2 aus- 
gebildet, die 2 andern verkummert, die Staubbeutel ein- 
facherig und rundlich.

Y orkom m en: An nassen, grasigen Orten, auf sumpAgen 
Wiesen, an Wassergraben, an TJfern von Flussen, Landseen, 
Teichen u. s. w., meist auf kalkarmem Boden. Durch das 
ganze Gebiet zerstreut, aber nur in sumpfreichen Gegenden



hiiufig. Im eigentlichen Thtiringen scheint sie ganz zu felilen; 
dagegen tritt sie in der Flora von Halle an verschiedenen 
Orten auf. Im Alpengebiet nur stellenweise; so z. B. im 
Salzburgischen ganz fehlend; in Tirol auf die sudlicheren 
Regionen beschrankt; in der Scbweiz hie und da, so z. B. 
bei Solothurn; in Schwaben arn rothen Weiher bei Rottweil, 
bei Welzheim, ani Sehmiechener See bei Ehingen auf der 
scliwabischen Alb, in Oberschwaben auf dem Langenau-Ried 
und bei Fischback ani Bodensee;1) zerstreut in der ganzen 
Rheingegend, bis zurn Unterrhein, so z. B. in der Flora von 
Koln,1 2) bei Strassburg im Ostwald u. s. w., iibrigens im 
mittlen Gebiet nur selir sporadisch vorkommend, so z. B. in 
der Lausitz; im Konigreich Sachsen; im Braunscbweigischen; 
im Mecklenburgiscben; uberbaupt durcb das nordliche Gebiet 
zerstreut bis nacb Preussen hinauf, wo sie am Strandort 
Rauscben, bei Graudenz, Marienburg und Thorn vorkommt.3)

B lu tbeze it: Juli, August.
A nw endung: Man sammelt das Kraut (II er ba Gra- 

tiolae), nocb ebe die Bliithenknospen aufgebrochen sind und 
trocknet es in einem luftigen, aber scbattigen Raume. Es 
ist geruohlos, sclimeckt bitter, enthalt ein eigentbumliches 
bitteres Weichharz ima  ̂ diort zu den scharfen (giftigen) 
Mitteln. Nocb giftiger ist die Wurzel (Radix Gratiolae). 
Beide werden ais ein Iieizmittel fur die Verdauungsorgane 
empfoblen, wirken in grosseren Dosen purgirend und erregen 
Erbrecben. PharinacopoeaGermanica ed. 1, Seite 179. H erba

1) Martens und Kemmler, Flora, Band II, S. 38.
2) Lohra Flora, S. 199.
3) Nacli briefliclier Mittkeilung des Herm Fr. J. Weiss.



Grratiolae. Diese niedlicliePflanze ist ausserdem furgrossere 
Giirten and Parkanlagen ein sehr empfehlenswerther Schmuck 
an Teickrandern.

A bbildungen. Tafel 1666.
AB Pflanze in  natiirl. Grdsse; 1 Krone, auseinandei‘gebreitett 

vergr6ssert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Prueht, desgl.; 
5 Same, desgl.



1667. Digitalis purpurea L. Meyer.

Bother Fingerlmt.

Unserer lieben Frauen I-Iandschuh.

Die zweijahrige Wurzel treibt im ersten Jahre eine 
Basalrosette, im zweiten, bisweilcn auch ersfc im dritten Jahre 
einen oder einige, aufrechte, meist einfache, bei sehr kriiftigen 
Exemplaren aber auch stark yerastelte Stengel. Basalbliitter 
eiformig-lauglich, sfcumpf, am Grunde in den ziemlich langen 
Stiel verschmalert; Stengelbliitter langlicli-lanzettlich, die 
unteren in den Stiel yerschmalert, die oberen sitzend, wendel- 
standig, locker; alle Bliitter ruckseits nebst dem Stengel, den 
Bliithenstielchen und Kelchen filzig, oberseits runzelig und 
sehr kurz weichhaarig; Blutlien in endstandiger, gedrungener, 
einseitswendiger Traube, von lanzettlichen Deckbliittchen 
gestutzt, bei sehr kraftigen Exemplaren kommen mehre 
Trauben vor; Bliithenstielchen gebogen; Kelchabsclinitte ei- 
lanzettformig, kurz zugespitzt, dreinervig, flaumig; Krone 
nickend, erweitert glockig, aussen yollig kalii, die Oberlippe 
sehr stumpf, abgestutzt oder seicht ausgerandet, Lappen der 
Unterlippe kurz, abgerundet; Krone purpurn mit satteren, 
weiss berandeten Plecken, seltner ganz weiss.

B eschreibung: Die Wurzel besteht aus einer grossen 
Menge dunner, langer, astiger und zaseriger Wurzelfasern
von gelblicher Farbę. Im ersten Jahre tragt dieselbe eine 
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Rosette gestielter Wurzelbllitter, welche im nachsten Jalire 
zum Theil verwelken, indem aus ihrer Mitte ein 1/2 —  1 '/s Mtr. 
hoher, fast einfacher, unten beblatterter, oben Blumen 
tragender Stengel sieli gerade aufrecht erhebt, der rundlich, 
et,was eckig und weichhaarig und zuweilen, wie melire Theile 
der Pflanze, etwas purpurbraun angelaufen ist. Die Blatter 
sind eiformig oder hinglich-eifbrmig oder brcit lanżettlich, 
in den Blattstiel, der bei den Stengelblattern al I mali lig ganz 
versclnvindet, Lang herablaufend, rnnzlig mit unten vor- 
tretendem Adernetz, ani Rande stiirker oder schwacher, zu
weilen fast doppelt gekerbt, stumpf, spitzlich oder spitz, auf 
beiden Seiten, besonders auf der untern dichter mit weissen 
einfaehen tlaaren bedeckt. Die Blumen bilden eine end- 
standige einseitswendige Traube. llrre Blumenstiele werden 
12 — 14 Mm. lang, sind rund, dicht flaumhaarig, aufrecht- 
abstehend, an der Spitze kaum gebogen, ein jeder wird von 
einem Deckblatt unterstiitzt, welches sitzend, lanżettlich oder 
1 lingi i cli und zugespitzt ist, bei den untern Blumen den 
obersten Stengelblattern ahnelt, nach oben hin viel kleiner 
wird, immer aber etwas langer ais der Stiel ist. Die Kelch- 
theile sind elłiptisch spitz, von mehren Nerven durchzogen, 
weichhaarig, der unpaare ist kurzer und viel schmaler ais 
die ubrigen. Die Blumenkrone misst bis zur Spitze der 
Unterlippe 5 Cm., ist herabhiingend, unten rohrig, uber der 
Basis zusammengezogen, darni aber sieli bauchig erweiternd, 
mit sebiefer Mundung, welche durch den aufrecht stehenden, 
kurz 4 theil i wen Rand gebildet wird, dessen unterer Theil 
starker vorgezogen ist ais die ubrigen; sie ist schon jiurpur- 
roth, seiten weiss, kalii, ani Ramie leiri hehaart, von vielen



Adern durchzogen, innen auf der mitem und aussern Seite 
mit vielen augenahnlichen weissen, einen dunkelrothen Flecie 
einschliessenden, hałd getremiten, bald zusammeufliessendęn 
Plecken und einzelnen aulrecht stelienden Haaren besetzt. 
Die Staubgefasse sind kiirzer ais die Blumenkrone und liegen 
paarweisse zusammen ziemlich diclit iibereinander an der 
obern Wand der Krone und bei ilmen der Griftel. Die 
Kapsel wird vom Kelche umschlossen, sie ist eiformig, auf 
2 Seiten mit einer tiefen Furche versehen und offnet sieli 
nur an ihrem obern Ende erst in 2 Klappen, die sieli ge- 
wdhnlieh wieder etwas spalten. Die kleinen eiformigen Bamen 
sind schmutzigbraun, vertieft punktirt.

V orkoinm en: In Waldgebirgen, vorzugsweise auf kalk- 
armem Boden, am baufigsten auf Waldschlagen. Von der 
nordlichen Grenze der Scliweiz durch die Vogesen und die 
Gebirge auf dem linken Illieinufer bis nach der Eifel, auf 
dem rechten Ufer durch den Schwarzwald, Odenwald, bis 
llessen und Westphalen, bis zum Harz und namentlich durch 
den ganzen Thuringi, Wahl verbreitet; im tlannoverschen 
stellenweise, so noch auf den Westerbergen und bei Wisch 
unweit Stade; im Konigreich Sachsen nur bei Konigstein 
und bei Kunnersdorf uber Tharandt. In Thiiringen tritt sie 
aus dem Gehiet der oheren Saale und der Schwarza auf die 
Buntsandsteinregion tiber bis Hummelshain, Linda, Orlamiinde, 
ja sogar bis Boda im Altenburger Westkreis; terner kommt 
sie vor bei Motzelbach, Blankenburg, Paulinzella, Gehren, 
Ilmenau, im Pahnerschen Holz, bei Eisenach und an der 
Nordgrenze Thuringens bei Sondershausen; in der Rhon nur 
bei Lengsfeld; in Nicderbaiern bei Metten; ubrigens im



ganzen sudlichen Gebiet kaum wild1) mit Ausnahme des 
siidwestliclisten Theils; so feli.lt sie ganz in Salzburg, in 
Tirol, im grossten Theil der Schweiz, in Hochbaiem und 
selbst in Wurtemberg ist sie vielieicht nur eingeschleppt, 
denn in Hohenackers Herbar No. 76 heisst es: „In Wurtem
berg gepflanzt.11 Martens und Kemmler1 2) fuhren ais Stand- 
orte an: 1) fur die Niederung: Bebenliausen, auf allen Sclion- 
buehplateaus, welche den oberen Keupersandstein und uber 
487 Meter Meereshohe haben, in Masse mit Sarotbam nus 
erscheinend, sobald der Holzbestand entfernt wird, bei Ell- 
wangen auf Keuper, ursprunglich angesaet, im gemischten 
Wald bei Steinebaig, bei Crailsheim auf Werkstein, haufig 
im Wurtembergischen Schwarzwald in ausgehauenen Waldern, 
vvo sie woli! ursprunglicli wild ist, auf der Alb nicht wild, 
aber, mit Nadelbolzsamen eingeschleppt, im Staatswald 
Borgerhau bei Wippingen und Blaubeuren; in Hochschwaben 
bei Munchroth auf dem Hohenzug zwischen Iller und Rotli 
weissbliihend.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ais F olia  D ig ita lis  (Phann. German., 

Seite 112 der zweiten Auflage) offizinelJ. Die Pflanze ist 
eines der prachtvolIsten Ziergewachse fur den Garten, sowohl 
fur den Blumengarten auf der Rabatte ais auch fur lichte 
Geholzanlagen. In gutem, sandigem Gartenboden erreicht 
sie 1 Meter Hohe und einen herrlichen, kandelaberartigen 
Wuchs. Man sśiet sie ani besten im Friihling in Topfe’

1) Vergl. die entgegengesetzte Angabe bei Garcke, 14. Auflage,
S. 291.

2) Martens und Kemmler, Flora, Bd. 2, S. 34,



pikirfc die Pflanzchen im Juni einzeln in grossere Topie und 
pflanzt sie im April des zweiten Jahres in’s freie Land.

Form ea: Sie hlilłit, in der Ilegel purpurroth, bisweilen 
blassroth oder weiss. Weiss bliihfc sie z. B. am Sachsenstein, 
unweit des Schneekopfs, auch im Schwarzathal. Sie bildet. 
die Bastarde: I). purpurea-lutm G. Meyer. Syn. I). pur- 
purascens Roili. So auf Porphyr und Basalt am Oberrhein, 
im Elsass, in Baden, im Glan- und Nahethal. Abbildung 
sielie boi Reichenbach’s Icones, Tafel 11589, No. 68. D. lutea- 
pmpurea Wirtgen. Audi zwischen 1). purpurea L. und 
I). grandiflora Lam. kommfc ein Bastard vor; so am Hoheneck 
im Elsass.

Abbildungen. Tafel 1667.
A Pfianze in nattirl. Grosse; 1 Staubgefass, vergrossert; 2 dasselbe, 

abgest&ubt, desgl.j 3 jungę Frueht mit Prnchtkelch, naturl. Grosse; 
4 Kapsel im Querschnitfc, dosgl.; 5 Same, nat. Grosse und vergrossert.



1668. Digitalis grandiflora Lamarąue.

Grossblumiger Fingerhut.

Syn. D. grandiflora Kolib. e. p. D. ambigua Murray. 
D. ochroleuca Jacquin. D. latea Pollich.

Das kurze Bhizom isfc ausdauernd; im tibrigen hal die 
Pflanze einen ahnlichen Wucłis wie die vorige, erreicht jedoch 
meist geringere Hohe. Bliitter łanglieh-lanzettlicb, gesagt, 
gewimpert, flaumig, besonders auf den Nerven, die unteren 
in den kurzeń Stiel yerschmalerfc, die oberen mit breitem 
Grunde halb umfassend; Stengel flaumig; Bluthen in ein- 
facher, einseitswendiger Traube, kurz gestielt, abstehend oder 
schwach nickend; Kelchabschnitte lanzettlich, spitz; Bllifchen- 
stielchen wie der obere Theil des Stengels driisenhaarig; 
Krone glockig, nach dem Ende erweitert, driisig-flaumig, mit 
sehr stumpfer, ausgerandeter oder etwas gezahnelter Ober- 
Jippe und dreieckigen Lappen der Unterlippe, von denen der 
rnittle doppelt so breit, spitz oder stumpf ist und weit kiirzer 
ais die Krone. Blume truli schwefelgelb, inwendig mit einem 
verwischten, braunen Adernetz.

B esch re ibu n g: Die Wurzel hellbraun, mit kurzem 
Wurzelstamm, der sieli bald in viele starkę Zweige theilt, 
die wiederum mit vielen Wurzelfasern besetzt sind. Die 
Wurzel tragt einen bliihenden Stengel und einen Blattbitschel 
fur das niicbste Jahr. Der Stengel wird !/3 —  1 Meter hoch, 
auch bober, ist dicht beblattert, oben die Blilthentraube 
bildend, gewohnlicb einfach, rund, etwas kantig, uberall mi



weissen abstehenden Haaren besetzt, die am obern Theile 
kiirzer und driisentragend sind. Die untersten Bliitter gross, 
łanglich, spitzlioh, nach unten sieli lang versclimalernd, und, 
allmahłig an Breite abnehmend, den Blattstiel bis zum An- 
heftungspunkt begleitend, die obern allmahłig kiirzer und 
kleiner, am Grunde breiter werdend, sitzend, breit lanzettlicli, 
endlieh eng-lanzettlieh oder schmaler lanzettlicli, in die Deck- 
blatter iibergehend, dabei baki nur spitz, baki zugespitzt; 
der Rand mit sehr kleinen Zahnehen am obern Ende dicht 
besetzt, nach unten treten diese Zalme, besonders bei den 
untern Blattern, weiter auseinander und verlieren sich an 
dem blattstielartigen Theile des Blattes; der Nerv und die 
unter spitzen Winkeln ausgehenden Hauptadern treten auf 
der etwas blassern Unterseite hervor, und sind kier tast allein 
behaart, wahrend die Oberseite und der Rand ganz behaart 
sind und nur durch das Alter etwas glatter werden. Die 
Traube ist lang, vielblumig, einseitswendig, die aufrechten 
Blumenstiele kiirzer ais das sie unterstiitzende, schmal lan- 
zettliche, spitz zugespitzte Declcblatt, und mit diesem und 
dem Reich drusenh.iang Der Reich ist ziemlich regelmassig 
in 5 schmal lanzettliche zugespitzte Zipfel tiet' getheilt und 
bleibt bei der Fruchtreife stehen. Die Blumenkrone ist etwas 
herabgebogen, gross, 2 ' /a Cm. lang oder etwas langer, bleich- 
gelb, innen mit braunlichen, zarten, netzartigen Zeichnungen, 
schief-glockig, uber der Basis etwas zusammengezogen, dann 
nach aussen und unten starker bauchig, mit fast schriig ab- 
gestutzter Miindung, die ungleicli kurz 5 lappig ist, der Mittel- 
lappen der Unterlippe am starksten vorgezogen und grbsser, 
alle ubrigen kleiner, an Grosse und Form abwechselnd. Die



Staubgefas.se paarweise an der Oberlippe zusannnenliegend, 
kurzer ais sie, die Filamente am Grunde mit einer Biegung; 
die Antherenhalften nur mit ilirem obern Ende zusammen- 
hangend und dem Staubfaden angeheftet. Der Fruchtknoten 
liinglich, driisenhaarig, sieli zuspitzend in den kahlen GrifFel 
ausgełiend, der am obern Ende gebogen ist. Die Kapsel 
ellipsoidiseh- cifórmig, mit 2 tiefen seitlichen Furchen, obeu 
staclielspitzig durch die Basis des aucJi vertroeknet lange 
steben bleibenden Griffels, an den Furchen 21dappig auf- 
springend, zahlreiche kleine, liingliclie, braune Samen ent- 
haltend, welche an dem einen Ende spitzer ais am andern 
und bei starker Yergrosserung fein grubig sind.

V orkom m en: An felsigen Orten in Waldungen, auch 
auf der Ebene auf dem Waldboden und zwar auf den ver- 
schiedcnsten Bodenarten, yielleiclit am seltensten auf reinem 
Sandboden. Sie ist von weit grosserer Yerbreitung ais die 
vorige, ja sie konimt sporadisch fast durch das ganze Gebiet 
zerstreut vor, aber in der Rego! tritt sie nicht in so grosser 
Individuenzahl auf wie die vorige. Die Rllanze ist durchaus 
nicht bodenstiit. Sie kommt z. B. im unteren Saalgebiet, 
namentlicli in der Flora von Jena, auf Muschelkalk vor, so 
z. B. am Nordabhang des Jenzig, nordlich am Hausberg 
hinter dem Euclisthurm, hinter der Kunitzburg (am Nord
abhang), am Dohlenstein bei Kabla, hinter Jenapriessnitz am 
Berg Ober der Tannichtwiese; aber auch auf Buntsandstein 
wie z. B. bei Freienorla und Eleineutersdorf; im Schwarza- 
thal und im oberen Saalgebiet wie z. B. bei Burgk auf Thon- 
sebiefer; dem eigentlichen Thiiringerwald felilt sie fast ganz, 
ist aber durch den grossten Theil des ostliclien und nord-



liclien Thuringen zerstreut, iiberhaupfc iast durcli das ganze . 
mittle und sUdliche Gebiet, so namentlich in Sehwaben, in 
der Rheingegend, in Baiern, Salzburg (wo ich sic ausser 
zahlreichen anderen Standorten bei Schwarzach sammelte ii.), 
sehr verbreitet in Tirol und durcli das ganze Alpengebiet;ł) 
aber auch sporadisch bis in den hochsten Norden verbreitet, 
so z. B. in Preussen nach Herm P. J. Weiss bei Konigsberg, 
Tapiau, Caymen, Gerdauen, Gumbinnen, Osterode, Inster- 
burg, HeiLsberg, Brauneberg, Tliorn, Neidenburg, Platów, 
Graudenz u. s. w.

B liithezeit: Juni, .luli.
Anw endung: Die sehr giftige Pflanze galt in fruheren 

Zeiten ais offizinell. Ais Zierpflanze in Garten ist sie fast 
ebenso werthvoll wie die vorige und erfordert eine almliche 
Behandlune’.O

Formen: «. acutifiora Koch: Lappen der Unfcerlippe 
spitz. Syn. B. ambigua Sturm, Heft 11, No. 8. B. ocliro- 
Icuca Lindley. B. grandiflora Reichenbach.

fi. obtusiflora Koch: Lappen der Unterlippe stumpf. 
Syn. I). ambigua Lindley. B. ochroleuca Reichenbach.

Von der erstgenannten Form sagt die vierte Auflage 
unserer Flora Folgendes:

Diese Art wird in Koch’s Synopsis mit IJ. grandi
flora  Lam. oder och roleu ca  Rchb. zu einer Speeies ver- 
einigt und nur ais Yarietiit aufgefulirt; indessen durfte wohl 1

1) Am lr.luUgst.en. im ostliclien Tlieil der Schweiz und in Tirol. 
Sie kommt noch im Karst nalie der Sudgrenze vor (Oesterr. Bot. 
Zeitsehr. 186:5, S. 388). Tin- Thuringen vergleiche man noch das 
Correspondenzblatt der Irmischia 1881, S. 50.
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Reichenbach’s Ansicht, dass beide Formen ais besondere 
Species betrachtet werdcn mtissen, die lńchtige aein, indem 
der ganze Habitus beider sehr verschieden ist. Aus diesem 
Grunde wurde hier die D. g ra n d iflo ra  Rchb. besonders 
abgedildet, dereń ganz verschiedene Gestalt sieli schon in 
einer Vergleichung die,ser Abbildung mit der D. g ra n d i
flo ra  Lam. herausstełlen wird. Wegen Namensverwecliselung 
wurde die D. g ra n d iflo ra  Lam. von Reichenbacli D. ochro- 
leuca  genannt.

iStandort. Diese Species ist etwas seltener ais die
D. g ra n d iflo ra  Lam. oder och ro leu ca  Rchb., kommt in 
Thuringen an busebigen Abhangen der Kalkberge bei Jena, 
Dornburg, Kamburg, Eisenach, Erfurt, Arnstadt, Franken- 
hausen u. a. O. vor, wiiclist aber auch auf tlionigem Boden, 
indśssen nicht im eigentliebon Sandboden. Man findet sie 
ferner in Sachsen, Franken und an den Alpen, docli felilt 
sie einigen Landem ganz, wie z. B. Wurtemberg, Oberhessen 
und Westphalen. Sie bJilht etwas friiher ais D. ochroleuca  
Rchb., namlich im .Inni und ist wie sie perennirend.

Ferner heisst es in der Beschreibung der erstgenannten 
Form:

Die D. g ra n d iflo ra  Rchb. sieht zwar der D. grandi
flo ra  Lam. oder o ch ro leu ca  Rchb. ahnlich, aber sie unter- 
scheidct sich dennocli von dieser in mancherlei Uinsicht. 
Zuerst ist ihre ganze Gestalt weit schlanker, Błatter und 
Stengeltheile siad, wegen der geringeren Drusenanzahl, mehr 
lichtgriin, die Kronen gros,ser und weniger triibgelb; zweitens 
sind die unteren Blatter nur lanzettfbrmig )>is langlich-lanzett- 
formig, nicht, wie bei jener, eirund-langlich und ihre Serratur



ist regelmassig, fein und scharf, niciifc, wie bei D. ocliro- 
leuca, unbestimmt und ungleich; drittens sind die oberstcn 
Bliitter iminer nur lanzettformig, an der Basie wenig vcr- 
breiteter, nicht, wie bei jener, halb sfcengelumfassend; viertens 
habon die Kelche hier sehr sclmiale, fast lineale und gleicli- 
massig gestaltete Zipfel, wiilirend 1). ochroleuca  weit breitere 
Zipfel besitzt, von welchen der unterste grbsste eine Form 
vom Langlichen bis Eiformigen besitzt. Uebrigens ist richtig, 
dass die Zipfel der unfceren Kronenlippe im Ausgange an 
der Spitze bei beiden Species variiren, bald spitzer, bald 
stumpfer vorkommen, wiewobl bei unserer Species die spitz- 
zipfelige Unterlippe am gewołmlichsten ist.

Bogenhard entdeckte in den Naliegebirgen von Oberstein 
einen Bastard zwischen D. grandiflora  Lam. und I). lutea L. 
Er findet sich noch auf den Porpliyrgebirgen der llbeinpfalz, 
bei Kusel und Niederalben, sowie in den Thalern des Jura. 
Syn. D. media Roth. D. intermedia Persoon. I). ambigua- 
lutea Meyer. I). grandiflora-lutea Hallier. Ferner bildet 
unsere Art einen Bastard: D. laewgata-grandiflora Ilossi.

Abbildungen. Tafel 1668.
AB Theile der Pilanze in natiirl. Gtrdsse; 1 auseinandorgebreitete 

Krone.



Glelber Fingerlmt.

Syn. I), pawi/lora Lam.
Das Rhizoin ist meist nur zweijahrig, abor kraftiger ais 

boi der vorigen, der Stengel ist dieker und liolier, weit ge- 
drangener beblattert, die Blatter grosser, bi'eiter, melir ab- 
stehend, die Traube ist langer, gedrungener, weit reich- 
bliitługer, die Bliithen sind kleiner. Blatter liinglich-lanzett- 
lich, spitz, gesiigt, kalii oder am Grunde etwas gewimpert, 
die unteren in den kurzeń Blattstiel verschinalert, die oberen 
mit breitem Grunde aulsitzend; Stengel und Bluthenstielchen 
kalii; Bliithen abstehend, in den Achseln langer, lanzettliclier, 
sehr spitzer Deckblattchen; Kelch mit lanzettlichen, ein- 
nervigen, spitzen, am Rande driisig-flaumigen Abschnitten; 
Krone rohrig, auswendig kahł; Oberlippe spitz ausgerandet, 
mit spitzen Lappchen; Lappen der Unterlippe kurz, die seit- 
liclien spitz, der mittle ziemlieh spitz oder stumpf, weit 
kiirzer ais die Krone.

B esch reibu n g: Der Stengel steht 1j$— 1 Meter steif 
in die Hohe und ist durchaus haarlos. Die untersten Blatter, 
15— 18 Cm. lang, verlaufen allmahlig in den kurzeń Blatt
stiel, willirend die oberen, nicht viel iiber 2 '/2 Cm. lang und 
mit scharfer Spitze auslaufend, mit breiter Basis sitzen. Alle 
Blatter haben aber zwar entfernt stehende und kleine, jedoch 
immer deutliehe Ziihne und ofters bemerkt mail am Saunie 
der Blatter einen diehten, doch sehr feinen Klauni; dieser



erstreckt sieli aucli bis auf die Blattnarben der Unterflachen. 
Die Bliithentraube isfc 15— 25 Cm. lang, die Bliithen stehen 
einseitwendig, indessen immer so dicht, dass sieli die Bliithen 
gegenseitig decken. Die Deckbliitter sind kalii, lanzettlich, 
seharf zugespitzt, weit langer ais die Stielchen, die Stielchen 
sind 5 Mm. lang, ziemlich so lang ais der Kelch, kalii und 
schon in voller Bliithe herabgebogen; die Kronen haben eine 
schwefelgelbe Karbung, messen 1— 2 Cm. und iiberragen 
den Kelch um das Dreifache. Die aussere Seite der Krone 
ist zwar ganz kahl oder ziemlieh kalii, doch die Unterlippe 
hat an der inneren Seite einen diehten, feinen Flaum, auch 
fehlen der Krone innen die Netzadern. Die Unterlippe 
schlagt sieli etwas zuriiek, wahrend die Oberlippe aufrecht 
steht und zwei parallel gerichtete Ziihne hat. Die Staub- 
beutel sind rundlich, die Kapsel ist 2furchig und mit sehr 
feinem Plaume besetzt. Die ganze Pflanze unterscheidet sieli 
schon auf den ersten Anblick von D. oehroleuca  und 
grand i flo r  a, weii im - Bliithen doppelt kleiner sind.

V orkom m en: Auf sonnigen, diirren Stellen buschiger 
Hiigel, doch nur stellenweise in siiddeutsehen Gebirgen, im 
Schwarzwalde, Odenwalde, in der Voralp und auf der rauhen 
Alp, daselbst sogar zu den seltneren Pflanzen gehbrig, zwei- 
jlilirig (naeh Schiibler perennirend) und im Juni und Juli 
bliihend. Sie ist zerstreut durch das siidliche und westliclie 
Gebiet, durch Siidtirol und die Schweiz; in Schwaben in 
Bergwaldern, gem auf Kalk, so im Unterland haufig an den 
Bergen um Kiinzelsau und in der Teufelsklinge bei Belsen- 
berg, auf der schwabischen Alb zwischen Hossingen und 
Unterdigisheim, an der Thomashalde bei Ehningen, am griinen



Felsen, bei St. Johann und Dettingen, hiiufig an allen Bergen 
bei Urach; in den bairischen Alpen; im Badenachen zerstreut; 
in den granitisclien Vogesen; im Odenwald; vom Elsass durcli 
das Gebiet der llheinpfalz bis nach Luxemburg und Luttich; 
in. Lofchringen auf dem linken Moselufer unweit Metz in den 
meisten Waldungen, so •/,. B. bei Ars, Noveant, Górze, 
Ohatel u. s. w.;1) Gnadenfeld bei Oosel in Schlesien.

B lu thezeit: Juni bis August.
Anwc-ndung: Eine vortreffliche Gartenpflanze, ahnlich 

z u behandeln wie die vorigen.
Form cn: Sie l)ildet oinen Bastard: D. lutea-purpurca 

Wirtgen; ferner die Bastarde: D. purpurett-lutea G. Meyer 
und D. yrandiflora-lutea H.

1) Nach gefalligen brieflichen Mittlieilungcn des Herm Erwin 
Frueth vom 4. Marz 1883.

Abbildungen. Tafel 1669.
Ali Pfianzo in natiirl. Grći.sse; 1 Krone, ausgebreitet, vergrossert.



Glatter Fingerhut.

Jiihrig und von zierlicherem Wuchs ais die vorige, von 
•lor sic sieli ausserdem sogleich durch die schmlileren Bliitter, 
die selir langen und sehmalen Deckbliitter, die leliliaffce Farbo 
und die Form der Blumen unterscheidet. Bliitter lanzettlicli, 
entfernt geziihnelt und ganzrandig, wie der Stengel vdllig 
kalii; Kelcliabschnitte lanzettlicli, zugespitzt, am Rand, wie 
die Krone, driisig-flaumig; Krone kurz glockig, liinter der 
Unterlippe buckelig, der Mittelabschnitt der Unterlippe vor- 
gezogen, fast so lang wie die Kronrolire, zugespitzt.

B esclireibung: Die ganze Pflanze ist haarlos, der 
Stengel stelit steif aufreclit, wird '/«— 1 Meter hoch und ist 
ziemlicli rund. Die Bliitter verlaufen sieli unten am Stengel 
in den Blattstiel, oben sitzen sie mit breiter Basis, doch ohne 
den Stengel zu umfassen. Die untersten messen bis 15 Cm. 
Lange und 2 ' / a Cm. Breite, die oberen Seitenneiwen vereinigen 
sieli mit dem Hauptnei en bogig in der Spitze; nach oben 
bin nelimen die Bliitter immer mehr an Liinge und Breite 
ab und yerlaufen sieli allmiihlig in die Deckbliitter, welche 
letzte unten linien-lanzettfdrmig sind und bis iiber 2 1 /2 Cm. 
messen, oben aber lineal und nur 1 Cm. lang werden. Alle 
Bliitter und Deckbliitter sind aut' beiden Fliiehen glatt, aut 
der Unterfliiohe matt gliinzend. Die Blilthen bilden eine 
gedriingte, allseitwendige Aehre, sie sind gestielt, doch die 
Stiele sind weit kiirzer ais die Deckbliitter und kiirzer ais



der Kelcli; die Bluthen sind 8 Cm. lang, die Kronrohre ist 
nur 2 Cm. lang, die Unterlippe 1 Cm. lang und der durcbaus 
kahle und glatte, mit 5 ziemlich gleichlangen Zipfeln be- 
gabte Kelcli misst die Halfte der Kronrohre. Die kurze 
Oberlippe bat 2 aufrecht stehende dreieckige Ziilme, die 
Unterlippe besitzt 2 seitliche, spitze, dreieckige Zahne und 
einen langen, im Bogen aufwarts steigenden Mittellappen, 
welcher im Innem mit einzelnen Haaren besetzt ist; auch 
die seitlichen Ziilme sind gefranzt. Die Kronrohre ist an 
der Basis eng, erweitert sieli jedoch oben bauchig-glocken- 
artig.

Y orkom m en: Felsige Abliange. Im Gebiet nur an 
der Siidgrenze in Innerkrain und bei Fiume. Ausserdeni in 
Croatien, Dalmatien, Siebenburgen, Grieohenland.

B liithezeit: duli.
Anw endung: Eine selir empfehlenswerthe Zierpflanze 

fur don Blumengarten.
Form en: Sie liildet einen Bastard: I). laevigata-grandi- 

flora Rossi. D. fuscescens W. K., welehe nach Bartling bei 
Fiume yorkommt, ist nach Koch ein Bastard zwischen 
D. laevigata  W. K. und I). lanata Ehrhardt, nach Meyer 
aber von D. lanata oder laeyigata  einerseits und grandi- 
f  1 o r a andererseits.

Abbildungen. Tafel 1670.
AB Theile der Pflanze in natarł. Grosse; 1 Kronc, ausgebreitet, 

wenig YCrgrossert.



Hostrother Fingerhut.

Der vorigen abnlich, ab er durch Form mul Farbę der 
Krone leicbt unterscheidbar. Bliitter lanzettlich, entfernt 
gezahnelt, am Rande scbwacb gewimpert; Deckbliitter lting- 
lich-lanzettlich, etwa so lang wie die Blutben; Kelchabsclmitte 
langlich-eiformig, abgerundet - stumpf, mit breitem, hautigem 
Rande gesaumt; Krone kurz glockig, fast lcugelig, liinter der 
Unterlippe gebuckelt; Mittellappen der Unterlippe ungefiibr 
von der Lange der Krone, eifbrmig, abgerundet, herab- 
gebogen; Krone okerfarbig, inwendig mit rostfarbenem Ader- 
netz, die Unterlippe purpurbraun adernetzig.

Vorkom m en: An Felsenabbangen. Nur im sudlichsten 
Theil des Gebiets im warmeren Krain und im osterreichisehen 
Ktistenland, aucb am eisernen Thor bei Wien. Uebrigens 
in Croatien, Dalmatien, Ungarn, der Tiirkei, Griecbenland, 
Slidrussland, Italien, Spanien.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie die vorigen eine sebr empfehlens- 

werthe Gartenpflanze.
A bbildungen. Tafel 1671.

AB Pftanze in naturl. GrSsse.

Flota xvu. 27



1672. Antirrhinum maius L.
Grosses Lowenm aul.

Die dauernde Wurzel treibt einen im ersten Jalire meist 
einfachen, spater stark verastelten Stengel, welcher stielrund 
und wie die ganze' Pflanze fast kalii ist; Blatter wendel- 
standig oder 2— 3zahlig, locker, gestielt, lanzettłich, von 
einein kraftigen Mittelnerven. durcłizogen, glatt und etwas 
glanzend; in den Achseln der unteren Blatter stehen Blatt- 
biischel, d. h. verkiirzte Zweige oder Bluthentrauben; Trauben 
am Hauptstengel und seinen Zweigen endstandig, ziemlich 
gedrungen, allseitig; untere Deckblattchen den Blattern ahn- 
lich, den Kelch iiberragend, die oberen sehr klein; Kelcb- 
abschrńtte stumpf, eiformig, weit kiirzer ais die Krone; 
Bluthen kurzgestielt, etwas abstehend; Oberlippe der Krone 
zweitlieiłig. Stengel der wildwachsenden Pflanze in der Regeł 
nicht iiber 1/2 Meter hoch; Krone purpnrn oder weiss, mit 
zwei gelben Płecken am Gaumen. Der obere Theil des 
Stengels ist driisig beliaart.

B esch re ibu n g : Aus der holzigen Wurzel kommt ein 
30— 60 Om. koher, aufrechter, gewohnlich in der Wildniss 
miverastelter; runder Stengel, der nach oben schmierig )ie- 
liaart ist. Die Blatter stehen anten theils paarweise, theils 
aber aucli zu dreien einander gegenuber, messen bis 5 Cm. 
Lange und gegen 1 Cm. Breite, verlaufen sich in kurze Stiele, 
sind kalii, ganzrandig, stumpf oder kurz zugespitzt, oberseits



dunkelgriin. An der Spitze des Stengels bildet sich eine 
ansehnliche Bluthenahre von 3— 5 Cm. langen, kurzgestielten 
Bluinen. Die Bluthenstiele sind schmierig und werden durch 
breite Deckblatter gesttitzt, die Kelche sind sehr kurz und 
ihre 5 Zipfel sind schmierig, die Blumenkronen haben ein 
yerschiedenes Roth oder sind weiss; auch hat man durch 
Kunst gefleckte Kronen, indessen besitzt der Gaumen immer 
die oben erwahnten 2 gelben Flecken. Alle Bluthen stehen 
wechselstandig, die Antherenfacher spreizen sich auseinander. 
Die Kapseln, vom kurzeń Kelch umgeben, sind 2facherig, 
springen an der Spitze in 3 Lochem auf und sehen einem 
Affenschadel sehr ahnlich.

Yorkom m en: Wild kommt sie an alten Mauern im 
Rhein- und Mainthale, von Oesterreich durch Bbhrnen bis 
Schlesien vor, ver\vildert aber sehr leicht und siedelt sich 
dann an den Gartenmauern an, wachst aus den Mauerritzen 
hervor und bietet eine sehr schone Yerzierung derselben. 
Kultivirt findet man sie sehr haufig in Giirten. Ihre eigent- 
lich wilde Yerbreitung an felsigen Abhangen, im Flusskies, 
dann an alten Mauern und Kirchen erstreckt sich aus dem 
stidlichen Europa durch strien, Sudtirol (bei Sega unweit 
Roveredo), Oesterreich, Bohmen, Schlesien, die westliche 
Schweiz und von da auf allen Mauern und Kirchen von 
Basel bis in die Niederlande, aber nur langs dem Rheine 
hin. Sonst kommt sie hier und da ais Gartenfluchtling auf 
Mauern und im Flusskies vor, jedoch ohne sich einzuburgern, 
so z. B. in Thuringen; so auch im Salzburgischen nur ver- 
wildert.

B lu th eze it: Juni bis Oktober.



A nw endung: Eine allgemein beliebte, hochst dankbare 
und leicht zu knlfcivirende Gartenpflanze, wełche in zahllosen 
praehtigen Farbenabstufungen kultivirt wird.

F orm en: A. maius a. L.: die ganze Pflan/.e vom 
Grandę an dicbt driisenhaarig, Blatter, auch die oberen, 
breit, eiformig oder eiformig-lanzettlich; Kronen gelblich mit 
gesattigterem Gaumen, bisweilen purpurn gestreift; Oberlippe 
kiirzer und nur bis zur Mitte gespalten. Syn. A. latifolium 
Miller. So an der Sudgrenze des Gebiets. Ygl. Eeichen- 
bacłTs Icones, Tafel 1679, No. 58, I.

A bbildungen. Tafel 1672.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Błiitłie im Langs- 

schnitt, desgl.; 2 Staubgefass, vergrossert; 3 Carpell, desgl.



1673. Antirrhinum1) Orontium L.
Feld - Lówenmaul.

Syn. Orontium arvense Pers.
Die Pflanze ist schlanker, zierlicher, kleinbluthiger ais 

die vorige und meist nur zweijahrig. Der Stengel wird bis 
J/2 Meter hoch und ist meist vom Grunde auf verastelt und 
ziemlich entfernt mit wendelstandigen oder 2— 3zahligen 
Blattern besetzt, in dereń Achseln sieh. Zweige oder kurze 
Blattbiischel entwickeln. Blatter lanzettlich, am Grunde 
breiter, die unteren kurzgestielt, die oberen sitzend, am Ende 
in eine lange Spitze vorgezogen, mit kraftigem Mittelnerven, 
ganzrandig, wie die ganze Pflanze kabl; Bliithen einzeln in 
den Blattachseln, entferntstehend; Kelchabschnitte lanzettlich, 
die Krone weit iiberragend; Krone blasspurpurn oder weiss.

B esch re ibu n g : Die Wurzel steigt gerade in die Tiefe, 
ist dunn und etwas gedreht, der Stengel wird 15—'50 Cm. 
hocli, ist mit abstehenden eissen Driisenhaaren loclcer be
setzt und nach unten zu gemeinlich rothbraun angelaufen. 
Die untersten, gegenstandigen Blfitter sind 16 Mm. lang und 
8'— 12 Mm. breit, also lanzettlich bis langlicli und kurz
gestielt; die oberen sind liinger und schmaler, namlich
1— 3 Cm. lang und nur 2— 6 Mm. breit, fast sitzend, lierab- 
gebogen und am Rande drlisig bewimpert. Die Kronen sind

1) Der Name Antirrhinum kommt von ccyrC und (>(v, nasen- 
artig, wegen der Aehnliohkeit ihrer Blumen und Kapseln mit Nasen.



10— 14 Min. lang, sehr kurzgestielt, ihreKelche fasfc 5blatterig, 
docli bei genauerer Betrachtung nur o/.i ple lig. Die beiden 
unteren Kelchzipfel stehen weiter ais die ubrigen von einander 
ab und der oberste ist am grossten, alle sind sełir drusig 
behaart. Die Krone hat einen gelben Gaumen und die un- 
regelmassig aufspringende Kapsel bildet an der Spitze des 
einen Faches 2 rundę Locher, an der Spitze des anderen ein 
grosseres lańgliches Loch, so dass die ganze aufgesprungene 
Kapsel grosse Aełmlichkeit mit einem Affenschadel hat. 
Uebrigens ist die ganze Kapsel dieht behaart und der Griffel 
dicht mit kleinen Driisenhaaren besetzt.

Y orkom m en: Auf Aeckern, Triften, auf brachliegendem 
Kulturland, in Garten, im Flusskiess, auf Schutt u. s. w. Sie 
ist zwar durch das ganze Gebiet zerstreut aber fast nirgends 
gemein. Sie ist sehr ungleich vertheilt und tritt fast niemals 
in grosser Individuenzahl auf. Im Ałpengebiet ist sie nicht 
haufig, scheint z. B. im Salzburgischen ganz zu fehlen und 
tritt in Tirol nur sehr sporadisch auf; etwas haufiger in 
Schwaben und im ganzen Iłheingebiet; ebenso in Thuringen, 
so z. B. im oberen Saalgebiet,1) durch das Waldgebiet,1 2) so 
z. B. bei Eisenach, in der Jenaischen Flora bei Rothenstein, 
tiberhaupt besonders auf Buntsandstein; stellenweise bis in 
die nordlichsten Gegenden des Gebietes yerbreitet; so fand 
ich sie 1860 in einem Garten des Oberlandes auf Helgoland; 
in Preussen giebt Herr Fr. J. Weiss Thorn, Marienwerder 
und Memel an.

1) Deutsche Botanische Monatsschrift 1883, S. 37.
2) Von mir auf der Schwedenschanze bei Schwarza u. a. O. da-

selbst gefunden. H.



Bltifchezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Sie verdient ein Platzchen im Blumen- 

garten. Sonst war diese Pflanze ais H erba O rontii m inoris 
ais ein zertheilendes, Wunden heilendes, Harn treibendes 
Mittel im Grebrauche, jetzt wird es nicht mehr angewendet. 
Das Kraut schmeckt bitterlich und etwas herbe, hat narkoti- 
scbe Eigenschaften und ebenso sollen die sehr kleinen Samen 
giflig sein.

A nm erkung: Antirrhinum Asarina L. ist seit vielen 
Jahren ani Schloss Hainewalde bei Zittau und am Oybin 
verwildert.

Abbildungen. Tafel 1673.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, vergrossert; 2 Fracht, 

desgl.



1674. L in a r ia 1) Cym balaria  Miller.

Rankęndes Lowenrn aul.

Syn. Antirrhinum Cymbalaria L. Cymbalaria muralis 
Flora der Wetterau.

Ein allerliebstes Schliiiggewachs mit żartem, perenniren- 
dem Rhizom, nacli allen Seiten kin auslauferartig verzweigten, 
fadlicben Stengeln, welche entfemt beblattert und wie die 
ganze Pfłanze vollig kalii, glatt und glanzend sind. Blatter 
berz - nierenformig- rundlich, abgerundet 5 lappig, wendel- 
standig; Bliithen einzeln in den Blattachseln, gestielt.

B e sch re ib u n g : Dieses ausdauernde, kriechende Ge- 
wachs liebt besonders altes Mauerwerk, in dessen Ritzen und 
Spalten es am besten gedeiht, und darni ganze Wandę mit 
seinen diinnen, fadenformigen, kriechenden Stengeln iiber- 
zieht. Die ziemlich langgestielten Blatter stehen einander 
gegenuber, sind herz - nierenformig, am Rande olappig mit 
niedriger Spitze, fleiscliig und glatt. Die kleinen Larven- 
blumen gehen ans dem Weissen in s Rothlichviolette. Ilir 
aufgeblasener 21appiger Gaumen ist weiss mit gełblichen 
Streifen und Punkten, die 2spaltige Oberlippe aber stets

1) Der Gattungsuame Linaria ist eigentlioh von Antirrhinum  
Linaria L. (Linaria yu lgaris DC.), dem gem einen Leinkraute 
entlelint, welches Blatter wie der gem eine Lein (Linum usita- 
tissim um  L.) hat, und daher auch vorzugsweise Leinkraut go- 
nannt wird.



violettroth. In der rundlichen, etwas runzlichen, 2klappigen 
und 2facherigen Kapsel fmden sieli sehr zahlreiche, rund- 
liclie, kleine, etwas unebene Samen.

Y orkom m en: Aus dem siidlichen Europa in das Gebiet 
eingeschleppt und sehr unregelmassig vertheilt. Sehr haufig 
in Thiiringen, uamentlich in der Flora von Jena sehr haufig 
auf Mauern,' so z. B. in der Stadt an der Mauer von Prof. 
Sieberts Garten, Halliers (jetzt Fraulein Liebergelds) Garten, 
an der Kirche, an der Kirchhofsmauer, in der Schlossgasse, 
im Miihlthal u. s. w., ferner bei Dornburg, Dorndorf, Ziegen- 
hain und an zahlreichen anderen Orten, auch in anderen 
Gegenden Thiiringens, so z. B. im Schwarzathal ani Eber- 
stein, an der alten Stadtmauer in Sondershausen,1) inEisenach, 
am Domberg bei Suhl,1 2) tiberhaupt sehr verbreitet; im Konig- 
reich Sachsen hie und da, so z. B. an der grossen Elbbrucke 
in Dresden, bei Herrenskretschen, nach dem Hermannsgrund 
zu; sie ist tiberhaupt fast durch das ganze Gebiet zerstreut 
und findet sieli sowohl im Siiden3) ais auch im hochsten 
Norden, so z. B. neuerdings in Preussen bei Graudenz auf- 
gefunden (1888), wahrend Patze ihr Vorkommen noch mit 
Reclit bezweifelte.

B liith eze it: Juni bis Oktober.
A nw endung: Sons galt sie ais ein Wnndmittel, und 

jetzt noch soli sie in Italien zu manchen Giftwassern benutzt 
werden. Zur Bekleidung alter Mauern eignet sie sich ganz 
Yorztiglich und kann auch ais Zierpfianze gelten.

1) Ygl. Lutze, Progranmi, S. 14, 22.
2) Ygl. Correspondenzblatt der Irmischia 1884, S. 51.
3) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1883, S. 11.

Flora XVII.



B em erkung. Nach einer bei Rupp, Mora jenensis 
Ed. Haller, 1745, p. 242 befindlichen Nachricht soli diese 
Pflanze yon -dem beriihmten Professor der Anatomie und 
Botanik, W ern er R o lf in k  zu Jena, ans Italien nach Jena 
verpflanzt worden sein, wo sie auch bekanntlicli ganz vor- 
ziiglich gedeiht.

A bb i l d u n gen .  Tafel 1674.
A Pflanze in natiirł. Grosse; 1 Bliithe, yergrosserfc; 2 Bliithe von 

vom; desgl.; 3 Theil der Krone mit Staubgefass, desgl.; 4 Staubgefass, 
desgl.; 5 Fruoht, desgl.



1675. L inaria  Elatine Miller.

Erdwinde. Windendes Lówenmaul.

Syn. Antirrlunum Elatine L. Cymbalaria Elatine Flora 
der Wettterau.

Die jahrige, zarte Wurzel treibt einen Stengel, welcher 
unmittelbar iiber dem Boden sich in eine Anzahl nacli allen 
Seiten fortkriecbender, liegender Aeste auflost. Stengel haar- 
dttnn, locker bebliittert, zersfcreut-langhaarig, wie die Bllitter; 
Blatter knrzgestielt, spiessformig, ani Ende stumpf mit 
kleinem, aufgesetztem Spitzchen, die untersten opponirt, alle 
iibrigen wechselstandig; Bliitben einzeln in den Blattachseln 
auf langen, haardiinnen Stielchen, welche meist gebogen ab- 
stehen; Stielchen kahl; Sporu der Krone grade.

B esch reibu n g: Der Stengel ist fadendiinn, wird 15 
bis 60 Cm. lang, liegt ai" Boden hingestreckt nnd theilt 
sich schon von der Basis an in mehre fadendiinne, ebenfalls 
am Boden liegende Aeste. Diese sind, wie der Stengel selbst, 
etwas eckig nnd mit driisigen, abstelienden Haaren besetzt. 
Die untersten Blatter sind gegenstandig und eirund, die 
Iibrigen wechselstandig, 16—24 Mm. lang und 12— 20 Mm. 
breit, an der Basis spiessformig, sonst ganzrandig und spitz, 
kurzgestielt, diinn und durch die weichen Zottelhaare etwas 
grasgrun. Nach oben zu werden sie immer kleiner und sind 
sammtlich nach einer Seite hin gewendet. Die Bluthen- 
stielchen, aus den Blattachseln entspringend, sind langer ais



die Bliitter, gekriimmt, fadendunn und fcragen an ihrer Spitze 
eine kleine, niedliche Blilthe. Der Kelch derselben ist zottig, 
die 5 Kelchzipfel sind eirund-lanzettlich und zugespitzt. Die 
Krone misst, sammt ihrem Sporn, nur 1 Cm., ist ausserlich 
lichtgelb, bat eine yiolette Oberlippe mit eifórmigen, stnmpfen 
Zipfeln. Der Sporn ist ziemlich so lang ais die Krone, etwas 
zuruckgebogen und blassgelb, die Samen sind runzelig. Es 
giebt aueh eine Yarietiit mit gezahnten Blattern.

Y orkom inen : Auf Aeckern und Brachfeldern mit 
schwerem Boden, besonders auf Kalle- oder Lehmboden, 
selten auf Sand. Durch den grossten Theil des Gebiets zer- 
streut., aber im Ganzen zn den seltneren Pflanzen gehorend, 
strichweise ganz fehlend und wohl nirgends gemein. Durch 
Thiiringen ist sie z. B. sekr sporadisch verbreitet. In der 
Jenaischen Flora bei Zwatzen, Wollnitz, Wenigenjena, ferner 
an der Nordseite des Dohlensteins bei Kahla mit L. spuria  
Miller, bei Magdala, bei Laasdorf unweit Koda, nach Herrn 
Oberlehrer O scar Schm idt in Weimar bei Buttstadt, bei 
Mittelhausen, Alperstiidt, Weissensee, ara Krahenwinkel bei 
Dobian, bei Frankenhausen, Sondershausen, Hachelbich; ferner 
in der Flora von Halle; im sudlichen Gebiet tritt sie nocli 
unregelmassiger vertheilt auf, so z. B. in Schwaben; in Salz- 
burg felilt sie ganz, auch in Tirol, und ist im ganzen Alpen- 
gebiet sehr selten, ebenso in der Rheingegend; im Norden 
felilt sie vielen Gegenden ganz; so z. B. scheint sie in 
Preussen nicht yorzukommen, iiberhaupt selten oder gar 
nicht auf der Sandebene Norddeutschlands, obgleich sie in 
Schwaben auf Sand boden auftritt.

B lu th eze it: Juli bis Oktober.



A nw endung: Sie ist ebenso wie L. Cym balaria Miller, 
ein allerliebstes Ampelgewachs. Friiher war das Kraut ais 
H erba E la tin e  im Gebrauche; es schmeckt bitter, wurde, 
nebst dem Safle des Bilsenkrautes, zu einem Balsam benutzt.

Abbildungen. Tafel 1675.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert; 2 Same, desgl.



1676. L inaria  commutata Bemhardi. 

Griechisch.es Lowenmaul.

Syn. Linaria graeca Chav. Antirrhinum elatiniflorum 
Wahlenberg.

Der yorigen fast ganz gieich, aber die Kronen doppelt 
so gross. Sporn der Krone etwas gebogen.

V orkom m en: Auf Aeckern. Nur im siidlichsten Tbeil 
des Gebiets in Istrien und auf der Insel Brio ni . Ausserdem 
in der Lombardei, in Italien, im westliehen und stidlichen 
Frankreich, in Dalmatien, in der Tiirkei.

B iu th eze it: August, September.
A n w endung: Wie bei der vorigen.

Abbildungen. T afel 1676.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelehblatt, vergrossert; 2 Same, 

desgl. Naeh Iteichenbach.



1677. Linaria  spuria Miller.

Rundblattrige Erdwinde.
Rundblattriges Loweninaul.

Syn. Antirrhinum spurium L. Cymbał,aria spuria Flora 
der Wetterau.

In Bezug auf Dauer, Wuchs und Grosse gleicht diese 
Pflanze durchaus den beiden vorigen, von denen sie jedoch 
sofort durch die nicht spiessformigen, sondern rundlich- 
eiformigen, ganzrandigen, diehter beliaarten Blatter sieli 
unterscheidet. Spora gekrummt. Bliithenstielchen zottig.

B esch reibung: Diese niedliche Pflanze treibt eine 
diinne Pfahlwurzel und verastelt sich gleieb arn Grunde des 
Stengels. Stengel und Aeste liegen gestreckt am Boden, 
werden 1/3 — lj,1 Meter lan; bedecken also im fruchtbaren 
Lande oft eine Flachę von einem Quadratfuss und melir. 
Stengel und Aeste sind mit zottigen, weissen und mit driisigen, 
klebrigen Haaren dicht liedeckt; solche Haare besitzen auch 
die Blatter, Blattstiele, Blumenstiele und Kelchblatter. Die 
Blatter stehen zerstreut an den Aesten, die untersten sind 
eirund, messen 2— 3 Cm. in der Lange und 1— 2 Cm. in der 
Breite; nach oben zu werden sie immer kleiner und rund- 
licher; alle Blatter sind aber stachelspitzig, gewimpert und 
gestielt, selbst die obersten haben noch kleine Stielchen. 
Nur die untersten Blatter liaben undeutliche Zahne, die 
iibrigen sind vollig ganzrandig. Die Bliithenstielchen stehen



einzeln in den Blattwinkeln, sind dttnn und tragen an ihrer 
Spitze das einzige, mit dem Sporn 1 Cm. lange Bluthcłien. 
Schon an den untersten Blśittern sieht man Blumen und 
langs des ganzen Stengels und Astes entwickeln sie sieli in 
jedem Blattwinkel bis in die Spitze hinauf. Die 5 Kelch- 
abschnitte sind eirund und spitz, die Blume ragt weit ans 
dem Kelche hervor; nur ihre Oberlippe ist dunkelviolett, 
alles Uebrige der Blume gelb. Die Unterlippe ist dspałtig, 
die Oberlippe zweitheilig. Der Schlund der Blume ist nicht 
volłkommen geschlossen, ihre Genitalien sind in der Blume 
yerborgen, die 2 Iangen und 2 kurzeń Staubgefasse etwas 
nach innen gebogen, der gekrtimmte Sporn kiirzer ais die 
Blume. Die eirunde Kapsel ist 2facherig und mehrsamig, 
ihre Klappen springen an der Spitze auf und sind nngetlieilt.

Vorkom m en: Auf kalkhaltigem Boden ais Unkraut in 
Brachfeldern, yorziiglich auf Brachackern des Kalkplateaus, 
aber auch in den Auen, wahrscheinlich durch herab- 
geschwemmten Samen dorthin gekommen. Es ist ein ein- 
jahriges Gewachs, geht gemeinlich im Mai oder Juni auf, 
bliiht im Juli, August und September; wahrend sieli die 
obersten Błutlien entwickeln, reifen nnten die Samen. Sie 
komnat an ahnlichen Orten wie die L. E la tin e  Miller vor, 
ist meist seltner ais diese, bisweilen, so z. B. bei Jena auch 
haufiger ais sie und nicht selten mit ihr vergesellschaftet. 
Am haufigsten ist sie wohl im mittlen Gebiet, besonders in 
Thuringen. Sie steht in der Flora von Jena vor Ammen- 
bach (H.), iiber Lobstedt und Zwatzen, nach dem Rauhthal 
zu, bei der Schwester, am Eingang ins Rosenthal zwischen 
Kunitz und Laasan, bei Magdala, am Wege nach Ottstedt,



am Dohlenstein bei Kahla mit L. B latine (H.); aaf Aeckern 
am Loh bei Buttstiidt im nordlichen Thiiringen (Oscar 
Schm idt), bei Naumburg, Mittelhausen, Ebdeben bei Erfurt, 
Neda, Alperstedt, Naschhausen, Heilingen, Niederfiillbach bei 
Coburg; ferner in der Flora von Halle ; sie fehlt in ganz 
Norddeutschland und ist auch im Siiden nur sehr sporadisch 
verbreitet, so z, B. zerstreut durch Schwaben; im Salzburgi- 
sclien nur auf Brachen bei Michaelbeurn; in Tirol kaum 
vorhanden; in Yorarlberg bei Rotliis; iiberhaupt im ganzen 
Alpengebiet wieder sehr selten werdend.

B ltitliezeit: Juli bis Oktober.
Anw endung: Wie bei den vorigen. Das Kraut sclnneckt 

bitter, war frtther offizinell; jetzt wendet man die Pflanze nur 
zur Bedeckung von Gartengemauer an, welches aus Kalk- 
steinen bestehen muss. Diesen Steinen verleiht sie schon im 
Juli eine gute Bedeckung, samet sich auch im August und 
September Ton selbst aus und wachst im kunftigen Sonnner 
•ohne weitere Pflege wieder empor.

Abbildungen. Tafel 1677.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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1678. L inaria  minor Desf.

Kleines Łówenmaul.

Syn. Antirrhinum minus L. Linaria viscida Moench.

Ein kaum handhohes, jiihriges Pflanzchen, dessen auf- 
rechter Stengel dicht tiber dem Boden und wiederholt starli 
verastelt ist. Die ganze Pflanze driisig behaart; Blatter 
lanzettlich - lofielformig, stumpf, nach dem Grandę in den 
kurzeń Stiel verschmalert, die unteren opponirt, die oberen 
wecliselnd, linealisch; Bltithen einzeln, achselstandig, lang- 
gestielt, nach oben fast traubig zusammengedrangt; Abschnitte 
der Oberlippe spreizend; Samen langlich, gefurcht.

B esch reibu n g: DiePfahlwurzel geht gerade oder schief' 
in den Boden, jenachdem das Erdreich besser oder kiesiger 
ist. Der aufrechte, rundę Stengel wird 10 — 32 Cm. hoch, 
ist sehr astig und durch drusige Haare stiirker oder sehwacher 
behaart. Die Aeste sind weitschweifig. Nur unten am Stengel 
und den Aesten stehen die Blatter je  zwei einander gegen- 
uber, oben stehen sie einzeln. Sie erreichen an krattigen 
Exemplaren bis 3 Cm. Lange, aber nur 4 Mm. Breite, sind 
in der Mitte des Stengels am grossten und nehmen nach 
oben und unten zu ab. Der Band derselben ist ganz, aber 
mit Driisenhaaren bewimpert. Die starkste Breite des Blattes



fallt iiber die Mitte desselben, gegen die Spitze runden sie 
sich ab, nach der Basis za verlaufen sie allmahlig in einen 
kurzeń, breiten Stiel. Die zuletzt 16— 20 Mm. langen Bliithen- 
stiełe sind dicht mit Haaren besetzt, kommen aus den Blatt- 
winkeln und tragen an ihrer Spitze das kleine heIlviolette 
Bluthchen. Der Kelch ist 5zipfelig, die Zipfel sind verlcehrt- 
lanzettformig, stumpf, driisig bewimpert und liinger ais die 
herzformige, oben etwas ausgerandete Kapsel. Die błassen 
Kronen sind nicht viel liinger ais die Kelchzipfel, verbltihen 
bald und gehen kurz darauf in Samen, welche sich schnell 
entwickeln. Die Staubgefasse sind in der Krone versteckt, 
die beiden kleineren kreuzen in ihrer Lagę die beiden gros- 
seren. Der Gaumen liegt nicht fest an der Oberlippe an, 
so dass der Sehlund halb offen ist und die Staubgefasse 
gesehen werden konnen.

V o r k o mm en: Sowohl auf Aeckern, ais auf dem Kiese 
der Flussinundation und auf Wegen, uberhaupt uberall, wo 
sich im Frllhling stehendes Wasser sammeln konnte. Allent- 
halben gemein. Die Bllithezeit dauert vom Juli bis tief in 
den Herbst, die Pflai..„e ist einjahrig. Gemein kann man 
eigentlicli diese Pflanze nicht nennen, wie es die vierte Auflage 
unserer Flora thut, wenn sie auch stellenweise, wie z. B. in 
Thliringen, sehr verbreitet und an manchen Orten haufig ist. 
Im grossten Theil des Gebiets tritt sie aber nur sporadisch 
auf. In Preussen fmdet sie sich z. B. nach Fr. J. Weiss bei 
Konigsberg, Labiau, Caymen, Tilsit, Ragnit, Sensburg, Thorn, 
Danzig, Kulm, Osterode u. a. a. O. In den Alpen kommt sie 
fast uberall vor und stellenweise gemein.

B lu th eze it: Juli bis Oktober.



P or men: Bei Feldrennach in Schwaben kommt sie mit 
gefullter Blume vor. Perner weicht sie ab: /?. praetermissa 
Coss. Yollig kalii. Ygl. Reichenbach’s leones, Tafel 1682, 
No. 61, II. Diese in Frankreieh und Italien yerbreitete Form 
diirfte v.iełleicht im westlichen und sudlichen Theil nnseres 
Gebiets noch gefunden werden.

Abbildungen. Tafel 1678.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 vorderer 

Theil der Krone von der Seite, desgl.; 3 geSffnete Krone mit Staub- 
gofiissen, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Fracht, desgl.



[679. Lrnaria litoralis Bemhardi.

Strand-Lowenmaul.

Der vorigen durchaus ahnlich aber in alleu Theilen 
robuster. Die ganze Pflanze driisig behaart; Blatter lanzett- 
lich, stumpf, nach anten in den kurzeń Stiel verschmalert, 
die untersten opponirfc, die tibrigen wechselnd, nach oben 
allmahlig schmaler werdend; Bliithen einzeln achselstandig, 
kurzgestielt, die Stiele nicht langer ais der Kelch; Abschnitte 
der Oberlippe gleichlaufend, mit geschlossener Bucht; Samen 
langlich, gefurcht.

Vorkom m en; Am Meeresufer, Im Gebiet nur an der 
Siidgrenze ani Strand der Adria in Istrien, im Karstgebirge 
in der Nśihe von Gorz and im oberen Dragathal bei Fiume.1)

B liithezeit: Juni, Juli.

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, S. 387 und 1883, S. 11. 
Franz Krasan sagt (O. B. Z. 1863, S. 387): „Das Vorkommen von 
L. lito ra lis  am jVJ“'"-''sstrande diirfte wohl nur zufallig sein, wie 
etwa das von Sedum aflexum oder von Salvia offie in a lis, 
wahrscheinlich gehort sie dem ganzen Karst an von der Niederung 
an bis in die hoberen Gebirge. Zum Theil finde ich die Bestiitigung 
dieser Yermuthung in der Yersioherung meines Freundes A. Loser, 
welcher behauptet, L. litora lis  auf dem Slaunik in Istrien haufig 
beobaehtet zu haben und in der That, seine daselbst gesammelten 
Bxemplare stimmen genau mit meiner eben erwiihnten Pflanze des 
Ternovaner Randgebirges iiberein.11

Abbildungen. Tafel 1679.
A oberer Theil der Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 

2 u. 3 Krone, desgl. Nach Reichenbach.



Dreiblatt - Lówenmaul.

Syn. Antirrhinum triphyllum L.
Die jahrige Pfahlwtirzel treibt einen hochstens raben- 

kieldicken, spannenhohen, aufrechten, stielrunden, entfernt 
mit dreiziihligen Bliittern besetzten Stengel, welcher wie die 
ganze Pflanze vollig kalii ist; Blatter sitzend, eirund-langlich, 
aderig, undeutlich dreineryig, ganzrandig, an beiden Enden 
stumpf oder am Grandę etwas yerschmalert; Bltithen in einer 
gedrnngenen Aelire ani Ende des vollig einfachen Stengels, 
Liber dessen beblatterten Theil sie frei hinansragt; untere 
Stiitzblatter bisweilen blattig, die oberen deckblattartig; 
Kelchabschnitte langlich, ziemlich spitz, schwach 5nervig, 
ungleich, langer ais die rundlich,e, ansgerandete Kapsel; Same 
schief eiformig, dreikantig, grubig-runzelig.

Y orkom m en: Anf Kultur land. Im Gebiet nur in Istrien. 
Uebrigens zerstreut durch das ganze siidliche Europa.

B lu th eze it : Juni, Juli.
A n w en du n g : Eine ausserordentlich schone, dringend 

zu empfehlende Zierpflanze fur den Blurnengarten.
Form  en: Sie weicht zuweilen mit zweizahligen Blattern 

ab. Exemplare dieser Form finden sich im Herbarium 
Langethal.

Abbildungen. Tafel 1680.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruclit, vergrossert. Nach 

Reichenbach.



Alpen - L ó  wenmaul.

Syn. Antirrhinum alpinum L.
Die jahrige Wurzel treibt einen Stengel, welcher selten 

einfach bleibt, meist sieli dicht iłber dem Boden in zahlreiche 
liegende oder kriechende, arn Ende anfsteigende Aeste auf- 
lost, welche, wie die ganze Pflanze, vollig kalii, und ziemlich 
dicht mit vierzahligen Blattern besetzt sind; Bliitter kleili, 
lineal-langlich, nach dem Grunde verschmalert, sitzend, blau 
bereift; Trauben an sammtlichen Aesten endstandig, kurz 
und gedrungen, eirund; Kelchabschnitte lanzettlicli, spitz, 
kiirzer ais die verkehrt-eiformige, ani Ende nicht ausgeran- 
dete Kapsel; Same flach, mit einem kreisrunden Fltigel um- 
geben, kalii.

B eschreibung: Diese niedliche Alpenpflanze ist ein- 
und zweijśihrig. Aus dem Wurzelstocke kommen eine Menge 
unverastelte Stengel, die sieli auf' der Erde hinstrecken, weit 
ausbreiten und endlich emporrichten. Unten sind sie dicht 
mit bedufteten Blattern besetzt, welche siimmtlich sitzen, 
keine Behaarung haben id an der Spitze stumpf sind; nahe 
den Bliithen werden die Blatter einzelner oder felilen gauz. 
Ein jedes Blumchen der endstandigen Traube ist am Grunde 
des Blumenstiels mit einem lanzettformigen, spitzen und 
grtinen Nebenblatte yersehen. Der Kelch ist kalii; die tief 
gespaltene Oberlippe der Blume steht aufrecht, ihre Zipfel 
sind lanzettfórmig und stumpf, die Unterlippe ist 31appig.



Yor allen Blumentheilen ist aber der sogenannte Gaumen 
durch seine tief orangegelbe Farbung ausgezeichnet, welche 
ans dem dunkeln Yiolett der Blume stark hervorleuchtet und 
sieli auch an getrockneten Exemplaren viel langer ais die 
violette Farbę erliiilt. Die 2 langen und 2 kurzeń Staub- 
gefasse sind blnmenstandig und nicht weit unter dem Gaumen 
angewachsen. Der Sporu ist yiolett, iibertrifft an Lange die 
Blume nur wenig. In der rundlichen Kapsel befinden sieli 
gefliigelte Samen.

V orkom inen : A 11 steinigen Stellen des Alpenlandes. 
Der Same kommt durch die Flusse auch in die tieferen 
Thaler der Alpen und in ilire angrenzenden Ebenen hinab, 
so dass diese Pflanze auch bei Mttnchen, um Bern und an 
andern den Alpen nahe liegenden Orten angetroffen wird. 
Sie bltlht vom Jani bis zum August, wird ab er in den 
hoheren Kegionen noch im September und Oktober bltihend 
gefunden. Durch die gesammte Alpenkette yerbreitet. Ob- 
gleich sie eine eclit alpine Pflanze ist, steigt sie docli auf' 
die angegebene Weise tief in die Thaler und Yorebenen 
lierab. So geht sie am Bhein abwarts im Elsass bis Rheinau, 
Neuburg, Eichwald u. s. w.; in Baden bis zum Isteiner Klotz; 
in Wurtemberg ivird sie im Ge roi i der Iller von den Alpen 
bis Ulm herabgefuhrt, kommt noch bei Wiblingen und 
Aitrach vor.J)

B liith eze it : Juli, August und auf den bedeutenderen 
Hohen bis in den Oktober.

4) Martens und Kemmler, Flora, S. 37, Bd. II. Am Karat steigt 
sie bis in die Umgebung von Góra lierab. Vgl. Oesterr. Bot. Zeitsclir. 
1863, S. 385 ff.



A nw endung: Das Alpen-Leinkrant ist eine wahre Zierde 
der Gar ten, wird sehr leicht ans Sainen gezogen und gedeiht 
ohne weitere Pflege. Man bringt die Aussaat in die Ritzen 
der kiinstlichen Steinhalden und Mauern; sie geht bald auf 
und die schone Farbung der zahlreichen Blumen verleihen 
dem Gestein eine Zierde, welclie an Fracht weit ansehn- 
lichere Gewiichse tibertrifft. Iiier und da findet man dieses 
schone Gewachs schon in den Kunstgarten des mittleren 
Deutschlands; einmal angesaet, besamet es sich alljahrig 
von selbst.

Abbildungen. Tafel 1681.
A Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Staubgefass, vergr8ssert; 2 Frucht, 

desgl.
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Istrisches Lowenmaul.
Syn. Antirrhinum Pelisserianum L.
Ein selir niedliches, kaum spannenhohes, jahriges Pflanz- 

chen, .vołlig kahl; der diinne Stengel ani Grandę yeriistelt, 
die Aeste aufrecht oder am Grundę aufsteigend, schlangelig, 
sehr locker beblattert; Bliitter lineal, nach beiden Euden 
yerschmalert, spitz, die unteren 4zahlig, die oberen wechselnd, 
die der sterilen Zweige kurz, langlich; Trauben ani Ende 
der blattlosen Verlangerung der fertilen Aeste, kopfig, ge- 
drungen, zuletzt etwas yerlangert; Kelchabschnitte aus brei- 
terem Grunde Yerschmiilert, sehr spitz, doppelt so lang wie 
die Kapsel; Sporu sehr lang und spitz, etwas gebogen; Same 
flach, znsammengedruckt, kammig gewimpert.

Y orkom  men: An sterilen, steinigen Orten. Im Gebiet 
nur an der Stidgrenze, in Istrien und auf den benachbarten 
Inseln: Osero, Lesina u. s. w. Ausserhalb des Gebiets in 
Bełgien, Frankreich, Spanien, Italien, Dalmatien, Griechen- 
land, in der TUrkei u. s. w.

B ltitliezeit: Mai, Juni.
A n w endung: Eine niedliclie Gartenpflanze.
F orm en : Sie weicht ab mit grosseren Blumen, dereń 

Sporn die Lange der Krone besitzt: Antirrhinum graoile 
Persoon.

Ab b ildungen. T afel 1682.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bliithe, yergrOssert; 2 Staubgefass, 

desgl.; 3 u. 4 geschlossene und geofthote Frucht, desgl. Nach 
Tieiclienbach.



1683. Linaria  arvensis Desf.

Acker-Lów enm aul.

Syn. Antirrhimm awense u. L. A. arvense W. Linaria 
arrensis a. Desf.

In Bezug auł Dauer, Wuchs und Grosse ahnelt diese 
Pflanze der vorigen; sie ist aber weit unansehnlicher. Alle 
grtlnen Pflanzentheile sind vollig kahl mit Ausnahme des 
Kelchs und der Bliithenstielchen, welche eine driisige Haar- 
bedeclmng tragen; Bliitter lineal, nach beiden Enden ver- 
schmalert, die unteren vierzahlig, die oberen wechselnd; 
Trauben an den fertilen Aesten endstandig, auf dem blatt- 
losen Stengelende n '-yorragend, kopfig, zuletzt yerlangert; 
Kelchabschnitte lineal, stumpflicli, die unteren kiirzer ais die 
verkehrt-eifórmige, nicht ausgerandete Kapsel; Same flach, 
mit einem breiten, kreisrunden Fliigel umzogen, glatt.

B esch reibu n g: Die weissliche, etwas astige, hin und 
her gekrummte, wenig zaserige Wurzel steigt gerade in den 
Boden hinab und bringt einen meist schon von der untersten 
Basis sich verastelnden, bis il3 Meter hohen Stengel, welcher 
kahl, blaulichgrun und oft sehr iistig ist, aber auch besonders 
auf magerem Boden und zwischen dem Getreide stehend 
ziemlich einfach erscheint. Die Bliitter ebenfalls kahl und 
blaugrttn sind mindestens 12— 16 Mm. lang und 1— 2 Mm.



breit, linealisch, an beiden Enden sich etwas zuspitzend, 
sitzend; unten arn Stengel, so wie an den kurzeń an dessen 
Basis heryortretenden sterilen, beblatterten Aesten steben sie 
ąuirlformig je 4 beisammen, nach oben aber immer einzeln, 
daher erscheinen aucli die untern Aeste zuweilen ąuirlformig, 
die obern dagegen einzeln. Die Hauptstengel und die Neben- 
aste endigen jeder mit einer Bluthentraube, welche aus etwa
3— 15 Blumen besteht und anfangs ganz zusammengezogen 
fast kopfformig erscheint, spiiter aber bei der Fruchtreife 
sich ausdehnt, so das die Kapseln in grosserer oder geringerer 
Entfernung yon emander stehn. Die Bliithenstiele sind sehr 
kurz und bei der Fruchtreife kaurn 2 Mm. lang, sie sind 
nebst der Traubenspindel, den Kelchen und den, kleinen 
Blattern ahnlichen Deckblattchen mit gestielten Driisen- 
harchen besetzt. Die Kelditheile sind linealisch, nach oben 
fast etwas breiter, stumpflich und gewohnlich etwas kiirzer 
ais die Kapsel, welche fast 4 Mm. lioch wird und ganz kahl 
ist. Die kleine maskirte Blume ist schon blau mit dunklen 
Streifen, der Gauinen ist weisslich mit zierlichem yiolettem 
Adernetze, die Oberlippe ist tief 2spaltig mit stumpflichen 
Zipfeln, die Unterlippe aber stumpf-dreilappig. Die Staub- 
gefasse liegen paarweise gegen einander gebogen unter der 
Oberlippe, die Narbe ist etwas 21appig. Die Kapsel ist 
2facherig, der Samentrager in der Mitte der Scheidewand 
befestigt, sie springt an jeder Seite neben der Scheidewand 
mit 3 Klappen auf, welche sich mit ihrer Spitze etwas nach 
aussen biegen; die Scheidewand bleibt aber bedeckt von 
einein schmalen Streifen der ausseren Kapselwand, auf welcher 
sich auch noch in der Mitte der yertrocknete Grriffel befindet,



stehen. Die Samen sind zahlreich, flach, aschgrau, fast kreis- 
rund mit dunldem eisengrauen Mittelkbrper und breitem, 
blasserem Flugelrande, der an dem einen Ende einen Aus- 
schnitt hat.

Yorkom m en: Auf trocknen, sandigen, kiesigeu und 
steinigen Aeckern und Brachfeldern. Zerstreut durch das 
mittle und nordliche Gebiet. In Thuringen liier und da in 
der Buntsandsteinregion, so z. B. bei der Neuen Schenke, 
bei Boda, Laasdorf, Rothenstein, ferner in Thuringen bei 
Łegefeld nnweifc Berka an der lim, Bei Naumburg, zwischen 
Boda und Bischleben unweit Erfurt, bei Budolstadt auf der 
Debra, zwischen Morla und Schala, bei Konigssee hinter dem 
Galgenberg, bei Singen, Arnstadt, an der Strasse zwischen 
Arnstadt und Ichtershausen, am Fuss des Seebergs, bei 
Eisenach an der Frankfurter Chausse nach dem Olausberg zu, 
bei der Schwedeuscn nze unweit Weimar, im Hennebergischen 
bei Eichenberg, bei Schnepfenthal, bei Coburg, nach Lutze 
und Irmisch in der Flora von Sondershausen zwischen 
Hammenthal und Passberg und am Fuss des Kyffhausers 
nach Tilleda zu u. s. w.; ferner in der Flora von Halle; viel 
weiter sudlich scheint sie nicht mehr vorzukommen; sie fehlt 
in Schwaben und im ganzen Alpengebiet; im nordlichen 
Gebiet ist sie ziemlich ungleich yertheilt; so z. B. ziemlich 
verbreitet in der Lausitz; in Preussen nach F. J. Weiss noch 
bei Tliorn, Kulm, Fiatów, Graudenz, Gilgenburg u. s. w. Am 
meisten veibreitet ist sie in den Rheingegenden bis nach 
den Niederlanden, in Thtiringen, im nordlichen Bohmen und 
der Lausitz und sporadisch durch das ganze mittle und nord- 
licheDeutschland. Auch inMilhren kommt sie vor; im uhrigen



Europa ebenfalls sporadisch yerbreitet; so in Galizien, 
Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, der Lombardei, 
Ungarn, Dalmatien, Griechenland.

B llith eze it: Juli, August.

Abbililungen. Tafel 1683.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blfithe, yergrossert; 2 Fracht, 

desgl.



3684. Linaria  simplex DC.

Astloses Lowenmaul.

Syn. Antirrkinum simplex Willd. A. pawiflonm  Jacq. 
A. aruense (i. L.

Ganz wie die rorige aber der Stengel fast immer vollig 
einfach. Bliitter lineal, nach beiden Enden verschmalert, die 
untersten vierzahlig, die oberen wechselnd; Trauben kopfig, 
armbluthig; Bliithenstielchen und Kelcli driisig behaart; 
Kelchabschnitte stumpf, die unteren kitrzer ais die verkehrt- 
eifonuige, nieht ausgerandete Kapsel; Same flach, mit einein 
breiten Flilgel umzogen, in der Mitte knotig rauli.

Y orkom m en: Im Gebiet ausserst selten ais Aclcer- 
unkraut. Auf einem Acker bei Pfungen, eine Stunde von 
Wintherthur im Kanton Zurich; bei Liittich ausserhalb der 
Grenze des Gebiets. Uebrigens in Belgien, Sudfrankreieh, 
Spanien, Italien, Dalmatien, der Tiirkei, in der Krim u. s. w.

B liithezeit: Juli, August.

A bbildungen. T afel 1684.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blutlie, vergriissert. Nach 

Keichenbach.



1685. L inaria  stria ta  DC.

Gestreiftes Lowenmaul.

Syn. Antirrhinum striatum Willd. A. galioides Lam. 
A. repens Smith. Linaria decumbens Moench. L. repens 
Miller. Antirrhinum momspessulanum L. Linaria mons- 
spessulana Miller.

Sie ist im Ganzen der L. aryensis Desf. ahnlich, aber 
hochwiichsiger und schmalblattriger. Pflanze vollig kalii; 
Stengel meist von unten bis oben iistig; locker beblattert; 
Blatter schmal lanzettlich und linealisch, lnervig oder sch wach 
•3nervig, spitz, die unteren mehrzahlig, die oberen wechselnd; 
Tranben am Ende des Hanptstengels und seiner Zweige, 
locker, zuletzt sehr langgestreckt, oft im unteren Theil etwas 
verzweigt; untere Deckblattchen den Bliittern ahnlich aber 
kleiner, die oberen sehr klein; Kelchabschnitte lanzettlich, 
spitz, kiirzer ais die Kapsel; Same eiformig, fłtlgellos, durch 
znsammenlaufende Runzeln eingedriickt punktirt, die Kanten 
scharf und nicht punktirt.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird */3 — 1 Meter lioch, 
wiichst schlank in die Hohe, ist nach oben astig, kalii, kohl- 
duftig angelaufen und tragt bis 3 Cm. lange, aber nur 2 bis 
3 Mm. breite Blatter, welche unten in mehr oder weniger 
entfernten Quirlen zu 4 — 6, oben aber zerstreut und weit 
dichter stehen. Sie sind ganzrandig, an beiden Enden ver-



schmalert, kohlduftig, im Parenchym etwas dick, weslialb 
man im frischen Zustande nur einen Nerven, getrocknet aber 
auch nebeu diesem 2 Seitennerven bemerkt. Die Aeste sind 
nur mit zerstreut gestellten Blattern sparsam besetzt, und 
diese bilden mit dem Stengel an ihren Enden lockere, oft 
einseitswendig gestellte Bluthentrauben, die eine breite Ilispe 
darstellen. Die Deckblatter, welche die anfangs 2 Mm. langen 
Bliithenstiele sttttzen, uberragen diese in der Bliithezeit, sind 
linienfórmig und stehen aufrecht. Die ganze Blume misst 
8-—12 Mm., der Kelch ist nur '/, so gross ais die Krone, 
der Sporu misst die Halfte der Kronrohre und die Blume 
ist entweder blaulicb oder grauweiss. Der Gaumen ist in 
der llegel hellgelb, zuweilen auch weiss, aber die Oberlippe 
ist immer dunkelyiolett liniirt. Die Oberlippe ist kiirzer 
ais die Unterlippe, die beiden Zipfel sind eiformig und spitz, 
die Zipfel der Unterlippe abgerundet, der Sporn gelit gerade 
herab. Nach der Bltltlie verlangern sieli die Fruchtstiele.

Y orkom m en: An sterilen Orten, auf Ballast, an alten 
Mauera. Wohl im gan- Gebiet nur verwildert und stellen- 
weise eingeburgert. im Kanton Waadt; im Oberelsass in 
den Vogesenthalern, so z. B. bei Siegolsheim, im St. Amarin- 
thale bei Wesserling, Wildenstein, Geishausen; am Hafen 
von Bingerbriick; in Lothringen bei Metz auf dem linken 
Moselufer, an steinigen, sonnigen Abhangen des Berges Cote 
Mousa bei Górze;1) (ausserhalb der Grenze bei Mastricht im 
Luttichischen); in Thliringen an verschiedenen Stellen ein- 
gescbleppt, so z. B. haufig bei Schleuskau in der Nahe von

1) Laut gefalliger brieflieher Mittheilung des Herm Erwin Frueth 
vom 4. Miirz 1883.
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Kamburg an der Saale,1) in der Flora von Sondershausen 
seit 1880 am Franzberg und schon langer an der Hard 
daselbst angesiedelt,1 2) nach Schonheit auf der Mauer des 
Schottenklosters in Erfurfc und bei Eisenach;3) in Preussen 
auf der Westerplatte bei Danzig. Ausserdem kommt sie vor 
in Skandinavien, Brittannien, Belgien, Frankreich, Spanien, 
Piemont, der Lombardei, Dalmatien, Lithauen.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein hubsches Ziergewachs fur den Blumen- 

garten, wo die Blume in zahlreichen Farbungen spielt. Sie 
biłdet bisweilen mit L. v u lg a ris  Miller einen Bastard.

1) Nach gefalligst von Herm J. Zeitz am 16. Oktober 1880 ein- 
gesandten Exemplaren.

2) G, Lutze, Programm 1882. S. 13 und 22.
3) Nach gefiilliger Mittheilung des Herm Hofapotlieker Oswald 

am Karthaus gewissermassen eingebiirgert.

Abbildungen. Tafel 1685.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, 

desgl.



1686. Linaria  chalepensis Miller.

Weisses Lowenmaul.

Syn. L. alba Moench. Antirrhinum chalepense L.

Hochwiichsiger und robuster ais die vorige. Die ganze 
Pflanze vollig kalii; der Stengel meist nacb oben etwas 
jistiger, am Grunde mit einigen sehr dtinnen, sterilen, be- 
bliitterten, biiscbelig abstebenden Zweigen besetzt; Blatter 
lineal- lanzettlich, spitz, schwach 3nervig, an den sterilen 
Zweigen wirtelstandig, am Hauptstengel wendelstandig; Tranbe 
endstandig, locker, sehr verlangert, schlangelig; die Blatter 
allmśihlig in kleine Deckbliittchen ubergehend; Kelchabschnitte 
linealisch, spitz, abstehend, doppelt so lang wie die rundliche, 
zusammengedruckte, ausgerar.dete Kapsel; Blnmen weiss mit 
gelblichweissen Lippen oder bis weilen blassviolett angelaufen; 
Samen eiformig, dreikantig, quer grubig-ranzelig.

Y ork o mm en: An sterilen, steinigen Orten warmerer 
Gegenden. Im Gebiet nur an der Siidgrenze; bei Fiume, 
auł den Inseln Veglia, Lesina und Cherso, in Getreidesaaten 
bei Kostrena St. Lucia. D. Hirc bemerkt zu dieser Angabe:1) 
„Ist nicht nur fiir Fiume, sondern zugleich fur die gesammte 
Flora von Oroatien neu, da es bis mm bloss aus Dalmatien

1) D. Hirc, Nachtrage und B erichtigungen zur Flora yon Fiume. 
Oesterr. Bot. Zeitschr. 1883, No. 1, S. 10 ff. Man vergleiche damit 
die erste und dritte Auflage von Koch’s Synopsis.



bekannt gewesen. Heuer fand ich die Pfłanze auch bei 
Bucoari.“ Ausserhalb des Gebiets in Frankreich, Italien 
Griechenland und Dalmatien.

B llith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein hubsches Sommergewachs fur den 

Blumengarten.

Abbildungen. Tafel 1686.
ABC Pflanze in natiirl. G-r6s.se.



IG87. L inaria  odora Fischer, Chav.

Dnftendes L 6wenra au 1.

Syn. L. Loeselii Schweigger. Antirrhinum linifolium L. 
A. odorum M. B. L. maritima Reichb. L. juncea Reichb. 
Antirrhinum odoratissimum Giildenstein.

Das Rhizom ist kurz, aber kraftig und dauernd; die 
ganze Pflanze vollig kahl; Bliitter lineal-lanzettlich, lang 
verschmiilert, schwach 3nervig, wendelstandig, ziemlich ent- 
fernt; Trauben am Hanptstengel und seinen Zweigen end- 
standig, locker, zuletzt gestreckt; Deckblatter klein; Kelch- 
abschnitte langłich-lanzettlich, kurz zugespitzt, schwach 
3nervig, ktirzer ais die Kapsel; Same flach, mit einem nieren- 
formigen Fltigel umzogen, kahl.

B esch re ibn n g : Aus der kriechenden Wurzel kommen 
'/3 — V2 Meter liohe, schlanke Stengel hervor, dereń Bliitter 
mit verschmalerter Basis sitzen, 2— 5 Cm. lang, 2 Mm. breit 
und ganzrandig sind, einen sehr deutlichen Mittelnerven, 
dagegen 2 schwache Seitennerven haben, wie Kohlbliitter 
beduftet sind und sehr ungleich weit von einauder entfernt 
stehen. Aus den Winkeln der Bliitter kommen Aeste hervor, 
an welchen die Bliitter doppelt schmaler und kiirzer sind, 
auch etwas enger an einander stehen. Sowohl der Haupt- 
stengel ais seine obersten Aeste bilden ahrenartige, etwas 
locker gestellte Trauben, denn die 1 Cm. langen Blumen 
haben nur kurze, kaum die Liinge des Kelches erreichende 
Stiele, welche durch ein schmales, den Kelchen an Lange



gleichendes Deckblatt gesttitzt sind. Die Kelchzipfel haben 
einen deutlichen Mittelnerven, alie Zipfel der Unterlippe 
biegen sieli zuriick, der Sporn ist ziemlich gerade und so 
lang ais die Blumen.

Y orkom  men: Am sandigen Meeresstrand. Im Gebiet 
nur in Preussen und Pommern, an der ganzen Ostseekiiste 
von Memel langs der kurischen Nehrung bis Kranz und auf 
der frischen Nehrung von Pillau bis Danzig und weiter langs 
der Kiiste im ostlichen Hinterpommern. Bei Danzig besonders 
auf den Dttnen.

B liith ezeit: Juni bis August.
A n w en du n g : Sie verdient ein Platzchen im Blumen- 

garten.
A bbildungen. Tafel 1687.

AB Pflawze in nattirl. Grosse; 1 Bliitbe, vergrossert; 2 Fracht, 
desgl.



1688. Linaria gen isłae fo lia  Miller. 

Grinster-Lowenniaul.

Syn. Antirrhinum genistaefolium L.
Das danernde, kurze Bluzom treibt einen vom Grunde 

an stark verastelten Stengel mit niederliegenden und auf- 
steigenden Aesten. Ganze Pflanze vollig kalii; Blatter lan- 
zettlich und lineal-lanzettlich oder eiformig-langlich, 3nervig, 
zugespitzt, wechselnd oder wendelstandig; Trauben an den 
Zweigen endstandig, locker, oftherabgebogen; Kelchabschnitte 
ans breiterem Grunde verschmalert-spitz, langer ais die Kapsel; 
Same eiformig, dreikantig, fliłgellos, mit feinen, zusammen- 
laufenden Runzelchen eingedrtickt punktirt, mit scharfen, 
nicht punktirten Kantem

Besch re ibu n g :  Der Stengel gelit '/3— 1 Meter hocli 
schlank in die Hohe und treibt aus seinen Blattwinkeln lange, 
ruthenformige Aeste. Er stelit ziemlicli steif, ist ziemlich 
reieh mit Blattern besetzt, welche 2 Cm.  und dariiber er- 
reichen und, bei aller Verscliiedenheit ihrer Breite, stets 
ganzrandig, deutlich 3nervig und lang zugespitzt sind. Die 
Bliithen sind kurzgestielt und werden durch ein linien-lanzett- 
liches Deckblatt gestiitzt, welches ziemlich die Hohe der 
halben Kelchlange erreicht. Die Kronen sind ungefahr 
8— 10 Mm. lang, ikr Sporn hat die Lange der Kronrohre 
oder dariiber und ist ein wenig auswarts gebogen und die 
Samen sind durch den Mangel des Fliigels von ahnlichen



Ąrten sehr scharf unterschieden. Sie befinden sieli in der 
kugeligen Kapsel, sind eilanglich, einerseits flachrinnig und 
anderseits gewolbt und kornig.

Y orkom  men: A uf sonnigen bergigen Stellen des siid- 
ostlichen Deutschlands von Niederosterreich durch Mahren, 
Bohmen bis nacli Sachsen, in dem letzten Lande ab er nur 
die Varietat ch lo ra e fo lia  und daselbst bloss an der siicli- 
sisch-bohmisehen Grenze. Im Erzgebirge bei Bieberstein; 
in Schlesien bei Borau-Seiffersdorf nnweit Striegen, bei 
Konigszelt, Bobnstock u. a. O. Auf Mauern in Salzburg vor 
dem eliemaligen Ledererthor.

B lu th ezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Selir empfehlenswerth ais Gartenpflanze.
F orm en : 1) L. genistifolia, mit linien-lanzettlichen bis 

lanzettformigen, etwas langeren Blattern.
2) L. chloraefolia Rchb., mit eiformigen oder langlichen, 

etwas ktirzeren Blattern.

Abbildungen. Tafel 1688.
A15 Pflanze in naturl. Grosse.



1689. L inaria italica Treviranus. 

Italienisches Lowenmaul.

Syn. L. genistaefolia DC. L. angustifolia Reichenbach. 
L. paniculata Bot. Ztg. L. linifolia Rochel. Antirrhinum 
genistaefolium Vill. A. Bauhini Gaud.

Das perennirende Rhizoin treibt einen vom Grunde an 
verastelten Stengel, die unteren Aeste aufsteigend, steril, 
die iibrigen aufrecht, fertil; ganze Pflanze vollig kalii; Bliitter 
linien-lanzettformig, 8nervig, spitz, wendelstiindig oder wech- 
selnd; Trauben gedrungen, gestreckt; Kelchabsclmitte lang- 
łich-lanzettlicli, kurz zugespitzt, nervenlos, kiirzer ais die 
Kapsel; Abscbnitte der Kronenoberlippe aufrecht; Mittel- 
lappen der Unterlippe nicht zuruckgeschlagen; Samen dach, 
mit kreisrundem Fliigel nmgeben, in der Mitte buckelig-rauh, 
seltner ganz glatt.

B esch re ibu n g : Diese Species ist unsrer gemeinen 
L. v u lg a ris  in Stengel und Bliittern sehr almlich, doch ist 
der Stengel auch oben vollig kalii und der Mittelnerv der 
Bliitter lauft in ein kleines Stachelspitzchen aus. Anfangs 
ist die Bluthenahre sehr dicht, spiiter jedoch streckt sieh die 
Spindel und die Bliithen, nur halb so gross wie bei L. vu l- 
garis , kommen entfernter zu stehen, bilden aber gleichwohl 
eine immer noch dichtere Aehre oder ahrenfórmige Traube 
ais bei L. L oese lii. Auch die Stengelbliitter stehen hier 
weit dichter ais bei L. L oese lii, sind indessen weniger gross. 
Die Aeste bilden tiefer am Stengel herab noch Bliithen-
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trauben, so dass nichfc selten. sie sannntlich eine Art Kispe 
darstellen. Die dem Gipfel am nachsten stehenden Aeste 
iiberragen gewohnlicli spiiter den Gipfel mit ihren Bliithen. 
Letzte zeichnen sich durch ganzlich nenrenlose Zipfel, durch 
schon citronengelbe Bluthen mit honiggelbem Gaumen und 
durch aufrecht gerichtete Zipfel der Krone aus, wovon sich 
nur die 2 Seitenzipfel der Unterlippe etwas zurtickbiegen. 
Der Sporn ist- so lang oder noeh liinger ais die Krone und 
ziemlich gerade.

Y orkom m en: Ąn steiuigen, durren Stellen der siid- 
ostlichen Grenze von Deutschland, von Steiermark bis nach 
Krain, Sudtirol, Wallis, Croatien. In Tirol z. B. bei Bożen, 
anf sandigen Anhohen am Fuss der Godriaspitz im Yintsch- 
gau, bei Laas, S. Nicolas, Stalden, am Tenda, bei Goldrain, 
an Felsen ftber Schlanders, im Etschlande; ferner bei Fiume. 
Ausserhalb des Gebiets in Dalmatien, Piemont, Sayoyen, 
Galizien. Ungarn, Siebenburgen.

B lilth ezeit: Juli bis September.
A nw endung: Ais Gartengewachs empfehlenswerth.

Abbildungen. Tafel 1689.
AB Pflanze in nattirl. Grosse.



1690. L inaria  vu lgaris Miller. 

Fekl - Lowenmaul.

Syn. Antirrhinum Linaria L.
Ganze Pflanze kalii, nur die Spindel uncl die Bluthen- 

stielchen drlisig-flaumig; Pflanze perennirend, meist starli ver- 
astelt; Blatter gedrungen, lanzettlich-lineal, spitz, 3uervig> 
wendelstiindig und oft selir regellos zusammengedrangt; 
Traube gedrungen, bisweilen dachig; Kelehabschnitte langlich- 
lanzettlich, 3nervig, spitz, ldirzer ais die Kapsel; Same flach, 
mit einem kreisrunden Fliigel umgeben, in der Mitte knotig- 
rauh.

B esch re ibu n g : Diese dureh ihr Aeusseres sich selir 
empfehlende ausdanernde Pflanze erreicht eine Hohe von 
’l3— 1 Meter, hat eine melir oder minder senkrechte dtinne, 
etwas holzige und ziemlich einfaclie Wurzel, und einen glatten 
walzenrunden, fast ganz einfachen, gewohnlich ebenso wie 
die dicht bei einander stehenden langlichen, an beiden Enden 
zugespitzten, ganzrandigen und fast sitzenden Blatter blaulich 
bereiften Stengel. Die unten etwas breiten Blatter pflegen 
herabgedriickt zu sein, wahrend die oberen scłunaleren ziem- 
licli aufrecht stehen, und den Stengel bis an die Bltitlien- 
traube bedecken. Im Allgemeinen haben sie die grosste 
aussere Aehnlichkeit mit den Blattern der gemeinen Wolfs- 
milch (G ypressen -W olfsm ilch , E u ph orb ia  Cyparissias 
L.), oder auch mit Leinblattern (daher der Name Leinkraut).



Die kurzgestielten, in einer einfachen Traube bei einander 
stehenden gros,sen Blumen tragen unten kleine Deckblattclien 
am Ursprunge des Blumenstiels, ihr Kelch ist glatt, 5theilig, 
klein, die weissgellie unregelmiissige Blumenlcrone wird in 
einen geraden, nach liinten und unten gerichteten Sporu 
(Nectargefiiss) verlangert, welcher jedocli stets kiirzer ais die 
ubrige Blumenkrone ist, die dreilappige Unterlippe hat ani 
Eingange in den Sehlund einen blasenformig aufgetriebenen 
und daselbst orangegelb gefarbten sogenannten Gaumen, 
wodurch zugleich auch die Staubgefasse verdeckt werden. 
Die zweilappige Oberlippe steht aufrecht. Die 4 Staubgefasse, 
wovon 2 langere und 2 kiirzere vorhanden, entspringen an 
der Basis der Blumenkrone, der Fruchtboden ist ziemlicli 
rundlich, der Grifiel hat eine etwas verdickte, fast 21ippige 
Narbe, und die oben in Zalme aufspringende Kapsel ist ent- 
weder 2facherig oder (in seltenen Fallen) auch 3facherig, 
mit aus der Mitte der Scheidewand entspringendem verdickten 
Samentrager. Die rundlich-nierenformigen, dunkelbraunen, 
kleinen Samen haben einen liautigen Band.

V orkom m en: Auf Aeckern, Brachfeldern, an steinigen 
Abhangen und sterilen Orten, an Wegerandern, auf Haiden 
und sandigen Ebenen und Abhangen, auf allen Bodenarten. 
Durcli das ganze Gebiet verbreitet und an den meisten Orten 
sehr haufig.

B lilth ezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Offizinell ais: H erba L inariae, das 

bluhende Kraut. Pharmacopoea Germanica, 1. Aufl., Seite 180. 
Ware die Pflanze nicht so haufig, so wiirde man sie ais eine 
prachtige Zierde des Blumengartens betrachten.



F orm  en: Bisweilen kommt auch eine Abanderung mit 
regelmassiger Blumenkrone, 5 Staubgefassen und 5 Spornen 
vor, welche von Linne anfanglich ais eine besondere Art be- 
trachtet und Peloria genannt wurde. Auch trifft man wohl 
regelmassige, fast krugformige liingliehe Blumenkronen olme 
alle Spornen. Andere Abweiclmngen von dem normalen 
Zustande bestelien in der driisigen Beliaarang der Blumen- 
stiele und Kelche, worauf sieli die varietas glandulosa 
griindet. An sandigen Orfcen legt sieli zuweilen der Stengel 
nieder, und diess ist die Linaria prostrata Bonningh. Die 
Blatter variiren sehr in der Breite. Bei Suiza in Thiiringen 
fand icli im Sommer 1883 Exemplare, an denen fast alle 
Blumen zweispornig waren (II.)

A bbildungen. Tafel 1690.
AB Pflanze in natur!. Grosse.



(691. Anarrhinum1) bellidifolium Desf.

Mundauf.

Das kurze, dauerude Rhizom liegt schrag oder wagerecht 
im Boden und treibt einen aufrecliten, bis '/2 Meter hohen, 
einfacheu oder nach oben astigen, wie die ganze Pflanze 
kahlen Stengel, welcher am Grunde mit fast rosettigen, liing- 
iiclien, stumpfen, in den kurzeń Stiel verschmalerten Basal- 
blattern besetzt ist, welclie am Rande ungleich sagezahnig, 
iibrigens ungetheilt sind; weiter oben ist der Stengel sehr 
locker mit 5— 7theiligen Bl-ittern mit linealen, ganzrandigen 
Abschnitten besetzt; Traube endstandig, einzeln am Ende 
des unverzweigteu Steugels oder ausser der Endtrauben noch 
einige Seitentrauben aus den Achseln der obersten Bliitter, 
alle Trauben aut' beblatterteu Verlangerungen des Steugels 
und bisweilen unterhalb der Trauben noch sterile Zweiee 
aus den Blattachseln; Deekbliittchen langer ais die kurz- 
gestielten Bliithen, ganz, linealisch; Bliithen klein, violett, 
schlank aufstrebend; Sporn klein, aufwarts gebogen.

B eschreibung: Bie Wurzelblatter bilden vor der Bllithe 
der Pflanze eine Rosette, liaben ungefahr die Grosse und 
Gestalt der Bliitter unserer B ellis , und sobald die Pflanze 
in die Bllithe geht, treibt der in die Pfahlwurzel verschwin- 
dende kurze Stock einen aufsteigenden, nach oben zu fast

1) Aus «v« aufwarts und (>(i> Nase gebildet, weil der Sporn der 
Blume wie eine Nase geformt und aufwarts nach der Spitze der 
Blume gerichtet ist.



steifen, 30-—-60 Cm. liolien Stengel, welclier nebst Blattern 
haarlos, rund und reich mit wechselstandigen Blattern be- 
kleidet ist. Diese weiehen in Form von den Wurzelblattem 
wesentlich ab, denn sie sind 5- bis 7zipfelig und die Ein- 
schnitte gehen fast bis zum Blattstiel herab, so dass sie 
scheinbar fast fingerig werden. Unten ani Stengel sind sie 
langer, oben kiirzer gestielt. Der Stengel geht in eine 15 Cm. 
lange Endtraube aus, die aber durch mehre Nebenaste, welclie 
aus den oberen Blattachseln lcommen und ebenfalls kleinere 
Endtrauben bilden, zusammengesetzt ist. Alle Bluthen. sind 
durch Deckblatter gestiitzt, die unten Sspaltig, oben alier 
ganz und linienfbrmig sind. Die kleinen Kronen bab en etwa 
4 Mm. Lange, sind aber zweimal so lang ais ihr 3spaltiger, 
ziemlich regelmassiger Kelch und sammtliche Zipfel der Ober- 
und Unterlippe liaben gleiche Grosse und Form. Der Sporu 
ist nach vorn gerichtet und erreicht die Hiilfte der Kron- 
rolire. Die Kapsel ist rundlich, zusammengedruckt und bat 
2 gleichgrosse Facher.

Y orkom inen: An rauhen, felsigen Bergabhangen. Im 
Gebiet nur an der Westgrenze an Gebirgsabhangen llings 
der Mosel zwisehen Trier und Bemcastel, an der Saar, und 
im Kanton Genf. Westeuropa.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine lmbscbe Zierpflanze fiir den Blumen- 

garten.
Abbildungen. Tafel 1691.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



1692. W u lfen ia  carinthiaca Jacq.

Tri chterbltimchen.

Das ungeglieclerte, gansekieldicke Rhizom liegt wage- 
recht im Boden und treibt eine Basalrosette gestielter, lang- 
licher, abgerundeter, nach dem Grandę in den Stiel ver- 
schmalerter, gekerbter, von einem Mittelnerven durchzogener 
Blatter und aus dereń Mitte einen im untersten Theil blatt- 
losen, nach oben mit einigen zerstreuten Schnppen besetzten 
Schaft, welcher am Ende die gedrungene Traube zierlicher,. 
hangender Bliithen tragt. Bliithen kurzgestielt; Kelch- 
abschnitte lanzettlich, sehr spitz; Krone trichterformig mit 
ungleich gelapptem Saum; Staubblatter zwei, vom Schlund 
der Krone entspringend.

B esch reibu n g: Die Wnrzelblatter werden 10— 15 Cm. 
lang, 2— 5 Cm. breit. sind am Bandę stumpf gesagt, an der 
Spitze nur breit gekerbt, haarlos und etwas fieischig. Aus 
ilirer Mitte steigt der Schaft 15— 45 Cm. aufrecht empor; 
er ist rund und mit zerstreut stehenden blattartigen Schuppen 
reichlich besetzt. Die Bliithen stehen in dichter Traube,- 
welche 5 Gm. und dariiber an Lange betragt. Sie sind nach 
einer Seite gewendet und herabhangend. Die Kelchlappen 
sind lineal, lang zugespitzt und fast von gleicher Lange,, 
doch ktirzer ais die Krone. Die Krone ist rohrig-lippen- 
formig, die Rohre an der Basis wenig erweitert, der Saum 
21ippig. Die Zipfel der Unterlippe sind ziemlich gleich, 
doch langer ais die Oberlippe. Der Schlund ist offen, an



der Unterlippe durcli lange Haare gebartet. Die beiden 
Staubgefasse sind unter der Oberlippe verborgen. Der Griffel 
ragt aus der Krone hervor. Dieses Gesełilecht, mit P aede
ro ta nahe verwandt, und nur eine einzige Species umfassend, 
unterscheidet sieli vomehmlich durch die Gestalt der Krone, 
welęhe der D ig ita lis  nahe komnat. In der Bliithenentwicke- 
lnng liegen die Zipfel der Lippen dachziegelformig iiber 
einander.

Y orkom m en: Auf fettem Boden der hochsten Kalk- 
alpen. In Oberkarntlien im Gailthal bei der Kapelle Hermagor 
auf der Kiihweger Alp unter iiberhangenden Kalkfelsen und 
nach Pittoni auf der Watschiggeralp im Gailthal, ebenfalls 
auf Kalkboden; ausserdem fand Schenck sie auf einer zweiten 
Alp, einige Stunden von der Kiihweger Alp entferut. ’ )

B liithezeit: Juli.
Anw endung: Eine ganz reizende Zierpflanze fur alpine 

Anlagen in Garten und den Gartnern schon wegen ihrer 
grossen Seltenheit zu moglichster Yermehrung und Yer- 
breitung zu empfehlen.

1) Diese merkwurdige Gattung besteht aus sehr seltenen Arten, 
von denen eine zweite in Syrien, die dritte am Himalaya-Gebirge 
vorkommt. Der Name bezieht sich auf den osterreiehischen Botaniker 
v. Wulfen, der Beiname auf ihr Yorkommen in Karnthen.

Abbildungen. Tafel 1692.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 ausgebreitete Krone, yergrossert.
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1693. Lindernia pyxidaria Allioni.

Buchsenkraut.

Syn. Anagalloides procumbens Krocker. Capraria gra- 
tioloides L.

Ein kaum handliocli werdendes, jiihriges Pflanzclien, 
dessen zarter Stengel sich gleich iiber dem Boden in mehre 
abstehende oder ausgebreitete Zweige auflost, welche mit 
einem oder einigen wenigen Blattpaaren besetzt sind, in dereń 
Achseln die einzelnen gestielten Bltithen stehen. Die unteren 
Blatter last rosettig zusammengedrangt, die Stengelblatter 
ziemlich entfernt, aile langlich-eiformig, sehr stumpf, nacb 
dem Grunde etwas yerschmalert, sitzend, 8nervig, ganzrandig; 
Bltithen gestielt, etwas abstehend; Kelehabschnitte schmal 
und spitz, die Krone tiberragend; Krone krugformig, weiss- 
lieh, mit rothlichem, nach aussen gebogenem Saum.

B eschreibung: Ein kleines Pflanzchen von 7— 18 Cm. 
Lange, dessen faserige Wurzel schwache, eckige nnd haar- 
lose Stengel treibt, welche, wenn sie nicht zwischen andere 
Pflanzen zu stehen kommen, sich auf der Erde hinstrecken. 
Die gegenstandigen Blatter sitzen am Stengel, wahrend die 
Wnrzelblatter sich in ein kurzes Stielchen verlaufen. Die 
Bliithenstiele sind blattwinkelstandig deckblattlos, anfreclit 
gerichtet, rund und liinger ais die stiitzenden Blatter, die 
Kelehabschnitte sind sehr schmal, genervt, langer ais die 
Krone und feinzahnig gewimpert. Die Krone hat eine weisse 
llohre, eine hellrothe Oberlippe und eine gelbliehe Unter-



lippe. Die Staubgefasse, nahe am Schlund angesetzt, sind 
ktirzer ais die Krone, ziemlich gleichlang, die Kapsel wird 
durch den doppelt langeren Kelch umsclilossen. Dieses 
Wasserpflanzchen hat im Allgemeinen viel Aehnlichkeit mit 
A n aga llis , indessen verrath schon der Standort die An- 
wesenheit desselben.

Yorkom m en: An Ufern der Fliisse und Teiche und 
auf feuchten uberschwemmten Stellen am Oberrhein, an der 
Donau, in Bohmen, Schlesien und an der Elbę. Dieses 
Pflanzchen gehort zu denjenigen, welclie durch das Gebiet 
sehr ungleicb vertlieilt sind. Im Alpengebiet ist es ausserst 
selten, fehlt z. B. ganz in Salzburg und Tiroł; in der Sehweiz 
kommt sie bei Genf vor; im Rheingebiet findet sie sich im 
Oberelsass und gegenuber im Badenschen; in Baiern im 
Ufersand des Regenflusses und bei Regensburg; in Oester- 
reicli im Donaugebiet; fruher an der Elbę bei Wittenberg; 
in Hessen am Entensee, mehr verbreitet in Schlesien; in 
Bohmen bei Konigsstadl; bei Trzemeszno in Posen.

B llitlieze it: Juli, August.
A nw endung: Sie sollte schon wegen ihrer Seltenheit 

in Teichanlagen der Garten gehegt werden.

Abbildungen. Tafel  1693.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 ausgebreitete 

Krone, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Pruebt, desgl.; 5 Carpell, desgl.



1694. Mimulus luteus L.

Pantoffelblume.

Syn. M. guttatus DG. M. rwularis Nutt.
Das dauernde, kraftige, gegliederte Rhizom treibt einen 

yom Grand an in mehre ausgebreitete Zweige aufgelosten 
Stengel, welcher lock er mit opponirten Blattern besetzt ist. 
Ganze Pflanze vbllig kahl. Blatter rundlich-eiformig, die 
nnteren deutlich gestielt, fast leierformig, die oberen sitzend 
mit breitem Grunde, am Ende stumpf, am Rande meist aus- 
gebissen gezalmelt, bisweilen am Grunde herzformig und 
stengelumfassend; Bliitlien einzeln in den Achseln der oberen 
Blatter, langgestielt, das Stielchen langer ais der glockige, 
ungleich gelappte Kelcb; Kr one den Kelch weit iiberragend, 
trichterig 21ippig.

Y ork  o mm en: Diese prachtige Pflanze stammt aus 
Mexiko und Nordamerika und kommt in Deutschland hier 
und da versclileppt und vollig eingeblirgert vor. Sie siedelt 
sich fast uberall, wo sie sieli eingeblirgert bat, an Randem 
von Biicłien auf Moorwiesen an und folgt ziemlich rasch. 
dem Lauf der Rinnsale. Schon vor langerer Zeit ist sie bei 
Lauterberg am Harz durch mexikanische Silbererze ein- 
geschleppt worden. Im Thttringer Wald ist sie von Hauss- 
knecht, von mir (seit 1878 fast alljahrlieh H.) und von yielen 
anderen Floristen beobachtet worden. Zuerst trat sie in der 
Nahe der Bergwerke bei Brotterode auf und yerbreitete sich



von hier ans auf dem ganzen Moorwiesenabhang am Siidfuss 
des Inselsbergs, nordwestlich von Brotterode, bis an die 
Wałdregion des Inselsbergs und ebenso im Drusenthal ab- 
wśirts, immer den Bach en folgend, dereń Bander sie zur 
Bluthezeit aufs prachtvollste goldgelb umsaumt; sie iiber- 
schreitet dann den Inselsberg sowohl im Westen ais im 
Osten, hafc sieli ostlich im Lauchagrund ani Ausgang des 
Fełsenthals angesiedelt und ist westlich und nordlich bis in’s 
Horselthal am Ausgang des Moosbachs (Dr. Hosaeus), ja 
fast bis Eisenach vorgeriickt. Sterzing hat sie sclion 1863 
und 1864 am Grebirgswasser der Lichtenau wie auch an 
einem Wiesengraben gefunden. Rottenbacli fand sie sclion 
1867 im Drusenthal zwischen Herges und Brotterode; Ludwig 
fand sie bei Schleusingen, Hauch bei Suhl,1) spater (1881) 
wurde sie am Gehberg entdeckt. Im nordlichen Bohrnen 
wurde sie bereits vor liinger ais 10 Jahren im Flussgebiet 
der Biela sowie an Wiesengraben bei Ullersdorf und Edin- 
berg aufgefunden.1 2) In Karnthen wurde die Pflanze schon 
1865 von Reichardt auf einer Sumpfwiese um Feldkirchen 
in grosser Menge nachgewiesen.3) Ziemlich verbreitet ist sie 
in Schłesien; in der Sachsischen Schweiz; ferner bei Lucken- 
walde an der Nuthe; bei Boitzenbnrg; in der Rheinprovinz. 
Sie kommt sogar in Finmarken jenseits des Polarkreises vor.

B lu th eze it: Juli, August.

1) Vgl. Correspondenzblatt der Irmisehia 1881, S. 51, 52. Sonder- 
barerweise ist die Pflanze im Thuringer Wald melu-fach mit Tozzia 
alpina L. yerwechselt worden.

2) Ygl. Botan. Zeitung 1873, Sp. 541.
3) Zeitschrift Flora 1865, S. 525.



A nw endung: Eine sehr schone Zierpflanze, in zahl- 
reichen Spielarten auftretend, sowohl fiirs freie Land ais fur 
Topfkultur geeignet. Sie verlangt gute, nahrhafte Erde 
(Misstbeeterde mit Moorerde oder Walderde gemengt) und 
starkę Bewasserung.

A bbildungen. Tafel 1094.
Pfianze in natiiii. Grosse.



1695. Paederota1) Bonarota L.

Blaues Menderle.

Syn. Paederota caerulea Solin. Wulfenia Bonarota 
Smith. W. chamaedryfolia Host.

Das kurze, dauernde Rhizom sitzt senkrecht oder schrag 
im Boden und treibt einen einfachen oder in einige Aeste 
aufgelosten, handhohen, opponirt bebliitterten Stengel, welcher, 
wie die ganze Pflanze, borstig-kurzhaarig ist; Blatter eiformig 
oder fast kreisrund, kurzgestielt, spitz oder stumpf,1 2) die 
unteren fast abgerundet, am Rande scharf gesagt; Bliithen 
in kurzer, endstandiger Traube, die nnteren ziemlich łang- 
gestielt, die obersten kiirzer gestielt; Deckbliittchen schmal, 
linealisch, liinger ais die Bluthenstielchen; Kelchabschnitte 
schmal, spitz; Krone trichterformig, 21ippig mit ungetheilter 
Oberlippe und Slappiger Unterlippe; Stanbblatter 2, iiber 
den Kronensanm emporragend; Staubweg fadlich, lioch aus 
der Kronrohre hervortretend.

B esch re ib n n g : Der Stengel wir nur 10— 15 Cm. hoch; 
er ist wenig verastelt, aufrecht, rund und mit weissen Filz- 
haaren bekleidet, zwischen welchen Drusenhaare stehen. Die 
unteren Blatter sind ktlrzer und stumpf, die mittlen Blatter 
sehen den Bliittern der TJrtica d io ica  ahnlich, sind aber

1) Yon ncuSćątoę und dieses Wort von -ualg das Kind und tfiiog 

die Liebe. Der Name naCdeąws war einer Eiehenart beigelegt.
2) Koch sagt „spitz“ . Bei Salzburger Exemplaren fand ich sie 

stumpf. (H.)



nur 4 Cm. lang und 2 Cm. breit. Ihre Oberflache ist ganz 
haarlos, die TJnterflache sparsam mit einzelnen kleinen 
Harchen bekleidet. Getrocknet werden sie leicht schwarzlich. 
Die Bliithen stehen anfangs in dichter Aebre, spater aber 
wird sie flatterig. Die Kelche sitzen an kurzeń Stielchen, 
sind tief otheilig, ihre Spaltlappen gleichformig, lineal, 
anfangs zottelhaarig und driisig gewimpert, zuletzt kahl. 
Die Krone ist blau, ihr Schlund kahl, doch tiefer findet man 
die Haarleiste, an weleher die Staubgefasse sitzen. Die 
Staubgefasse sehen aus der Krone hervor und der Grriffel 
ilberragt sie weit.

Y orkom m en: In Felsenspalten der Alpen. Auf den 
Sulzbacher Alpen in Untersteiermark; im siidlichen Karnthen; 
in Siidtirol, auf dem Schleern und der Kirschbaumeralp.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A n w endung: Empfehlenswerth fur alpine Anlagen in 

Garten.
Abbildungen. Tafel 1695.

A Pflanze in naturl. Grosse.



1696. Paederota Ageria  L.

Grelbes Menderle.

Syn. Paederota lutea L. P. urticaefolia Brign. P. 
chamaedryfolia Scopoli. Wulfenia Ageria Smith. W. lutea 
Host.

In Grosse mid Tracht der vorigen sehr ahnlich, von 
der sie sieli aber leicht durch folgende Merkmale unter- 
scheidet: Untere Blatter rundlich-eifórmig, die oberen lang- 
lich, lang zugespitzt; Krone gelb, die Oberlippe 21appig; 
Staubblatter die Krone nicht tiberragend.

B esch re ibu n g: Der aufrechte oder aufsteigendeStengel 
wird nur 10— 20 Om. hoch, ist wenig astig oder ganz unver- 
astelt, filzig behaart mit zwischenstehenden Driisenhaaren und 
rundlich. Die untersten Stengelblatter sind sehr klein und 
rundlich-eifórmig, die mittleren langlich-eifórmig, die oberen 
langlieh-lanzettlich; sie werden bis 5 Cm. lang, sind sammt- 
lich scharf gesiigt, oberseits kahl, unterseits sparsam behaart 
und werden beim Trocknen leicht schwarzlich. Ebenso wie 
bei P. B on arota  stehen die schwefelgelben Bltithen anfangs 
in sehr dichter, zuletzt in lockerer Aelire und sind kurz- 
gestielt. Das Deckblatt des Stielchens ist lineal und lang 
zugespitzt und iibertrifft das Stielchen an Liiiige. Der Keleh 
ist tief Sspaltig, die Zipfel sind lineal, spitz und durch 
Zottelhaare, unter welchen Driisenhaare stehen, sehr rauh. 
Zuletzt, bei der Kapselreife, sind die Haare abgefallen. Der 
41appige Kronensaum stellt eine Oberlippe und eine Unter-
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lippe dar. Erste besteht aus dem breiteren Lappen, welcher 
bei dieser Species an der Spitze einen Einschnitt bat; letzte 
umfasst die drei anderen, gleicbfórmigen Lappen. Die Staub- 
gefasse stehen bei dieser Species nicht hervor, die Kapsel, 
vom Kelch umgeben, ist 2facherig, die Facher sind yielsamig.

Y orkom m en: Auf Felsen der Alpen und Yoralpen. 
Sulzbacher Alpen in Untersteiermark; auf den Steiner und 
Wocheiner Alpen in Krain und weiter herab bei Canziano 
unweit Triest.

B lu tb eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Fiir alpine Anlagen empfehlenswerth.
F ornien: Sie weicht ab in iuedrigerer Form, mit 

kiirzeren, weniger zugespitzten Blattern und gedrungener 
Traube. P. Ageria /?. Bertoloni.

A bbildungen. Tafel 1696.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auagebreitete ICrone, vergrosaert; 

2 Bliithe olme Krone, desgl.



Kamm -W achtelweizen.

Wie alle Arten dieser Gattung, so besitzt auch unsere 
Pflanze eine jahrige Wurzel, welche saprophytisch lebt, 
d. h. dem sehr hiunusreichen Boden organische Nahrstoffe 
entnimmt, obgleieh sie grune, cblorophyllfiihrende Assimi- 
lationsorgane besitzt. Stengel aufrecht, ans den Blattachseln 
mehr oder weniger stark verastelt, die Aeste theils fertil, 
theils steril, meist opponirt; Blatter opponirt, lanzettlich, 
sehr lang zugespitzt oder spitz, ganzrandig, von einem Mittel- 
nerven durchzogen; Aehren endstandig, vierkantig, dicht 
dachig; Deckblatter herzformig, aufwarts zusammengeschlagen, 
zuriickgekrummt, kammig gezahnt, meist purpura berandet.

B esch re ibu n g : Die einjahrige, etwas astige Wurzel 
ist hellbraun gefarbt. Der Stengel aufrecht, kaum 15 Cm. 
hoch, viereckig, astig oder einfach, mit herabgebogenen 
Borsten besetzt, grtinlich oder blassviolett. Die Blatter 
gegeniiberstehend, ungestielt, rauh; die unteren sind lanzett- 
formig, ganzrandig; die Astblatter linienformig; die obersten 
sind am Grunde breiter, zusammengepresst, etwas gefarbt, 
eingesclmitten, gleichsam ein Deckblatt, welcbes oben ein 
Blattchen triigt, darstellend, fein behaart. Die Deckblatter 
sind dicht geschindelt, zusammengepresst, breit-herzformig, 
eingeschnitten, nach den Randem zu rothlich angelaufen und 
sehr geadert; sie bilden zusammen eine viereckige, dicht 
gedrangte Aehre. Der Kelch ist hautig, behaart, 5spaltig;



die 2 oberen Abschnitte sind langer. Die fein behaarte 
Krone ist fclieils gelb, theils an der Oberlippe purpurfarbig 
und an der Rohre weisslich, mit golgelben Gaumen. Die 
Oberlippe ausgerandet, die Unterlippe Bzahnig, nacb innen 
durch 2 gelbe, langliche Hocker geschieden. Die an der 
Basis 2spaltigen Antheren sind purpurrothlicli gefarbt. Die 
halbmondformige Kapsel ist zusammengedriickt, braunlich.

Yorkom m en: In trocknen Laubwaldem, auf Wald- 
wiesen und offenen Waldplatzen, jedocli weit seltener ais 
der Wald-Waclitelweizen. Durcb den grossten Theil des 
Gebiets zerstreut, im sudlichen und mittlen verbreiteter ais 
im nordlicben, nirgends liaufig. In der Jenaischen Flora 
hier und da in den Waldungen des Muschelkalks auf den 
Plateaus, namentlich im Tautenburger Forst, hinter der 
Kunitzburg, im Jenaischen Forst, in der Wollmisse, im Rauh- 
tha], am Abhang des Jenzigs, nach Jenalobnitz zu, im Pfarr- 
holz bei Jenapriessnitz; im iibrigen Thtiringen bei Nauinburg; 
Allstedt, Ziegelrode, Wendelstein, am alten Stollberg, im 
Steigerthal bei Nordhausen, bei Frankenhausen, Sonders- 
hausen, Badra, zwischen der Sachsenburg und Oldisleben, 
bei Eckartsberga, an der Numburg, bei Alperstadt, im Igers- 
leber Wjildchen, bei Gotha, auf der Burg Gleieben, bei 
Iiaarhausen, auf dem Schweinsberg und im Esperfelder Holz 
bei Arnstadt, auf den Eichlitzwiesen zwischen Singen und 
Gosselborn; ausserhalb Thiiringens bei Merseburg, Eisleben, 
Halle u. s. w.; ziemlich verbreitet ist sie in Schwaben; weit 
seltner im Alpengebiet, so z. B. im Salzburgischen nur uuter 
Gebusch auf Moorwiesen beim Lazarethwaldchen, bei den 
Loigermoosliofen, bei Ursprung, in Bergwaldungen bei Trum,



Seekirchen, Mattsee;1) in Tirol nur im sudlicheren Theil, so 
bei Trienfc am Bondon oder Sardagna und auf Aeckern bei 
San Bartolomeo, am Doss San Rocco, am Portole nnd am 
Gardasee;1 2) auch gegen Norden wird sie weit seltner; fur 
die Lausitz ftihrt Rabenhorst nur Gassen und Neuzelle an; in 
Preussen kommt sie nacli F. J. Weiss bei Konigsberg und 
Thorn vor; im aussersten Stiden kommt sie z. B. in der Flora 
von Gorz bei Osegliano vor.3) In Baiern bier und da.4) 
Bei Liibeck am hohen Traveufer bei Siems und Dummers- 
dorf.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endnng: Selir empfeblenswerth fur Parkanlagen. 

Man muss jedoch die jungen Pflanzen, wenn man sie ver- 
setzen will, mit dem ganzen Boden, worin sie waclisen, 
ausheben.

1) A. Sauter, Flora, S. 87.
2) Hausmann, Idora II. S. 654.
3) Oestorr. Botan. Zeitschrift 1863, S. 387.
4) So z. B. von W. Muller am Fasanengarten zu Moosaoli bei 

Mlinchen gesammelt, ebendaselbst schon friiher von Molendo be- 
obachtet. Auoh in der Rlieingegend ist sie hier und da zu finden, 
so z. B. im Holz im Ostwiukel bei Strassburg.

A bbildungen. Tafel 1697.
A Pflanze in naturl. Gros.se; 1 Bliithe mit Kelch, vergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.



Aclcer - W achtelwei zen.

Stengel steif aufrecht, nach oben meist etwas verastelt; 
Blatter lanzettlich, aus breiterem Grunde in eine aehr lange 
Spitze auslaufend; Aehren locker, allseitig ausgebildet; Deck- 
blatter aus breitem Grunde lanzettlich zugespitzt, am Rande 
pfriemlich gezahnt, ruckseits zweireihig punktirt; Kelch 
flaumig-rauh, fast so lang wie die Kronrohre, die Kelch- 
zjihne aus breitem Grunde verschmalert und verlangert, 
borstlich zugespitzt.

B esch re ibu n g : Die Wurzel herabsteigend, diinn- 
spindelig, mehr oder wenig astig und zaserig. Der Stengel 
unten einfach und nur oben Aeste entwickelnd, oder fast 
von der Basis an astig, stumpf vierseitig, von kurzeń, etwas 
abwarts gerichteten, gekrtimmten weissen Flaumharchen be- 
deckt, 20— 45 Cm. hoch, kaufig roth angelaufen, ganz unten 
meist nackt, dann beblattert; aus den Blattachseln kommen 
unten kurze Blatterzweige, die nicht zum Bltihen kommen, 
und nach oben bluhende Zweige, welche kiirzer ais der 
Hauptstengel bleiben, und in den Achseln ilirer Blatter 
wieder Blattzweige meist nur ais Blattbiischel zeigen. Die 
Blatter sind, mit Ausnahme der ersten Blatter, sitzend, 
lanzettlich, lang verschmalert sich zuspitzend, mit stumpf- 
lichern Ende, meist ganz und ganzrandig, nur die obersten 
an ihrer Basis mit einigen wenigen schmalen, fast borstlichen 
Zahnen besetzt und so in die Deckblatter iibergehend, welche



vieł kurzer und spitzer ais die eigentlichen Blatter, am 
ganzen Rande beinahe in sehr feine borstliche, nach obeii 
an Lange abnehmende Zahne getheilt, iibrigens wie die 
Blatter uberall mit feinen kurzeń Harehen bedeckt und 
dadurch etwas scharflich, aber sehbn rotb gefarbt sind, und 
nach dem Bliihen eine mehr griine Farbung annehmen; am 
untern Theile der Deckblatter findet man auf der Unterseite 
auf jeder Blatthalfte eine ziemlich unregelmassig gestellte 
Reihe von einigen driisenartigen runden Punkten. Die Blurnen 
stehen einzeln in den Achseln der Deckblatter auf einem 
ausserst kurzeń Stielchen. Der Kelch ist unten rerschmalert, 
nach oben glockig erweitert, bis zur Hśilfte etwa in 5 gleich- 
schenklig-dreieckige, pfriemlich-zugespitzte Zahne getheilt, 
wie die Blatter behaart. Die Blumenkrone ist schon roth, 
airssen ausserst fein, fast wie melilig-behaart, innen an der 
Oberlippe dicht flaumhaarig, lang aus dem Kelch hervor- 
ragend (etwa 2 Cm. lang), ungefahr so lang ais das Deck- 
blatt, mit langer, dimner, nach oben sich erweiternder Rohre, 
kurzeń Lippen, von denen die obere helmartig gewoblt am 
Rande etwas zuruckgeschlagen, die untere aber fast eiformig, 
an der Spitze mit 3 kurzeń und stumpfen Zahnen versehen 
ist. Die Staubfaden etwas behaart und die Staubbeutel am 
obern und untern Ende etwas gebartet; der obere gebogene 
Griifel ragt ganz wenig aus der Oberlippe hervor. Die ovale, 
an beiden Enden verschmalerte Kapsel ist kurzer ais die 
Kelchzalme, nach verschiedener Entwickelung der darin l>e- 
findlichen Samen etwa in der Gestalt abandernd, eigentlich 
2faeherig, die Scheidewand aber sehr schmal und spater oft 
kaum bemerkbar, 2klappig, der Scheidewand entgegengesetzt,



aufspringend, in jedem Fach 2 Samen, von denen sich bald 
nur einer, bald in dem einen Fach gar keiner ausbiłdet; die 
Samen langlich, unten durch eine schwammige konische Spitze 
angeheftet.

Y orkom m en: Auf Aeckern, besonders auf sterilen Berg- 
plateaus, wo die Aecker sehr steinig sind, besonders auf 
Kalkboden. Am haufigsten im mittlen Gebiet, besonders in 
der Thuringer Muschelkalkregion; iibrigens ungleich zerstreut 
aber auch den nordłichen Gegenden nicht fehlend; so z. B. 
in Preussen nach Fr. J. Weiss stellenweise haufig im Gebiet 
der Weichsel und des frischen Flaffs, auch in Sudpreussen 
bei Wartenberg, Thorn, Kułm. In der Alpenregion meist 
nicht haufig; so z. B. im Salzburgischen selten, z. B. tiber 
Mattsee, bei Gochwand, Elixhausen, Werfen, Goldegg, auf 
der Schlossleiten bei Thalgau.') Zerstreut durch Tirol, durch 
Schwaben u. s. w. Selten im Holsteinischen, so z. B. bei 
Neustadt unweit Lubeck.2)

B ltith eze it: Juni, Juli.
A n w endung: Ein prachtiges Ackerunkraut, welches 

aber bisweilen durch grosses Ueberhandnehmen łiistig wird. 
Bei sorgfaltiger Samenreinigung und guter Bearbeitung des 
Bodens yerschwindet es aber bald.

F orm  en: Sie komnit, wenn auch sehr selten, mit weissen 
Blumen vor. So z. B. bei Mergentheim in Schwaben.3)

1) A. Sauter, Flora, S. 87.
2) G. E. Hacker, Lubeckische Flora. Lubeck 1844. S. 219.
3) Martens und Kemmler, Flora, Band II, S. 46.

A b b ildungen. Tafel 1698.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bltithe, yergrossert; 2 Fracht, desgl-



Bart-W achtelweizen.

Bliitter łanzettlich, lang zugespitzt; Aehren locker, 
gleichseitig; Deckblatter aus breiterem Grandę lang ver- 
schmiilert, zugespitzt, pfriemlicli gezahnt, imterseits u i elit 
punktirt; Kelch rauhhaarig, weit kiirzer ais die Kronrohre, 
mit eifórmigen, zugespitzten Ziilinen.

B escbre ibu n g : Diese Species hat mit unserem ge- 
meinen Wachtelweizen, M elam pyrum  aryense, grosse 
Aehnlichkeit, zumal wenn die Deckblatter in purpurrother 
Farbę auftreten, was freilich eben so selten yorkommt, ais 
wie bei unserem M. nem orosum  die reinweissen Deck
blatter. Audi die Stengel sind wie bei unserem M. aryense 
lanzettformig, ganzrandig und zugespitzt, und die Hohe des 
yierkantigen Stengels betragt 30 Cm. und darliber. Indessen 
ist M. barbatum  dureli yielerlei Abweichungen von unserem 
A cker-Wachtelweizen unterschieden. Zuerst kommen seine 
Deckblatter in der Regel nur gelbgrtin' vor und sind nicht 
sowohl kammformig ais yielmebr borstig gezahnt. Zweitens 
sind hier die Kronen weit grosser und durchaus nur ein- 
farbig gelb, wahrend M. aryense einen hochrothen Heim 
besitzt. Drittens ist hier der Schlund offen, dort geschlossen, 
und yiertens sind hier die Kelchzahne weit liinger gebartet
und die Oberlippe der Krone ist hier auch weit zottiger.

Flora XVII. 35



Y orkom m en: Unter der Saat ais Unkraut, doch nur 
im Siidosten von Deutschland, namlich in Mahren und Oester- 
reich, sowie im osterreichischen Kustengebiet.

B ltitłiezeit: Mai, Juni.

Abbildungen. Tafel 1699.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Fracht, 

desgl.



Tagundnaeht.
Die grosste und prachtigste Art dieser Gattung. Stengel 

meist sehr astig und ausgebreitet; Blat ter gestielt, aus breiter, 
abgerundeter Basis lang zugespitzt, die obersten bisweilen 
am Grunde spiessformig; Aehren locker und zułetzt sehr 
gestreckt, einseitswendig; Deckblatter, besonders die obersten, 
am Grunde tief herzformig ausgescbnitten, mit mehren 
groben Zahnen zu beiden Seiten des Einschnitts und dadurch 
fast spiessformig erscheinend; Kelch rauhhaarig, etwa halb 
so lang wie die Krone, mit lanzettlicb-pfriemlichen, al)- 
stehenden Zahnen.

B esch re ibu n g : Die einjiihrige Wurzel ist astig, blass- 
braun gefarbt. Der aufrechte, astige Stengel 15— 30 Cm. 
hoeh, stumpf viereckig, beliaart; Aeste ausgesperrt. Stengel- 
bliitter gegeniiber stehend, kurzgestielt, ei-lanzettformig, lang 
gespitzt, unbehaart, lebhaft griin, ganzrandig; die in der 
Nahe der Bluthen sind spiessformig, tbeils am Grunde ein- 
geschnitten und an der Spitze ganzrandig, theils auch durch- 
aus tief eingeschnitten und dann fast zugerundet, dunkel- 
violett gefarbt. Die obersten Blatter tragen keine Bluthen. 
Die achselstandigen Bluthen sind nach einer Seite geriehtet. 
Der grunliche Kelch ist dunkelpurpurroth angelaufen und 1

1) Der Name Melampyrum stammt aus dem Griechischen, von 
/.ukąś, scliwarz, und nvQÓi, der Weizen.



fein behaart. Die gelbe Krone bat eine scharlachrothe, ein- 
gebogene, behaarte Rohre. Die Staubfaden sind fein behaart* 
die gelben Antheren gewimpert. Das Pistill besteht aus 
einem eiformigen, an der Spitze breit gedriickten, iiribeliaarten 
Fruchtknoten und einem oben feinbaarigen, hakenformig ein- 
gekrtimmten Griffel. Der Same isfc anfangs hellbraun, spater 
schwarzlich.

Yorkoinmen:  In Buschwaldungen, Hainen, an Wald- 
randern, auf allen Bodenarten, aber besonders iippig auf 
Kalkboden. Dnrob das Gebiet zerstreut, aber nur im mifctlen 
Gebiefc haufig, ganz besonders im thtiringiscben Musohelkalk- 
gebiet auf den Buschwaldplateaus; im Ilocbwald verschwindet 
sie und bescbrankt sich auf die Schlage, daher ist sie im 
Thuringer Wald weit seltner; strichweise feblt sie iiberhaupt 
ganz, so z. B. im ganzen Rheingebiet; in Schwaben findet 
sie sich nur bei Ellenberg im Oberamt Ellwangen;1) im 
Alpengebiet ist sie nur selir sporadisch verbreitet, so z. B.. 
im Salzburgischeń in Gebusehen und Yorholzern der Thaler 
der Kalkgebirge loei Salzburg in der Aue bei der Hełlbrunner 
TJeberfubr, am reehten Ufer der Salzacb bei Hallein, arn 
W ege vor der Niederalmbrucke nach St. Leonhard, in der 
Fager.1 2) Auch in Tirol findet sie sicb nur an einzelnen 
Stellen, so bei Matschatsch iiber Eppen, bei Bożen am 
Fagnerbach unter dem Wasserfall, bei Ritten in Menge 
binter dem Lengmoser Scbiessstand, bei Salurn, Fleims, 
Trient, am Baldo am Wege zur Madonna della Corona;3)

1) Martens und Kemmler, Flora,-Bd. II. S. 46.
2) A. Sauter, Flora, S. 87.
3) Hausmanns Flora. Bd. II. S. 654.



in Baiern findet sie sich hier und da, so z. B. in der Flora 
von Munchen bei Einsiedl u. a. a. O.; nordlich von Thtiringen 
ist sie besonders in den Gebirgswaldungen verbreitet, so 
z. B. nnter iihnlielien Yerhaltnissen wie im Thuringer Becken 
an den Kalkabhangen des Leinethals im Hannoversclien; in 
der norddeutschen Ebene wird sie selir selten, so z. B. in 
Preussen, wo sie nur an wenigen Stellen, wie z. B. bei 
Insterbnrg vorkommt.]) Hiiufig ist sie wieder in den sacb- 
sisehen (stellenweise), lausitzer und schlesischen Gebirgen, in 
Schlesien besonders auch auf der Ebene. Im nordlichen 
Hannover, Holstein, Mecklenburg u. s. w. ist sie selten, so 
z. B. hinter Dummersdorf bei Liibeck und auf der Beek bei 
Ratzeburg.1 2)

Bluthezeit :  Juli, August.

Anwendung :  Ein gutes Futter fiir Kiibe, daher auch
K.uhweizen genannt, aucłi werden die Samen von Yogeln 
gefressen. Die Pflanze ist mit ihren goldgelben Blumen und 
violetten, bisweilen weissen, Deckblattern eine wahre Pracht 
der Waldungen, besonders wenn sie, wie z. B. im Jenaischen 
Stadtforst, ganze Strecken des Bodens bedeckt. Man kann 
sie in Parkanlagen verpflanzen, indem man im Friihling den 
ganzen Erdballen mit den jungen Pflanzen aushebt und 
wieder einsetzt.

F o rm  en: Sie weicht nicht selten mit weissen Deck
blattern ab. Ausserdem (i. subalpinum Garcke: Fast kabl;

1) Herr Apotheker H. Kuełm hatte die Freundliehkeit, mir am 
18. Juni 1882 dort gesammelte Exemplare mit weissen Brakteen ein- 
zusenden.

2) G. K. Hacker, Liibeckische Flora. Lubeok 1844. Seite 219.



Deckbiitter linealisch-lanzettlich, nur am Gruncie beiderseits 
zweizliłinig, grtin oder nur die obersten violett angelaufen. 
Syn. M. subalpinum Kerner. So z. B. bei Neu-Konigsgriitz, 
bei Vesca und Kladrub unweit Pardubitz.

Abbildungen. Tafel 1700. 
x\B Pflanze in natiirl. Grosse.



Wiesen -W achtel weisen.

Syn. M. commutatum Tausch. M. vulgatum Pers.

Der Yorigen in Wuchs und Grosse einigermassen ahn- 
lich, aber meist etwas kleiner nnd weit unscheinbarer. 
Aehren sehr locker, einseitswendig; Deekblatter lanzettlich, 
alle oder wenigstens die oberen ani Grandę 1— 2zahnig, 
griin, kalii; Kelch kalii, weit ktirzer ais die blassgelbe Krone; 
Bluthen abstehend.

Bescl ireibung:  Die weisslich-braune verastelte Wurzel 
treibt einen vollig aufrechten oder am Grunde etwas schief 
aufsteigenden, 80— 45 Cm. hohen, mit sehr feinen weissen 
Haaren besetzten Stengel, welcher durch gegenstiindige, 
sperrige Aeste sehr verastelt ist. Die Bliitter des Hanpt- 
stengels andern nach dem Standorte sehr in der Form, sind 
an kriiftigen Exemplaren lfinglich-lanzettforniig, an diirftigern. 
linien-lanzettfórmig, immer jedoch lang zugespitzt, immer 
ganzrandig, sehr kurzgestielt und gegenstandig; nur nach 
oben zu sieht man je zuweilen einen nahe der Basis stehen- 
den, grossen Zahn. Die Bliitter der Aeste kommen bis auf 
die weit geringere Breite ganz mit den Stengelbliittern 
iiberein, sie sind linien-lanzettformig bis linienformig. Die 
Deekblatter der Blumen unterscheiden sich nur von den 
iibrigen durch ihre nach oben zu abnehmende Grosse und 
durch die immer mehr werdenden langen Ziihne am Rande, 
so dass das Blatt zuletzt ein fiedrig-gespaltenes genannt



werden kann. Nicht alle Exemplare zeigen aber solche 
fiedrig-gespaltene Deckblatter, denn je magerer der Stand, 
je  lioher hinauf bleiben sie zahnlos. Auch die Blume hat 
2 Yarietaten: bei der einen ist die Blumenrohre weiss, die 
Flachę gelb, bei der andern ist die ganze Blume gelb. Im 
Ganzen bildet die Blume einen dreieckigen Korper; ihr Racheli 
ist nicht vollig geschlossen, ihre Staubbeutel hangen etwas 
zusammen, ihre Staubfaden haben driisige Zahne und die 
4 Samen der Kapsel stehen in einer Reihe. Das Nectarium 
ist gekrummt.

V orkom m en: In Laub- und Nadelwaldern, oft in Ge- 
sellschaft mit M. nem orosum , immer auf trockenem Boden 
and an lichten Stellen. Uie Wurzel ist einjahrig, die Bluthe 
fallt in die heisseste Zeit des Jahres, beginnt mit dem Juli, 
endigt mit der ersten Halfte des September oder schon mit 
dem August, sobald die rauhen Niiclite friiher eintreten ais 
gewohnlich. Die hiiufigste und verbreitetste Art dieser 
Gattung. Fast durch das ganze Gebiet verbreitet und auf 
allen Bodenarten. Namentlicli auch im Alpengebiet sehr 
łiaufig.

B lu tliezeit: Juni bis August.
A nw endung: Diese Pflanze liefert ein gutes Futter 

fur das Rindvieh und eine gute Nahrung fiir die Bienen.

A bbildungen. Tafel 1701.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



W alei - W achtelweizen.

Syn. M. pratense Tausch.

In Tracht und Grosse der vorinen sehr ahnlicli aber 
schon durch die tiefgelbe Farbę der Blumen leiclit unter- 
scheidbar. Aehren sehr locker, einseitswendig; Deckblatter 
sammtlich lang und spitz lanzettlich und vollig ganzrandig; 
Kelch kahl, so lang wie die goldgelbe, aufrechte Krone.

B esch re ibn n g : Der Stengel wird 20 — 35 Cm. bach, 
ist entweder ganz einfach oder hat gegenstandige, kreuz- 
weise abstehende Aeste. Die Bliitter sind linien-lanzett- 
formig, unten am Stengel selten spiessformig, werden 8 Cm. 
lang und nur 8 Mm. breit, laufen nach beiden Seiten spitz 
zu, sind kurzgestielt, ganzrandig, gegenstiindig und von ihrer 
Basis liiuft am Stengel ein Bart feiner Haare herab. Die 
Deckblatter haben mit den Stengelblattern gleiche Form und 
Farbę, nur werden sie nach der Spitze des Stengels zu immer 
kleiner. Die Kelchzipfel stehen ab, die Bliithen messen nicht 
iiber 1 Cm. Dieses Gewiichs kann mit dem weit gemeineren 
M. praten se , welches uberall in Deutschland ganz gemein 
ist und audi in den Waldern der Ebene haufig erscheint, 
sehr leicht verwechselt werden. Es ist aber von diesem zu 
unterscheiden: 1) durch seine ganzrandigen Deckblatter und 
Blatter; 2) durch seine lanzettfórmigen, ausgebreiteten Kelch- 
ziihne; 3) durch die ganz gelbe Krone, dereń Schlund vollig
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offen steht. l)ie Bliitlie ist auch nur lialb so lang ais die 
des M. pratense, der Stengel niemals so ho cli, unten rund, 
nur oben viereckig.

Yorkom m en: In den Waldern und Waldplatzen hoherer 
Gebirge, z. B. allgemein auf dem Tliiiringer Walde, unter 
andern bei Schwarzburg, Ilmenau, Suhl, Ruhla, bis in die 
ersten Yorberge des Tliiiringer Waldes herabsteigend, aber 
auch in Deutschland auf dem tiarze, im Voigtlande, auf den 
Yogesen, im Schwarzwalde und auf den Yoralpen gemein. 
Am yerbreitetsten im Alpengebiet. Sie ist durch die ganze 
Alpenkette verbreitet und meistens die haufigste Art. So 
auch in Oberbaiern, wo sie bei Tolz und an vielen andern 
Orten sehr verbreitet ist. In Schwaben findet sie sich selten 
unter 650 Meter iiber dem Meer; im Flachlande um Rottweil 
in yielen Waldern, auch bei Oberndorf, im Schwarzwald auf 
dem Dobel und bei Freudenstadt, Altensteig und zwischen 
Besenfeld und Schwarzenberg, auf der Alb bei Tuttlingen, 
auf dem oberen Heuberg bei Obernheim, bei Dellingen, auf 
der Hard bei Ebingen, bei Emerfeld im Oberamt Riedlingen, 
in Oberschwaben in der Gegend von Muncliroth, zwischen 
Karsee und W olfegg und in der Isnyer Gegend; ferner im 
badischen Schwarzwald; auf den Hochyogesen; im Jura; in 
den bairischen Gebirgen; im Voigtland und Osterland und 
im ganzen Saalgebiet, namentlich auf Buntsandstein, doch 
wird sie hier schon weit seltner, haufiger im Tliiiringer Wald, 
sehr zerstreut im nordlichen Thuringen und von da bis in 
die Gegend von Halle; im Harz; in Westplialen; im Erz- 
gebirge; in der Lausitz; in Bohmen; Schlesien; in Preussen 
bei Stargardt, Cartaus (ET-. J. Weiss), in der Flora von Danzig,



in den Radaunewaldern; bei Trittau in Holstein; an der Ost- 
kliste von Schleswig.

B lu th eze it: Jnni, Juli.
A nw endung: Ein gutes Putter fur Iiinder. Auch zur 

Ausscłimiiekung von Parkanlagen empfehlenswerth.
Form  en: fi. scucosum Garcke: Pflanze meist kraftiger 

u' d steifer; Deckblatter am Grunde breiter, meist beiderseits 
zweizahnig. So z. B. im Riesengebirge und ain Glatzer 
Schneeberg. Syn. M. saxosum Baumg. Reichenbach’s Be- 
schreibung und Abbildung weicht von der Beschreibung der 
Schlesischen Pflanze wesentlich ab: „foliis floralibus lanceo- 
latis, summis sinuato dentatis, calycibus ciliatis. Corolla 
liians, ga le  a nivea, margine replicata, dense barbata, la- 
bellum a niveo flavum, striis tribus longitudinalibus laete 
purpureis." So in S.iebenburgen und im Banat.

Abbildungen. Tafel 1702.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitlie, vergr8ssert.



1703. Alectorolophus minor W. et Gf.
KIeiner Klap] >ertopf'.

Syn. A. parviflorus Wallroth. Rhinanthus crista palli 
Pollich. Rhinanthus crista gaili var. a. L. Rhinanthus minor 
Ehrli.

Die jahrige Wurzel treibt einen steif aufrechten, bis 
1/2 Meter hohen, entfernt mit Blattpaaren besetzten, ein- 
fachen oder opponirt verastelten, wie die ganze Pflanze 
kahlen, glatten mid glanzenden Stengel; Blatter aus breitem 
Grunde langlich-lanzettlich, spitz, kerbig-sagezahnig, sitzend, 
am Grand etwas umfassend; Tranben am Stengel uńd seinen 
Zweigen endstandig, gedrungen; Deckblatter grun, alle odei’ 
wenigstens die oberen eingeschnitten gesagt mit zugespitzten 
Sagezahnen; Lippen der Krone gerade vorgestreckt, mit 
gerader Rohre, die Oberlippe auf jeder Seite mit einem 
kurzeń Zahn.

B eschreibung: Eine einjahrige, meist fast einfache 
Pflanze, von einigen Centimetern l>is iii)er 1js Mtr. Hohe. Die 
Wurzel schwach, hin- und hergebogen, herabsteigend, mit 
wenigen schwachern Aesten. Der Stengel aufrecht, 4 kantig, 
ganz unten wahrend des Bliihens gewohnlich blattlos, dann 
mehre Blattpaare tragend, aus dereń Winkeln auch wohl 
kleine Aeste hervortreten, oben eine einseitswendige be- 
blatterte Aehre bildend; bald ist er ganz, lraufig aber mit 
kurzeń dunkeln Langsstrichelchen besetzt oder purpurbraun 
augelaufen, seine Kanten gehen von den Randem der Blatter



ans, und an den Flaclien, welclie zwischen den Kanten der 
gegenitberstehenden Blatter liegen, zeigt sich eine weisse 
Behaarung, welclie am obern Ende des Stengelglieds stets 
am starksten ist; die dera Blattriicken entsprechenden Flaclien 
sind kahl, Die Blatter sind kaum gestielt, liinglich, aber 
nicht immer lanzettlicli, sondern nacli der Stengelspitze hin 
werden sie am Grandę breiter; sie sind stnmpflich, ani Rande 
spitz gesagt, die Adern nacli den Buch ten zwischen den 
Sagezahnen verlaufend, oben kaum eingedriickt, unten weniger 
ais der Nerv hervortretend; beide Flaclien sind mit kurzeń 
konischen, angedruckten weissen Harchen bedeckt und da- 
durch scharf anzufuhlen. Die Blatter, von denen die grossten 
2 ]j.,— 4 Cm. lang und 4— 6 Mm. breit werden, gehen nacli 
oben in die Deckblatter uber, welclie am Grandę breiter 
und lii er auch eingescłmitten gesagt sind, iibrigens dieselbe 
Farbung wie jene zeigen. In dem Winkel jedes Deckblatts 
befindet sich eine sehr kurz gestielte Blume. Der grillie 
Kelch ist rundlich-eiformig, aufgeblasen, aber doch zusammen- 
gedriickt, oben in 4 kurze spitze Ziihne getheilt, mehrneiwig- 
adernetzig, kahl, mit Ausnahme des Iiandes und der beiden 
scharfen Ecken, welclie bis zum Grandę mit ahnlichen 
Harchen wie die Blatter besetzt sind. Die gelbe Blumen- 
krone ragt mit ihren Lippen aus dem Kelch hervor, ilire 
etwas zusammengedruckte Oberlippe ist helm-kappenfórmig, 
auf jeder Seite oben mit einem kurzeń stumpflichen auf- 
steigenden Zahn, der bald schon violett, bald weisslich ist; 
die Slappige Unterlippe steht ziemlich aufrecht; der ganze 
obere Tlieil der Blumenkrone (welclie 12— 16 Mm. lang ist) 
ist mit einer sehr feinen gelblichen Behaarung bedeckt. Die



Griffelspitze mit der Narbe ragt zuweilen aus der Oberlippe 
hervor; die Staubbeutel liegen in ihr verborgen; sie haben 
an ihrer Langsspalte weisse Zottenhaare. Die Frucht wird 
vom Kelche umgeben; sie ist stark zusammengedriiekt, fast 
kreisrund, ausgerandet und stachelspitzig, kalii, nnd enthalt 
in ihren beiden Fachem niehre rundę, znsammengedrUekte, 
sebr breit flligelrandige Samen.

Y ork om m en : Auf nassen Wiesen. Durch das gunze 
Gebiet verbreitet und last liberall hiiufig, ja im mittlen Ge- 
biet zu den gemeinen Pllanzen gehorend. Im Norden nicht 
iiberall gleich hiiufig. Zerstreut in Preussen, so z. 13. lnach 
Fr. J. Weiss) bei Konigsberg, Tilsit, Insterburg, Rastenburg, 
Sensburg, Osterode, Neidenburg etc.

B ltithezeit: Mai, Jim i.
A nw endung: W o diese Pflanze in Menge die Wiesen 

bedeckt, verschlechtert sie dereń Ertrag. Friiher benutzte 
man das bitterlich schnieckende Kraut mediciniscb.

Form  en: (1. fallax Koch: Hochwiichsiger; der Stengel 
durch schwarze Linien gezeich.net. Syn. A. minor (i. fallax 
W. et G. y. angustifolius Koch: Blatter halb so breit. Syn.
A. minor (i. Reichenbach. Ehinantlius minor (i. alpinus 
Gaud. So auf den hoheren Alpen. Zwischen dieser Art 
und A. inaior kommt ein Bastard vor, so z. B. nach Patze 
in der Flora von Konigsberg. Der Zahn der Oberlippe ist 
bald weiss, bald violett.

A bbildungen. Tafel 1703.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



1704. Alectorolophus maior Reichenb.

Grosser Klappertopf.

Syn. A. graudiflorus Wallroth. A. glaber Allioni. 
Iihinanthus maior Ehrliart. Uh- crista gaili var. /?. L.

Der vorigen fant in jeder Beziehung iihnlich, aber durch 
die grosseren Blumen und bleichen Deckblatter sofort untei- 
scheidbar. Blatter meist breiter, langlich oder langlicli- 
lanzettlich; Deckblatter bleich, die oberen oder alle ein- 
gesehnitten gesagt, schwach behaart, mit pfriemlich-haar- 
spitzigen Sagezahnen; Lippen der Krone grade vorgestreckt, 
die Rohre schwach gekriimmt, der Zahn auf beiden Seiten 
der Oberlippe eiformig; Kelch kahl oder schwach flaumig, 
Same breit gefiiigelt.

B esch re ibu n g: Die schwache, hin und ber gebogene 
Pfahlwurzel treibt einen 4kantigen aufrechten Stengel, welcliei 
20— 45 Cm. hocli wird, gemeinlich aber etwas iiber 80 Cm. 
Hohe erreicht und durch schwarze Streifen oder '1 iipfel ein 
buntes Colorit erhalt. Kraftige Exemplare treiben nielire 
Astpaare und iiberhaupt ist diese Species, wie an llohe und 
Starkę, so auch an Yerastelung dem Iihinanthus hirsutus 
sehr iihnlich. Die Blatter kommen aus breit-eiformiger 
Basis, verschmalern sieli langsam nach vorn, laufen spitz zu



oder sind zugespitzt, doch haben die untersten Blattpaare 
auch oft eine stumpfe Spitze. Uebrigens sind sie kahl, ain 
Rande mit starken, vorwarts gerichteten, stumpfen, gleich- 
grossen Zahnen begabt, welche dnrch sehr feine Stachel- 
haare gewimpert und desbalb ranh werden. Oben an der 
Spitze des Stengels und der Aeste entspringen ans den ge- 
driingt stehenden Blattachseln die sehr kurzstieligen Bluthen. 
Diese stiitzenden Blatter, aucli Deckblatter genannt, sind bei 
dieser Species. sowolil durch Gestalt, ais auch durcli Farbung 
von den Stengelbliittern verschieden. Ihre Basis, fast herz- 
formig und breit, verschmalert sieli nacb vorn allmahlig 
und spitzt sieli zuletzt lang zu. Die Serratur besteht aus 
langeren, in eine pfriemliebe Spitze sieh verlaufenden Zahnen 
und das Colorit ist oberseits von der Basis an weisslich. 
Bloss die Spitze der Deckblatter hat die griine Farbung 
der Stengelbiiitter. Der Kelch ist gelblich-weiss, entweder 
ganz kahl oder nur sehr feinhaarig, niemals wie bei Ii. hir- 
sutus zottig behaart. Uebrigens gleicht die ganze Blume 
an Grosse, Colorit und in der Farbung der violetten Zahne 
der Oberlippe dem R. hirsutus, wahrend dagegen der breit- 
randige Same dem Samen von R. m inor ahnlich ist. In 
der Fruchtreife wird diese Species ebenso wie alle anderen 
schwarz im Stengel, lilsst sammtliche Blatter fallen und die 
Samen rasseln darni in den diirren Kapseln. Aus diesem 
Grunde hat sie den Namen Klapper erhalten und gilt, weil 
ihr liarter Stengel vom Vieh ais Futter verschmaht wird,. 
ais ein Wiesenunkraut.

Y orkom  m en: Auf nassen Wiesen. Fast durch das 
ganze Gebiet haufig.



B llith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: Ueber Bastardbildung vergl. die vorige Art.

Abbildungen. Tafel 1704.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.

Flora XVII. 07



KKitscher.

Syn. A. grandiflorus j:J. Wallrotli. Rhinanthus Alecto
rolophus Poll. Ii. mllosus Pers. Ii. crista gaili var. y. L. 
Mimulus Alectorolophus Scopoli.

Der vorigen iiusserst ahnlich, aber robuster. Die ganze 
Pflanze ist weichhaarig; Kelch und Deckblatter zottig; 
Samenflligel sehr schmal oder ganz fehlend.

B eschreibung: Die Wurzel geht 5— 8 Gm. gerade in 
den Boden hinab und sendet zahlreiche Nebeniistchen aus; 
der Stengel steigt gerade in die Hohe, wird 45—-60 Cm. 
hoch und ist um so starker verastelt, je fetter das Erdreich 
ist; gemeinlich findet man aber nur 2 oder 3 mai 2 einander 
gegeniiber stehende, weit vom Hauptstengel abstehende Aeste; 
Stengel und Aeste sind 4kantig und mit steifen, abstehenden 
Haaren besetzt. Die Bliitter messen 2 — G Crn. Lange und
6— 16 Mm. Breite, sind lanzettformig, kaum gestielt, stumpf 
gesśigt, endigen mit einem stumpfen Zahn und haben parallel 
laufende in den Winkeln der Siigezahne sich endigende Adern; 
beide Flachen sind durch angedriickte steife Haare rauh. 
Die Deckblatter sind herzformig, zeichnen sich vor den 
Stengelblattern durch eine weit blassere, in das Gelbweisse 
sich neigende Farbung aus, haben gewimperte Zahne und 
ain untern Ende des Bliithenstandes eine lange grasgrtine 
Spitze. In dem Winkel jedes Deckblattes befindet sich eine 
gestielte Blume. Der Blumenstiel ist zottig behaart und



4 — 6 Mm. lang, der blassgrUne, zuweilen weisslich-gelbe 
Kelch ist rundlich, aufgeblasen, 2kantig, oben in 4 spitze 
Ziihne getheilt, netzadrig und mit zottigen Haaren besetzt. 
Die citroneugelbe Krone bat die doppelte Lange des Kelclies, 
ihre Oberlippe besitzt auf beiden Seiten einen stumpfen, 
violett gefarbten Zalin, ist helmartig gebogen und etwas zu- 
sammengedriickt, die Unterlippe hat 3 Zahne, die Staub- 
beutel sind beliaart. Die Frucht wird vom Kelcli um- 
schlossen, ihre Sainen sind gerandet, die SamenflUgel 3mal 
schmaler ais die Korner. Diese Art wird am grossten und 
steli t nur auf Feldern.

V orkonim en: Auf Aeckern, besonders auf Kalkboden. 
Nur im stidlichen und inittlen Gebiet zerstreut und in manchen 
Gegenden hiiufig, im nordlichen Gebiet sehr seiten und nur 
in wenigen Striclien.

B ltith eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: Das Acker-Klapperkraut wird mit dem 

Getreide zugleich eingeerntet, seine Samen verunreinigen die 
Koggen- und Weizenernte, geben dem Mehl eine in das 
Violette spielende Farbę und dem Gebaek einen bitterlichen 
Geschmack. Jedenfalls ist der Genuss dieser Samen nicht 
zutraglich, wenn gleicli die Wirkung nicht bemerkt wird, 
denn die abgekochten Samen todten Insektem

Abbildungen. Tafel 1705.
AB Pflanze in natiirl. Grds.se.



1706. Alectorolophus angustifolius Heynhold. 

Schmalblitttriger Kbippertopf.

Syn. Hhinanthus angustifolius Gmelin. Uh. rnaior 
var. angustifolia Fries.

Blatter sehr schmal, linealisch oder lineal-lanzettlich, 
am Grand abgerundet; Decklatter blassgriin, am Grunde breit, 
nąch dem Ende zugespitzt und verschmalert, im unteren 
Theil kammig eingeschnitten mit schmalen linealischen sehr 
spit/.en Abschnitten; Kronenoberlippe mit zwei schmalen, 
langlichen oder langlich-linealischen Zahnen.

B esch ro ibu n g : Im Ganzen hat diese Species mit 
B hinanthus m inor viel Aehnlichkeit, besonders mit der 
schmalblattrigen Yarietiit, weicht aber dennoch in mehren 
Punkten von ihr wesentlich ab. Der Stengel wird V3 Meter 
hoch, oder auch hoher, und findet sich bis zu 60 Cm. ldohe. 
Er ist kahl, gemeinlich iistig, bloss an kummerlichen Exem- 
plaren einfach, hat unten schwache Striche und ist oben ge- 
wohnlich rothbraun angelaufen. An kraftigen Exemplaren 
werden die unteren Stengelblatter bis 3 Cm. lang, und 
nehmen naeh oben bis auf 1 Cm. ab; sie gehen allmahlig 
in die Deckblatter iiber, die sich durch ihre keilformige Basis, 
durch rautenahnliche Gestalt und durch die langen Haar- 
spitzen der Zahne sowie durch blasse Farbung auszeichnen. 
Die Breite der Stengelblatter betragt immer nur hochstens 
4 Mm. Die ganze Blume misst bloss I Cm. Lange, der 
Kelch ist blassgrtin und kahl, die Oberlippe macht durch



ihr Aufsteigen mit der Kronenrohre einen bedeutenden 
Winbel, ist auch verhaltnissmassig langer ais bei R hinan- 
thus m inor, hat vorgestreclcte, doch stumpfe nnd violette 
Zahne. Die Unterlippe erscheint dadurch mehr ais bei an- 
dern Species abzustehen und der Mittellappen derselben 
biegt sieh bei voller Biiithe zuriick. Das Innere der Unter
lippe ist an der Basis, unterlialb des Ausganges der Staub- 
fiiden, beiderseits hiiufig mit einem yioletten Striche ge- 
zeicbnet. Die Staubfiiden der kurzeren Staubgefasse sind 
nicht ganz doppelt so lang ais ihre Staubbeutel, und die 
der langeren Staubgefasse machen im ersten Drittel einen 
Bogen. Die Kronrohre ist etwas kiirzer ais der Kronsaum 
und steht niclit ans dem Kelclie hervor, die Oberlippe ist 
etwas grosser ais die Unterlippe und der Griffel steht aus 
ihr hervor.

Y orkom m en: Auf Wiesen, an steinigen, trocknen, 
etwas bewachsenen Abhangen, in lichten Buschwaldungen, 
auf Schliigen und Lichtungen. Am hiiufigsten im Alpen- 
gebiet, aber auch im mittlen Gebiet hier und da. Im 
Schwarzwald; bei Koblenz; am Unterharz an Gipsfelsen des 
alten Stollbergs, in Bohmen und Schlesien. In Schwaben 
ist sie fast tiberall zerstreut.

B ltithezeit: Juli bis September.

A bbildungen T afel 1706.
AB Pflanze in natiłrl. GrOsse; 1 Biiithe, yergrossert; 2 Krone, desgl.



1707. Alectorolophus alpinus G arekę.

Alpen - Klappertopf.

Syn. A. pulcher Schummel. lihinanthus alpinus Baum- 
garten.

In Tracht und Grosse ist sie dem A. m inor durchaus 
ahnlich, unterscheidet wieli aber durch folgende Kennzeiclien: 
Deckblatter bleich, oft schwarz gefleckt und punktirt, alle 
oder wenigstens die oberen eingeschnitten gesiigt mit pfriem- 
licben, lang begrannten Sageziihnen; Kronoberlippe auf- 
strebend, beiderseits mit langlichem Zahn. Blatter langlich 
lanzettlich oder aus lanzettlichem Grunde lang yersclmialert.

B esch re ibu n g: Diese Form sehen mebre Autoren 
nur fur eine Varietiit des R hinanthus m inor an; andere 
dagegen scheiden sie ais eine besondere Species von Rh. 
m ajor, indem sie behaupten, dass dieselbe, ebenso wie Rh. 
m inor, h irsntus und maj or ais besondere Arten gesebieden 
worden waren, auch ais eigene Species gelten mitsse. Die 
Pflanze bat allerdings in Gestalt sebr viel Aebnlicbkeit mit 
Rh. m ajor, wird 1/3 Meter hoch, ist in Bliittern bald etwas 
schinaler, bald etwas breiter, wie das auch bei andern Arten 
dieses Geschlechts yorkommt; zeichnet sich aber durch die 
Adern der Deckblatter aus, die mit schwarzeń Streifchen 
geziert sind. Ebenso sind Deckblatter und Kelche mit 
schwarzen Punkten gezeichnet. Die Blume hat nur die 
Grosse des Rh. m in or, ihre Oberlippe macht, mit der Basis 
der sich biegenden Kronrolire, einen Winkel, steht in die



flohe so dass die Unterlippe von ihr entfernfc zu stehen 
kommt. l)ie Zahne der Oberlippe, sind auch etwas langer 
tind die Unterlippe ist mit einem oder mit meliren violetten 
Flecken begabt. Im Uebrigen aber ist Rh. a lp inus dem 
Rh. m a jor gleich.

Y orkom m en: In alpiner Hohe an den Abhangen der 
Alpen nnd Voralpen, auf Triften und Matten, besonders auf 
Kallcboden. Durch die ganze Alpenkette verbreitet, auf den 
mahrischen Karpathen, den Sudeten, bei Abertham im Erz- 
gebirge, in Oberbaden.

B lu th ezeit: Juli, August.

Abbildungen. Tafel 1707.
A Pflanze in natur]. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.

t



1708. Pedicularis1) Jacquini Koch.

J acq u in ’ s L iiusekraut.

Syn. P. rostratci Jacąuin.
Das kurze, dauernde Rhizorn sitzt senkrecht im Boden 

und bringt einen Biischel von Basalblattern und einige sehj. 
niedrige, niederliegende und aufsteigende Bluthenstenge] 
hervor. Bliitter klein, im Umriss breit lanzettlich, gestielti 
tief doppelfc fiederspaltig, mit gezahnten Fiederchen; Bliithen 
einzeln oder in geringer Anzabl am Ende der mit 1— 2 
sitzenden Blattern besetzten Bluthenstiele, kurzgestielt; Declt- 
blattchen den Blattern ahnlich; Kelch langlich-glockig, kahl 
oder auf den Nerven und am Bandę flaumig, die Abscknitte 
oberwarts blattig, ungleicli gekerbt, an der Spitze zuruck- 
gekriimmt, weit kiirzer ais die Kelchrohre, etwa ein Dritt- 
theil so lang; Oberlippe der Krone plotzlich ln einen ver- 
lang^rten, linealen, an der Spitze abgescknittenen und aus- 
gerandeten Schnabel verschmalert; langere Filamente an der 
Spitze zerstreut beliaart. Wie bei allen Arten dieser Gattung 
entsendet das Bhizom einige kriiftige, stielrunde, glatte, 
giinzlich unverzweigte Wurzeln. Diese Art ist der folgenden 
selir ahnlich und wird von Manchen nur fur eine Form der- 
selben gehalten.

1) Liiusekraut, von 1’ ediculus, die Laus. Die Romer sollen 
untei' Pedicularis unsere P. palustris yerstanden haben.



Yorkom m en: Auf feuchten Matten and Triften der 
hoheren Alpen. Yon den bairischen und tiroler bis zu den 
osterreichischen Alpen,1) noch am Schneeberg in Nieder- 
osterreich; auf der Alpe Petzen in Unterkarnthen; im Salz- 
burgischen, so z. B. am Untersberg auf der Reitalp, Kanten- 
brnnn, auf den Loferer Alpen; ferner auf den Alpen in der 
Umgebung des Gasteiner Thals.

B1 u t h e z e i t : Juli, August.
A nw endung: Wie alle Arten dieser schonen Gattung 

eine sehr empfehlenswertbe Pflanze fur nasse Moorbeete in 
Giirten, auch fur kleine kimstliche feuclite Alpentriften sehr 
geeignet.

1) Sie gehort also entsehieden der Flora des deutschen Heiehes 
an. Bei Berchtesgaden kommt sie z. B. auf den Felsen am Funtensee 
vor bei nahezu 2000 Meter Meereshohe.

Abbildungen. Tafel 1708.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, vergr0ssert; 2 Unterlippe, 

desgl.

t
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1709. Pedicularis rostrata L.
Geschnabeltes Lausekraut.

Sie ist der vorigen selir ałmlich, welelie von Manelien 
nur ais Abart von ihr aufgefasst wird. Offc ist sie noch 
niedriger und armbluthiger. Stengel gestreckt, niederliegend 
und aufstrebend; Blatter tief fiederspaltig mit doppelt ge- 
zahnten Fiederchen; Kelcb rohrig, nacli dem Grundę ver- 
schmiilert, ttberall kurz zottig, die Abselmitte nacli oben 
lilattig, ungleich gekerbt, an der Spitze holzig, selir viel 
kurzer ais die Kelchrohre; langere Filamente uber der Mitte 
bartig.

B esch re ibu n g : Aus dem Wurzelstocke, welcher durcli 
die alten Blattreste schopfartig ist, kommen 1— 3 Stengel, 
welche an der Basis liegen, mit den Spitzen in die Hohe 
gerichtet sind und 7— 15 Cm. hocłi werden. Sie sind rotli- 
brauń, haben gewolmlich nur nahe der Basis ein Blattpaar, 
was ziemlieh einander gegeniiber stelit und naeh oben, ausser 
den Deckblattern am Grunde der Bliithenstiele, gar keine 
Blatter. Mau bat Exemplare, die nur eine herablaufende 
Haarleiste haben und andere, welelie rundum mit einem 
kurzeń weissen Flaurne bekleidet sind. Die Blatter sind
2— 5 Cm. lang und G bis uber 12 Mm. breit; ilire Haupt-



und Nebenfiederlappen sind stumpf, die Zahnchen der letzten 
weisskrustig. Die Bliithen sind iiber 2 Om. und mit ihren 
Stielen 3 Cm. lang. Ihr Stand ist yerschieden. ' Zuweilen 
bilden sie nur einen einzigen, 2— obliithigen Endwirtel; 
zuweilen kommen 6 Cm. von einander entfernte 2— 3bliithige 
Wirtel vor, wovon der unterste auch nicht selten nur aus 
einer einzigen Bliithe besteht. Zuweilen sitzen 2 Wirtel 
oben an der Spitze dichter bei einander, bilden eine kopf- 
artige Aehre und haben oft noch unterhalb, in einiger Ent- 
fernung, einen einzelnen abgeriickten Wirtel mit 2 oder einer 
Bliithe. Immer jedoch findet man am Grunde der zuletzt 
6 Mm. langen Bliithenstiele ein blattartiges Deckblatt, welches 
ij2 oder fast so lang ais der ausgewachsene Bltithenstiel ist. 
Die Kelche sind nicht ganz i/3 so lang ais die Krone, gleich 
den Bltithenstielen fein-flaumhaarig, die Zipfel deutlich blatt- 
artig, die Krone kalii und rosenroth, die Oberlippe kiirzer 
ais die Unterlippe, senkrecht aufsteigend und plotzlich durch 
eine horizontal gerichtete Biegung schnabelartig zugespitzt. 
Der Schnabel ist tiefroth und 6 Mm. lang, die Kronroliren 
sind kiirzer ais die Lippen. Bei dieser Art ist die Haarlinie 
des Stengels zottig, bei der vorigen nur kurz flaumig.

Y orkom m en : Auf feuchten Triften und Matten Tirols 
und der Schweiz. Auf der Grimsel, auf der Alpe Tolud in 
Tessin; in Tirol an der Zielalp und der Alp im Suldenthal, 
auf der Alpe la Colem zwischen Val de Sole und Ulten im 
siidostlichen Tirol; im Oberinnthal, auf den Alpen um Inns
bruck, am Baldo, iiberhaupt durch den grossten Theil von. 
Tirol zerstreut; auf steinigen Grasboden der Alpen der 
Centralkette und der Tanem Salzburgs selten (1600 bis



2200 Mefcer) ais: mn Speyereck, Nassfeld, Hundsfeld, Fuscher- 
alpen1) u. s. w.

B liitlieze it: Juli bis September.
A nw endung: Wie bei voriger.

1) A. Sauter, Flora, S. 85.

A bbildungen. Tafel 1709.
A Pflanze in naturl. GrOsse; 1 Deckblatt, vergrossert; 2 Kelch, 

desgl.; 3 Unterlippe, desgl.



1710. Pedicularis asplenifolia Floerke. 

Farnblattriges Lausekraut.

Der vorigen ahnlich aber grossblumiger und meist etwas 
kraftiger. Stengel aufrecht oder bogig aufsteigend; Blatter 
tief fiederspaltig mit doppelt gezahnten Abschnitten; Kelcli 
langlich glockig, wollig-zottig, die Abscłmitte nach oben 
blattig gekerbt, an der Spitze hakig, ein Drittheil so lang 
wie die Kelchrobre; Filamente kalii.

B escb re ib u n g : Aus dem mehrkopfigen Wurzelstocke 
kommen, je nach Alter desselben 1— 3 Stengel, welche voll- 
kommen aufrecht gerichtet sind, 2—-1 Cm. hoch werden, ge- 
wohnlich auch einen rotlien Anflug haben und mit feinen 
Haaren bedeckt sind. Die Wurzelblatter messen, aus,ser 
ihren Stielen, welche 2/;, der Lange ihrer Blattflachen halten, 
3 Cm. oder etwas weniger; sie sind auf der Rtickseite grau- 
filzig, auf der Oberseite sparsamer behaart. Die Stengel- 
blatter, den Wurzelblattern in Form und Behaarung zwar 
ahnlich, sind weit kleiner und kurzstielig. Am Stengel flndet 
man gemeinlich nur ein einziges kleines Blatt, aus dessen 
Winkel keine Bluthe kommt; weiter oben sind noch 1— 3 
vorhanden, welche fast sitzen und Bliithenstiele stutzen. 
Oft fehlt auch das eine Blatt ohne Bliithenstiel in seinem 
Winkel, und der Stengel wird dann schaftartig. Die stlitzenden 
Blatter sind fast odenr vollig so lang wie der grauwollig 
Kelch; die Blumen sind kurzgestielt, die Kronrohren des



lriirzer ais der Kronsaum, ragen kaum iiber den Kelch her- 
vor und sind innen in der Mitte etwas behaart. Die Ober- 
lippe der Krone ist grosser ais die Unterlippe und die Staub- 
gefasse sind in ihren Faden sammtlich kalii. Blattstiele, 
Bliithenstiele und Deckblatter sind ebenso wie Stengel und 
Wurzelblatter behaart. Obschon diese Species oberfiachlich 
durch Grosse und ahnliche Blattform in etwas der P edi- 
cu laris P o rte n sch la g ii gleicht, unterscheidet man sie doeh 
sogleich an der Form der Oberlippe, an der Kiirze der 
Bliithenstiele und der Kronrohre und an der graufilzigen, 
dichten Behaarung der Kelehe und Blattunterflachen. Diese 
lilzartige Behaarung schtitzt auch vor einer Verwechselung 
mit P ed icu la r is  r os trata, welclie iibrigens weit grosser 
und bluthenreicher ist, weit langere Bliithenstiele und an 
den beiden langeren Staubfaden oben eine bartartige Be
haarung hat.

Y orkom m en : An feuchten Grasplatzen der Alpen von 
Tirol, Salzburg, Karnthen und Steiermark, iimner jedoch auf 
dem Centralalpenzuge des granitigen Gesteins, perennirend 
und im Hoehsommer bliihend. Sie gehort zu den seltneren 
Arten der Alpen. Im Salzburgischen findet sie sieli auf 
feuchten, kiesigen Platzen der Gipfel der Schiefer- und Ur- 
gebirge in einer Meereserhebung von 2200 — 2500 Metern, 
so z. B. am Gaisstein, ain Goldberg, auf den Fuscher Alpen, 
auf den Radstadter Tauern, auf dem Radhausberg, auf den 
Felber Tauern, auf dem Preber, Hochgolling, Gamskahrkogl 
und in den Lungauer Alpen.1) Auch durch Tirol ist sie

1) Ygl. A. Sauter, Floia, S. 86.



ziemlich verbreitet; in Karnthen kommt sie z. B. am Tlior- 
kopf bei Mallnitz vor.

B ltithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildungen. Tafel 1710.
A Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Bliithe mit Stutzblatt, vergr5ssert 

2 u. 3 Staubgefiiss, desgl.



1711. Pedicularis Portenschlagii Sauter. 

Portenschlags Liiusekraut.

Der vorigen sehr ahnlich, aber sofort durch die seltsame 
Gestalt der Krone unterscheidbar. Stengel aufrecht, dieht 
bebliittert; Blatter fiederspaltig mit doppelt geziihnten Fiedern; 
Koleb rohrig-glockig, kalii, aut' den Nerven und am Itande 
flaumig; die Abschnitte nach oben ungleich gekerbt, an der 
Spitze zuruckgekrummt, kurzer ais die Kelchrohre; Oberlippe 
der Krone in einen kurzeń, kegelformigen, an der Spitze 
abgeschnittenen Schnabel allmahlig verlaufend, die Unter- 
lippe flach, plattenformig, steif abstehend; liingere Filamente 
iiber der Mitte biirtig.

B esch re ibu n g : Diese alpinische Species der hochsten 
Vegetationsregion bat einen melirkopfigen Wurzelstock, und 
dalier komin en, je nach dem Alter der Pflanze, ein, zwei 
und melire Stengel aus einem Wurzelstoeke liervor, welche 
wiederum, je nach der Lagę, 2 - 7 Cm. hoch werden und 
manchmal nur ein o einzige, gewohnlicli 2 — 3, selten 4 — 5 
Bliithen tragen. Der Wurzelstock ist mit alten Blattstiel- 
resten versehen und hat 3— 5 Cm. lange, G Mm. breite und 
gestielte Blatter, die ein selir frisches Grasgrtin haben, dereń 
Fiederlappen gegenseitig mit einander abwecliseln. Die 
Stengelblatter sind den Wurzelblattern gleich, kommen an 
kurzstengeligen Exemplaren dicht, an langstengeligen ent- 
fernter von einander zu stehen, weil jeder Stengel, bis zu 
den Bliithen, 2 — 3 solcher Blatter hat. Audi die Blatter, 
welche die Bllithenstiele stutzen, sind den iibrigen sehr iihn- 
licli, werden jedoch nach der Spitze hin iminer kleiner, iiber-



ragen aber stets clie Blumenstiele. Der Kelch ist an der 
Basis abgerundet, die Behaarung an den Nerven und am 
Rande der blattartigen, ungleich langen Lappen, ist mit blossen 
Augen za sehen and die Kelchlappen sind fast viermal kurzer 
ais die Kelchrohre. Die Krone zeichnet sich darch ihre 
schnabelformige Oberlippe aus, die sieli nicht plotzlich, wie 
bei P. rostrata , a sp len ifo lia  und incarnata, sondern 
nur allmahlig in die Schnabelspitze verliiuft. Uebrigens ist 
auch die bartartige Behaarung der oberen Halfte beider 
langeren Staubgefasse charakteristisch. Im Uebrigen sielit 
diese Species der P. a sp len ifo lia  am alinliehsten.

Y orkom m en: An feuchten, grasigen Stellen der hoch- 
sten Alpenregion in Tirol, Salzburg, Karnthen und Steier
mark, im Hochsommer bliihend und perennirend. Haupt- 
.siichlich in den Granitalpen yerbreitet und meist nicht haufig. 
Im Salzburgischen nur auf Triften der Alpen Lungaus, ais 
z. B. am Speyereck, Preben (1900 Meter), bei Weissek in 
der Mur (Radstadter Tauern); auch auf den Alpen Oester- 
reichs; in Tirol selten und nur auf den hochsten Granitalpen 
bei Laas im Vintschgau. -) Auf der Raxalp in Nieder- 
osterreich, auf dem Bosenstein (2000 Meter), auf dem Hohen- 
schwab (2450 Meter), dem Zinken, dem Hohenwart, auf den 
Seckamer Alpen u. s. w.

B liith eze it: Julii, Juli. 1

1) A. Sauter, Flora, S. 86.
2) Vsrgl. Hausmann, Flora 11., S. 657.

A bb ild u n gen . T a fe l 1711.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Unterlippe, 

desgl.; 3 Staubgefiis.s, desgl.; 4 Frucht, desgl.



1712, Pedicu laris fa sc icu la ta  Bellard. 
Italienisches Lausekraut.

Syn. P. gyroflexa Gaud.
Sie ist in der Trach i der P. ro strat a, beztiglich der 

Deckblatter aber der P. a sp len ifo lia  sehr ahnlich. Bliitter 
gefiedert, mit fiederspaltigen Fiedern, u ud gezahnten Lapp- 
chen; Kelch glockig, bis iiber die Mitte ftinfspaltig, diclit 
flaumig, mit blattigen, fiederspaltigen und gezałmełten, ge- 
raden Abschnitten; oberste Deckblattchen dreispaltig mit 
fiederspaltigen Abschnitten; Kronoberlippe in einen kurzeń, 
kegelformigen, an der Spitze abgeschnittenen Sclmabel all- 
mahlig yerlaufend; langere Filamente iiber der Mitte biirtig- 
zottig.

Y orkom m en: Auf Triften der alpinen und subalpinen 
Region. Selten. Auf dem Monte Generoso, Calbege, Tamor; 
im Canton Tessin; auf dem Berg Fedai in Primiero und iiber 
dem Wirthsliaus Broccon in Tesino im siidlichen Tirol, in 
Fleins bei Predazzo, auf dem Baldo am Gipfel von Malce- 
sine und am Fuss des Gipfels dell’ Artillon. Gebirge de.s 
siidlichen Italiens.

B liitliezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
Form en: Sie weicht ab mit weisser Blume mit rosen- 

rothein Anflug.
Abbildungen. Tafel 1712.

A Pflanze in liatiirl. Grosse; 1 Stutzblatt, vergrossert; 2 Bliithe, 
desgl.; 3 Unterlippe, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl. 
6 Haar, desgl.



1713. Pedicu laris łuberosa  L.

Knolliges Liiusekraut.

Syn. P. adscendens Hopne und Sternberg. P. gyroflexa 
(t. Villain.

Von der vorigen schon durch die gelbe Farbę der 
Bliunen leieht unterscheidbar. Die Wurzeln sind nicht 
eigentlich knollig, aber ziemlich dick, und sie entspringen 
von einem kurzeń, fast knolligen, senkrecht im Boden 
sitzenden Rhizom. Bliitter fcief doppelt fiederspaltig mit ge- 
zahnten Fiedereben; die Basalblatter lang gestielt; obere 
Deckblattchen dreispaltig, mit eingeschnitten gezahnten Ab- 
schnitten; Kelch glockig, bis zur Mitte funfspaltig, mit ein- 
geschuitten gezahnten, geraden Abschnitten; Kronoberlippe 
plotzlich in einen verJangerten, linealen, an der Spitze ab- 
geschnittenen und ausgerandeten Schnabel verschmalert; 
langere Fiłamente oberwarts bartig-zottig.

B esch re ibu n g : Es finden sieh von dieser Species 2 
Varietaten, niiinlich erstens die Hauptart, zweitens P. Barre- 
lier i Reichenb., oder adscendens Gand. (vgl. die folgende 
Art). Letzter unterscheidet sieli von der erstern durch eine 
langere und lockere Blumenahre, durch blattlose Kelchzahne 
und durch die oberen Deckblatter, dereń Seitenzipfel ganz- 
randig sind. Der rothliche Stengel wird ungefahr 15 Cm. 
hocli, ist aufsteigend und ziemlich kahl; die Bliitter sind 
gegen 10 Cm. lang, ihre Fiederzipfel haben eine ungleiche 
und spitze Zahnung und nur 1— 2 Cm. Breite. Am Stengel



finden sich zuweilen 2 scheinbar gegenstandige, docli eigent- 
lich wechselstandige und nur nahe an einander geruckte 
Blatter. Oefters sieli t man bloss ein einzelnes Stengelblatf. 
Die Bluthen sind bis gegen 3 Cm. lang, ilir Kelch ist 
srlockiff, aremeinlich haarlos, bis zur Mitfce in 5 Zahne o-e- 
spalten, die bei der Hauptart blattartig, eingeschnitten-gezalint 
sind. Die Krone ist gelt), ihr Heim kalii, verlangert- 
geschnabelt und so lang ais die dreilappige, lierabgebogene 
Unterlippe. Alle Bluthen sind durch Deckblatter gestUtzt. Bei 
der Yarietat P. B a re llier i wird der Stengel gewohnlieh 
etwas hbber, die Bliithenalire ist schlanker, doch bei beiden 
Formen sind die untersten Bluthen fast innner etwas abge- 
riickt. Uebrigens ist der Wurzelstock in der liegel fast gar 
nicht verdickt und wenn er starker vorkommt, so ist die 
Yerdickung nie knollig.

V orkom m en: Auf feuchten Triften und Matten der 
hoheren Alpen. Durch den grbssten Theil der Alpenkette: 
Schweiz, Tirol, Salzburg, Karnthen, Krain, Oesterreich. Auch 
in )Savoyen und Piemont.

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

A bb ild u n gen . T a fe l 1713.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Krone im Langsselmitt, vergrossert; 

2 Unterlippe, ćlesgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Frucbt, desgl.



1714. Pedicu laris Barrelierii Rchb.

15 arrelieri’ s L ausekraut.
Syn. P. adscendens Gaud. (nicht Schleicher).
Die ganze Pflanze isfc kraftiger ais die vorige, der 

Stengei hochwttchsiger, die Aehre weit langer und im 
unteren Theil lockerer. Im Uebrigen ist sie ihr sehr ahn- 
lich. Obere Deckblattchen fiederig 3— bspaltig, die Seiten- 
abschnitte ganzrandig; Keleh schmal glockig, bis zur Mitte 
ospaltig, kahl, mit lanzettliclien, zngespitzten, ganzrandigen, 
geraden, am Rande flaumigen Abschnitten.

Y orkom m en: Auf den Jocliern der Kalkalpen zwischen 
den Kantonen Bern and Wallis. Alesse im Wallis, im 
Waadtlande bei Bex, Lavarraz, Javernaz, Tour d’A'f, Chateau 
d’Oex, Chambery auf dem Mont Trelod.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

Abbildungen. Tafel 1714.
AB Pflanze in naturl. Grćlsse; 1 Blattabsclmitt, yergrossert; 

2 Bliithe, desgl.; 3 Staubgefilss, desgl.



1715. Ped icu laris incarnata Jacquin. 

Fleischrothes Lilusekraut.

Das kurze, schrag im Boden liegende Rhizom ist ani 
Ende mit einigen langlichen Schuppen besetzt; Blatter 
doppelt fiederspaltig und kleingesagt, die grundstandigen 
gestielt, im Umriss liinglich; obere Deckblattchen 3spaltig, 
iibrigens ganzrandig; Kelch rohrig-glockig, wollig, 5spaltig, 
mit lanzettlich-pfriemlichen, spitzen, ganzrandigen, geraden 
Abschnitten, von denen die langeren etwa so lang sind wie 
die Kelchrohre; Kronenoberlippe wie bei P. tu berosa  L.; 
Filamente kalii.

B esch re ibu n g: Der Stengel steht aufrecht und wird 
15 — 45 Cm. hoch und kommt aus einem mit langlichen 
Schuppen besetzten WurzeLstocke. Er ist braunroth, rund 
und kalii und erhebt sieli weit Liber die Wurzelblatter empor. 
Letzte stehen aufrecht, erreichen mit ihren Stielen kauui 
die Liinge einer Hand und haben die Breite von 2— 3 Cm. 
Die rothbraunen Blattstiele haben nicht ganz die Liinge der 
Blattflache und sind, wie diese, haarlos. Letzte ist doppelt- 
fiederspaltig, <lie Spaltzipfel sind 1— 2 Cm. lang, lanzettlich, 
und haben fast dreieckige, mit kleinen Kerbzahnen begabte 
Spaltzipfelchen. Der Stengel ist mit 3— 4 Blśittern besetzt, 
dereń Zipfel weniger tief eingeschnitten und an den oberen 
nur scharf gesagt sind. Die Bliithen bilden nur bei ihreni



Aufbruche eine dichte Aehre; spater verlangert sieli die 
Spindel und die Bliithen kommen dann 2— 5 Gm. von einander 
zu stelien. Das Decliblatt der untersten Bliithe besteht ans 
einem dreitheiligen Blatte, dereń Mittelzipfel die Lange der 
Blnme fast oder merklicli iiberragt; alle 3 Zipfel sind kleili 
und scharf gesagt. Nach der Spitze der Blutheniilire liin 
werden diese Zipfel der dreitheiligen Deckbliitter ganzrandig 
und nehmen sclmell an Lange ali, docli ist auch an den 
oberen Deckblattern immer der Mittelzipfel am langsten. 
Die Kelchrohre ist grauweiss-wollig, die Kelchzahne stelien 
aufrecht empor, sind ganzrandig, ungleich lang, beliaart, und 
der liingste Zipfel erreicht die Liinge der Kelchrohre. Unter 
allen Arten der P ed icu laris  ist an dieser die Oberlippe 
am stiirksten sichelformig gebogen und der Sohnabel sehr 
lang und dumie. Die Unterlippe ist scliief gestellt. Diese 
Species wird sehr leicht an den schon im untern Drittel der 
Aehre ganzrandigen und dreispaltigen Deckblattern, und an 
den ganzrandigen Kelchzahnen, von allen almlichen unter- 
schieden.

Y orkom m en: Auf feuchten Triften und Matten der 
Alpen. Ziemlich durch die ganze Alpenkette verbreitet: 
durch Oesterreich, Steiermark, Karnthen, Salzburg, Wallis, 
Graubiindten. In Salzburg auf grasig - steinigen Gehiingen 
der Kalkalpen von 1500 — 1900 Meter') nicht selten, so 
z. B. am Untersberg, Goli, auf dem Tannengebirge, auf den 
Loferer Alpen, am Genner und Tofern, im Lungau, auf den 
Alpen um Gastein; in Tirol im Oberinnthal auf der Erlspitz 1

1) A. Sauter, Flora, S. 8C.



bei Zirl, bei Innsbruck auf der Frauhutt, am Nock, bei 
Aldrans, bei Schwaz nordwestlich am Lampsenjoch.') Piemont 
und Savoyen.

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

lj Hausumnn, Flora 11., S. (158.

Abbildungen. T afel 1715.
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 Bliithe mit Deckblatt, ver- 

grossert; 2  Koleb, desgl.



1716. Pedicu laris atrorubens Schleicher. 

Dunkelrothes Liiusekraut.

Noch kriiftiger und hoehwtichsiger ais die vorige, bis 
'/2 Meter hoch, der Stengel gansekieldick, die Bliitter im 
Umriss breit lanzettlich, die grundstandigen langgestielt. 
Blatter tief fiederspaltig, die Fiedern eingeschnitten gesagt, 
mit kleingesagten Sagezahnen; obere Deckblatter lanzettlich- 
lineal, ungetheilt, an der Spitze kleingesagt; Kelch glockig, 
wollig, mit breit lanzettlichen, zugespitzten, kleingesagten 
Abschnitten; Krone sattpurpurn, die Oberlippe kurz ge- 
schnabelt mit abgeschnittenem, meist dreizalmigem Sclmabel; 
liingere Filamente oberwiirts behaart. Die Aehre sehr ge- 
drungen und reichblftthig. Eine der prachtigsten Arten.

Y orkom m en: An rasigen Stellen der hoehsten Alpen, 
sehr selten. Auf dem grossen St. Bernhard, nicht weit vom 
Kloster, auf dem Albula in Graubundten. Ausserdem auf 
den Penninischen Alpen in Piemont. Reichenbach hiilt sie 
fur einen Bastard zwischen der vorigen und P. recutita.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

Abbildungen. Tafel 1716.
AB Pflanze in naturl. GrOsse; 1 Krone, yergrossert; 2 Unterlippe, 

desgb; 3 Prucht, desgl.

Flora XVII. 40



W ald - Lausekraut.

Das senkrecht im Boclen sitzende, fast riibenformige, 
jahrige, zweijahrige oder dauernde Rhizom treibt einen sebr 
kurzeń, aufrechten Bliithenstengel und einige liegende Seiten- 
zweige an seinem Grunde, welche steril bleiben oder arn 
Ende ebenfalls eine kleine Bliithenahre erzeugen. Der Haupt- 
stengel ist, abgesehen von den Deckblattern, blattlos und 
fast, vom Grunde an bluthentragend; Blatter im Umriss 
langlich-lanzettlich, gefiedert, mit eirnnden, fast fiederspaltig 
kleinlappigen Fiedern und 2 — Szahnigen Lappchen; Kelch 
ozahnig mit oberwarts blattigen und geziihnten Ziihnen; 
Kronoberlippe fast sichelfórmig, sehr kurz geschniibelt, ab- 
geschnitten, die Ecken in einen viereckig pfriemlichen Zalm 
vorgezogen.

B eschreibung: Die spindelartige, weissliche Wurzel 
geht senkreebt in den Boden hinab, ist meistentheils einfacb, 
nur ani Ende etwas verastelt. Sie treibt einen Stengel, 
welcher sogleicb iiber der Erde rnehre Seitenstengel aus- 
sendet, die gemeinlich auf der Erde liegen, erst spater oder 
gar nicht zur Bltithe kommen. Der Hauptstengel wird nicht 
hoher ais 7— 12 Gm., steht aufrecht, bleibt unverastelt, ist 
rund, gestreift und in der Regel grtin. Dicbt ani Boden 
s i elit man eiformige Schuppen, theils ganzrandig, theils ge- 
kerbt, von welcben die innersten noeh unverwelkt und ganz



blattartig sind. Innerhalb dieser Schuppen liegen die Wnrzel- 
blatter und Stengel. Die Blatter sind gestielt, fiederspaltig, 
haben gekerbte Zipfel, dereń Rander nicht selten knorpelig 
werden. Die Blumen bilden eine endstiindige gedrangte 
Traube oder traubige Aehre, denn jedes Blumchen ist nur 
kurz gestielt. Ihre Kelche blasen sich spater auf und bleiben 
sitzen; jeder der 4 grossern Kelchzipfel hat in der Regel 
3 Ziihne. Die Blumenkrone ist purpurroth, fleischroth oder 
(wiewohl selten) weiss, die Blumenrohre cylindrisch, die 
Oberlippe liinger ais die Unterlippe und 2zahnig, die Unter- 
lippe hat verkehrt eirunde schief gestellte gleichgrosse Lappen. 
Die Staubfaden sind oben behaart, werden von der Ober
lippe bedeckt, der Griffel sieht aus der Oberlippe hervor. 
An dem Fruclitknoten findet man eine Honigdriise. Die 
Kapsel springt nach der Spitze hin auf, der Samentrager 
steht an der Scheidewand.

Y orkonnnen: Auf Moorwiesen, moorigen Waldwiesen 
und moorigen Haiden. Durch den grossten Theil des Ge- 
biets zerstreut, doeh nicht uberall, so z. B. fehlt sie dem 
sudlichen Gebiet und dem Alpengebiet fast ganz, tritt da- 
gegen in den sliddeutschen Gebirgen bereits auf, so z. B. 
in den Mooren Oberschwabens und koinmt dann zerstreut 
bis in den hochsten Norden vor, wenn auch meist selten. 
Nach Tatze (miiiidliche Mittheilung an Herm Fr. J. Weiss) 
kam sie vor 12 Jahren 12 Kilometer nordlich von Caymen 
vor, ausserdem bei Wartenberg, Conitz, Fiatów; hier und da 
durch die norddeutsche Ebene zerstreut wie z. B. in Holstein, 
in nordlichen Hannover u. s. w.

B lu th eze it: Mai bis Juli.



A nw endung: Wie bei der vorigen. Sonst war das 
Kraut von P ed icu laris  ais Arzneimittel bekannfc, ist zn- 
sammenziehend und scharf, galt ais harntreibend, ausserlich 
ais Gegenmittel gegen Ungeziefer und unreine Geschwiire. 
Dem Yieh bringt es Bluthamen. Es bat einen iibeln Ge- 
rueh und wird vom Yieh gewohnlich nieht beweidet.

Abbildungen. Tafel 1717.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Knospe, vergr5ssert; 2 Iinospe ohne 

Kelch, etwas vergrossert; 3 Bltithe, vergr8ssert; 4 Blfithe im Liings 
sohnitt, desgl.; 5 Unterlippe, desgl.; 6 Staubgefilss, desgl.; 7 Fracht, 
desgl.



Sumpf-Lausekraut.

Das Rhizom sitzt schrag oder wagerecht im Boden und 
ist jahrig, zweijalirig oder dauernd. Es treibt einen bis 
Uber liandhohen, beblatterten Stengel ohne niederliegende 
Zweige, hochstens ist die Bltithenahre im unteren Theil 
etwas verzweigt, oder der ganze Stengel ist mit abstehenden 
oder schrag aufsteigenden Aesten besetzt. Blatter gefiedert, 
mit langlichen, fast fiederspaltigen, kleinlappigen Fiedern mit 
gekerbten Lappchen; Kelch zweilappig, mit eingeschnitten 
gezahnten, krausen Lappen; Oberlippe der Krone fast sichel- 
formig, sehr kurz geschnabelt, abgeschnitten, die Ecken in 
ein pfriemliches Ziiłmchen vorgezogen.

B esch reibu n g: Die mohrenartige Wurzel ist meisten- 
theils einfach und gelit senkrecht in den Boden liinab. Sie 
treibt einen anfrechten, astigen, gestreiften, purpurrothlichen 
Stengel, welcher 15— 60 Cm. lioch wird und im Innem hohl 
ist. Am G rundę des Stengels findet man einige eirunde 
oder mehr liłiigliche, bald abwelkende Schuppen. Die Blatter 
und Aeste stehen abwechselnd; erste messen 2— 5 Cm., sie 
sind in ihrern Umrisse lanzettfórmig. Ihre 7— 29 Fieder- 
zipfel stehen abwechselnd, sind liinglich, die Kerbzśihne haben 
weisse Knorpelspitzen. Sonst sind die Blatter ófters roth 
angelaufen, fast haarlos und kurz aber wimperstielig. Die 
Bliithen sitzen an der Spitze des Stengels und an den Spitzen 
der Nehenaste. Yon der Mitte des Stengels findet man in



jeder Blattachse eine selir kurzgestielte Bliithe. Die untern 
Bltithen stehen weitliiufig von einander, mit der Stengelhohe 
riicken sie naher zusaimnen und bilden an der Spitze eine 
Art l)ebliitterter Aehren. Der einblattrige zweispaltige Keleli 
ist anfangs walzig, spiiter aufgeblasen und eirund, kalii, 
sclimutzig-grtin bis pnrpurrothlich; seine Kerbzahne sind 
roth, stehen kammartig; zuweilen haben sie aucli weisse 
Knorpelschwielen. Die einblattrige, rachenformige Bliunen- 
krone ist 2— 3 Cm. lang, rosaroth, selten weiss; der Heim 
langlich und abgestutzt, bat unter der Spitze 2 Ziihne; die 
Unterlippe steht scbief, bat 3 eirundliche Zipfel, von welchen 
der mittlere der kleinste ist. Die Staubfiiden sind oben und 
unten etwas haarig und stecken in der Oberlippe. Am 
Fruchtknoten findet nmn eine Honigdriise. Die Kapsel ist 
schief, eirund, langlich, stachelspitzig und springt an der 
Spitze auf.

Yorkom inen: Auf Moorwiesen. Durch den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut, am haufigsten in sandigen 
Gegenden. In Thttringen zerstreut im Mnschelkalkgebiet,
so z. B. in der Jenaiscben Flora im Schillerthal, uber der 
Gemdenmtilile, beim Ftirstenbrnnnen, im Iteinstedter Grand 
liei Kabla, iiberhaupt bier und da durcli das ganze tbiiringi- 
sche Florengebiet zerstreut; in manchen Gegenden alier durcli 
die Separation und die Entsumpfung des Bodens ausgerottet, 
so z. B. in der Flora von Sondershausen.1) Audi in anderen 
Gegenden ist ilire Yerbreitung sehr unregelmassig, so z. B. 
in Scbwaben,-) wo sie am haufigsten in Oberschwaben auf-

1) Vgl. G. Lutze, Progrannu 1882, S. 5.
2; Martens und Kemmler, B’lora, Bd. II, S. 47.



tritt, in den iibrigen Gegenden nur an einzelnen Lokalitaten, 
so z. B. bei Tilbingen. Am seltensten auf der Alb, so 
z. B. bei DUrkheim im Oberamt Spaichingen, bei Hausen.') 
Am haufigsten i.st sie in den Alpen, wie ja iiberhaupt die 
ganze Gattung alpin - arktischen Ursprunges ist.2) Daher 
wird unsere Art auch in den sumpfreichen Gegenden der 
norddeutscłien Tiefebene weit hilufiger, so z. B. in Sclilesien, 
Preussen, Pommern, Mecklenburg, Holstein. In der Rhein- 
gegend zerstreut, so z. B. bei Strassburg in der Rupreehtsau 
u. a. a. O., bei Koln u. s. w.

B liith eze it: Mai bis Juli.
A nw endnng: Den Saft dieser Pflanze und den Saft 

von P. s ilva tica  gebrauchte man sonst ais Heilmittel bei 
fistulosen Geschwilren; daher der Name Pistelkraut. Sonst 
ist die Anwendnng und der Nachtheil dieser Pflanze gleieli 
der P. s ilyatica .

1) Vgl. A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 86. Weniger gemein 
i.st sie in Tirol.

2) Vgl. Hausmann, Flora von Tirol, lid. II, S. 659.

Abbildungen. Tafel 1718.
Pflanze in natitrl. GrSsse.



Sudeten - Lauseltraut.

Der vorigen almlicli, aber von weit gedrungenerem 
Wuchs und namentlich mit reichbluthiger, gedrungener 
Bliithenahre. Der Stengel fast iimner ganz einfach; Bliitter 
fiederspaltig mit verbreiterter Mittelrippe, mit lanzettlichen, 
kleingelappt-geziilmten Abschnitten und kleingesagten Lapp- 
chen oder Zahnen; Kelcli 5 spaltig, an den Kanton zottig, 
mit lanzettlichen, ungetheilten, kleingesagten Zahnen; Ober- 
lippe der Krone sichelfbrmig, sehr kurz geschnabelt, abge- 
schnitten, die Ecken in einen dreieckig pfriemlichen Zahn 
voi’<>'ezoffen.O o

B esch re ibu n g : Der Stengel wird 10— 13 Cm. hoch, ist 
rothbraun, glanzend, kalii und nur gegen die Spitze mit 
einem sehr feinen Flaume besetzt. Die Wurzelblatter sind 
mit ihren Stielen 5— 8 Cm. lang, wovon die Blattfliiche die
1 liilfte der Liinge einnimmt, sitzen an einem schopfigen 
Wurzelstocke, an welchem sie spater selbst ais alte Blattreste 
sitzen bleiben. Die Stengelbliitter sind 3 und unter 3 Cm. 
lang, die unteren kurzstielig, die oberen stiellos, alle Bliitter 
sind haarlos und die Zalinlappchen der Fiedern ofters mit einer 
weissen Kruste eingefasst. Die t)ber- und Unterflache der 
Bliitter ist ziemlich gleicli in Farbę. Die endstiingigen, dicht 
gestellten Bliithenwirtel bilden eine kopfige Endrohre von 
3— 4 Cm. Liinge und 2 Cm.  Breite. Die Bliithen messen
2 Cm., der Kelch ist V:1 so lang ais die Krone, bis in die Mitte



Sspaltig, mit ziemlich gleiclilangen, weisskrnstig gesiigten 
Zipfeln, dereń Serratur jedocli mit unbewaffneten Augen niclit 
bemerkt werden kann. Die Deckblattchen, welche an der 
Basis des kurzeń Bliithenstielcłiens sitzen, iiberragen den 
Kelch, sind buchtig und ihre Buchten haben eine feine 
Zahnung. Die Krone ist tief fleiscłirotli oder ins Purpur- 
farbige spielend, vorn an der sichelartig gebogenen Ober- 
lippe tiefer gefarbt und auf der Oberflache der Unterlippe 
von blasserer Farbę, Staubfiiden kalii. Am nachsten stelit 
die Species der Ped. com osa  in Form, doch nicht in Farbę, 
die letzte bliiht schweielgelb. Aueh Ped. s ilva tica  ist 
ihr nabe verwandt, hat indessen einen am Grunde verastelten 
Stengel, dessen Aeste sieli auf den Boden hin legen, und 
blattartige Kelchzipfel.

Y orkom m en: An sumpfigen, nassen oder uberrieselten 
Stellen, an moorigen Orten und an Quellen der hochsten 
Kamme des Biesengebirges.

B llith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: W ie bei den iibrigen Arten.

A bbildungen. Tafel 1719.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Unterlippe, vergrossert.
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Eine prachtvolle, łiochwuchsige Pflanze mit ausserst 
zierlicher, eleganter Belaubung. Das l<ur/.e, kraftige Rhizom 
treibt giinsekieldicke Wurzeln und einen gansekieldicken, 
aufrechten, stielrunden, unverastelten, spannenhohen Stengel; 
Basalblatter gestielt, im Umriss langgestreckt dreieckig, zu- 
gespitzt, gefiedert, mit langlich-lanzettliclien, fiederspaltigen 
Fiedern mit stachelspitzig gesagten Abschnitten; Kelch ei- 
fórmig, fiinfzahnig, von langen Haaren wollig, die Zahne 
lanzettlich, spitz, 2— 3 Mai łanger ais breit; Oberlippe der 
gelblichen Krone siclielforniig, kurz geschnabelt, abgeschnitten, 
die Ecken in einen dreieckig pfriemlichen Zalm vorgezogen.

Vorkornmen: Anf Gebirgswiesen und grasigen Ab- 
hangen. Nur in Istrien, auf dem Slavnik, an der Grenze 
zwischen Krain und Istrien. Dalmatien. Turkei.

B luthezeit: Mai.
A nw endung: Wie bei den iibrigen Arten. Eine priich- 

tige Gartenpflanze fur das Moorbeet.

Abbildungen. Tafel 1720.
A Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Bliithe, vergr3ssert; 2 Staubgef&ss,



Schopf- Lausekraut.

Sie ist der vorigen ziemlich ahnlich, indessen durch 
auffallende Merkmale leicht unterscheidbar. Die Wurzeln 
sind riibenformig angeschwollen; Stengel steif aufrecht, be- 
blattert; Basalblatter langgestielt, im Umriss langłich oder 
langlicłm lanzettlich, zugespitzt, nach dem Grunde verschma- 
lert, gefiedert, die Fiedern lanzettlich, sagezahnig, das Blatt 
daher compakter, weniger elegant ais bei der yorigen; Kelch 
Szahnig, an den Kanten flanmig, die Zahne sebr kurz, ei- 
formig, stumpf; Oberlippe der Krone sichellormig, kurz ge- 
schniłbelt, abgeschnitten, die Ecken in einen dreieckig pfriem- 
licben Zahn yorgezogen.

Y orkom m en : Auf Gebirgswiesen des sudlicbsten TiroL 
in den Alpen und Voralpen. Am Montalon in Valsugana, 
auf den Gebirgen im Tridentinischen, am Baldo, haufig auf 
den Wiesen al Prabazar, Basiana und Novesa um la Corona, 
im Yal fredda am Baldo. Ausserdem in Savoyen, Piemont, 
im Veronesischen, in Dalmatien, im Bannat, in Podolin. In 
Sayoyen stełit sie auf dem Mont Iseran, in Chambery am 
Dent du Nivolet, am Mont Cenis, in Piemont am Gol de 
Tenda, Lisa, Piernaude Bourgeau, im Yeronesischen auf dem 
Monte Caballo in 2000 Metern Meeresliohe; Velte di Feltra, 
auf dem yeronesischen Baldo auf den Wiesen von la Ferrara



und bei la Madonna die Corona, in Dalmatien an rauhen 
Abhangen der Berge Prologh und Biokovo, im Bannat ani 
hohen Kalkfelsen bei Csiklowa.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine praclitvolle Zierpflanze fiu das 

Moorbeet.

Abbildungen. Tafel 1721.
AB Pflanze in natur], Grosse; 1 Bliitbe, vergrossert; 2 Unter- 

lippe, desgl.; 3 Staubgefdss, desgl.; 4 Frucht, desgl.; 5 Deckblatt, desgl.



Palmen - Lausekraut.

Diese schone Pflanze erkennt man sofort an der hochst 
eigenthumlichen Tracht. Die Bliitkenahre ani Ende des 
federkieldicken, steif aufrechten Stengels ist namlich mit 
grossen gefiederten Stiitzblattern besetzt, von denen die 
untersten, sterilen, sogar gestielt sind. Der Bliithenstengel 
ahnelt daher einer kleinen Palmę. Das ungegliederte Rhizom 
ist bis fingerdick, meist verzweigt und mehrkbp fig; Basal- 
blatter langgestielt, doppelt gefiedert, im Uinriss dreieckig- 
langlich, die Piedercben sagezahnig; Deckblatter gefiedert, 
die unteren mit flederlappigen Piedern und lineal-lanzettlichen, 
eingeschnitten stachelspitzig gesagten Fiederchen, die oberen 
lanzettlieh, fiederspaltig gesagt; Kelch glockig, ungetheilt, 
auf den Kanten zottig, Szahnig, die Zahne weit kurzer ais 
die Rohre, aus dreiecldgem Grunde zugespitzt, der hintere 
Zahn liinger; Oberlippe der Krone fast gerade, stumpf, zaku
łeś, rauhhaarig; Filamente sammtlich an der Spitze dicht 
bartig.

B esch re ibu n g : Der einfache Stengel wird bis 30 Cm. 
koch oder nock koker, stekt vollig aufreckt, ist bekaart, oft 
rotklick angelaufen und beblattert. Die weckselstandigen 
Blatter zeiclmen sieli durcli ikrę stackelspitzige Zaknung und 
durck die langgezogenen, nur fiedrig gespaltenen Spitzen 
aus, sind ubrigens breiter oder sckmaler und die oberen 
Deckblatter, fast von dreieckigem Umrisse, haben doppelte



Fiederspaltung. Die Bluthenahre ist iminer gedrnngen, die 
Deckblatter sind fast langer oder wirklich langer ais die 
schwefelgelben Bliitłien und der Keleh ist sowohl an seinen 
5 Ecken ais auch an seinem Schlunde behaart. Uebrigens 
ist er ungetheilt, liat nur kleine, dreieckige- Zahne, von 
welchen sich bloss der liintere durcli doppelte Grosse aus- 
zeichnet. Der Heim der Krone ist bloss nach aussen sanft 
gebogen, an der Spitze quer abgeschnitten, olme Zahnung, 
nieistentheils ktirzer ais die Unterlippe, letzte ist herab- 
gebogen. Der Stengel, die Blatter und Blattstiele liaben 
einen dichten Flaum, an der Basis des Stengels befinden 
sich Scliuppen, zwisclien welchen die Wurzelblatter hervor- 
brechen. Die Kelche sind tibrigens dreimal ktlrzer ais die 
Kronen, griin und die sehr kurzeń Bluthenstiele sind roth; 
die ganze Bltithe ist gegen 3 Cm. lang.

Y orkom m en: An kiesigen Stellen in subalpiner Meeres- 
erhebung. Durcli die ganze Alpenkette zerstreut und auf 
den Hochvogesen5) auf dem Belchen, Hoheneck u. s. w.

B ltithezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Eine prachtvolle Pflanze fiir alpine 

Gartenanlagen. 1

1) Vgl. die Notiz Waldeners in der deutschen botanischen Monats- 
schrift 1S83, S. 14.

A bbildungen. Tafe l  1722.
AB Pflanze in naturl. Grrosse; 1 Bltithe, vergrossert; 2 Kelch mit 

inneren Bltitlientheilen, desgl.



1723. Pedicu laris Hacquetii Grat. 

Hacqueti’s Liiusekraut.

Dei’ vorigen ziemlieh ahnlich, aber der Stengel ist 
dichter beblattert, die Blatter sind sehr gross und lang- 
gestielt, die Stutzblatter unregelmiissig angeordnet. Blatter 
nebst den unteren Deckblattern gefiedert, mit tief fieder- 
spaltigen Fiedern und lineal-lanzettlichen, ungleich stachel- 
«pitzig gesiigten Fiederchen, die oberen Deckblatter lanzett- 
lich, fiederspaltig gesagt; Kelch glockig, halb 2spaltig, fast 
blumenscheidig, auf der yorderen Seite zottig, 3—-uzahnig, 
mit selir kurzeń, dreieckigen Zahnen, von denen der hintere 
ein wenig grosser; Oberlippe der Krone tast gerade, stumpf, 
zahnlos, ziemlich kalii; langere Filamente an der Spitze 
bartig.

Y orkonim en: Auf den Wocheiner Alpen, in Krain, 
auf dem Javornitz und Zhernaperst, auf dem Slavnik und 
Monte Maggiore im osterreichischen KUstenland, Yalsugana, 
bei Pinguente in Istrien.

B liith ezeit: Mai.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

A bbildungen. Tafel 172:i.
AB Pflanze in natiirl. Grrosse; 1 Krone, yergrossert; 2 bnterlippe, 

desgl.; 3 Staubgeftiss, desgl.; 4 Frucht, desgl.



1724. Pedicu laris recułita L.

Purpur -Lausekraut.

Eine prachtige Pflanze von ahnlichem Wuchs wie die 
vorigen, aber an den kleinen Deckblattern in der gedrungenen, 
langlichen, purpurrothen Aehre sclion leicht unterscheidbar, 
Bliitter tief fiederspaltig, mit lanzettlichen, fiederspaltig ge- 
zahnten und gezahnelten Fiedern, von denen die oberen ani 
Grunde breit zusammenfliessen; die Grundblatter kurz ge- 
stielt, breit, zugespitzt, der Stengel nur mit wenigen ent- 
fernten Blattern besetzt, von denen die 1 — 2 untersten kurz 
gestielt, die ober,sten, welche sich unter der Bluthentraube 
zusammendrangen, sitzend sind; Ueckblatter lanzettliclr, un- 
getheilt und dreispaltig, kiirzer ais die Bliithen, die unteren 
fiederspaltig, verlangert; Kelch glockig, kalii, fast halb fiinf'- 
spaltig mit ungleichen, lanzettlichen, spitzen Zahnen; Ober- 
lippe der Krone fast gerade, stumpf, zabnlos, kalii.

B esch re ibu n g: Aus dem holzigen, oben mit braunen 
Schuppen besetzten Wurzelstocke erhelit sich ein aufrechter 
15— 45 Cm. hoher Stengel, oder, wenn der Wurzelstock 
durch hoheres Alter mehrkopfig ist, kommen solcher Stengel 
mehre nebeii einander heraus. Sie sind stielrund, kahl, 
glanzend und braunroth, entweder sclion tief unter ihrer



Mitte, oder erst i.iber der Mitte mit Blattern bekłeidet. Die 
Wurzelblatter sind gestielt, gemeinlich nur 5 — 8 Cm. lang, 
doppelt fiederspaltig mit gezahnelten Fiederchen; die Stengel- 
blatter kurzstielig, oben fast sitzend, einfach fiederspaltig mit 
gezahnten Fiedern, in Lange am nnteren Theile des Stengels 
die Wurzelblatter iibertreffend. Alle Bliitter sind haarlos, 
und dadurch vor vielen Species dieses Geschlechtes ausge- 
zeiclmet, dass die Fiederlappen an der Spitze der Bliitter 
sehr starli in einander fliessen. Die Spitzen der Bliitter ver- 
laufen in einem zugespitzten Ende, die Fiederbliittchen sind 
1 —  2 Om. lang, vorn stnmpflich, die Zahnung ist spitz. 
Die Deckblatter der untersten Bluthen sind in Form den 
Stengelblattern ahnlicli, docli weit kurzer und schinaler, 
ttberragen aber die Bluthe sehr. Gegen die Mitte der Bliithen- 
iihre verktirzen sieh die Deckblatter starli, sind kleiner ais 
die Blilthen, ganzrandig und dreispaltig, zuletzt, an der Spitze 
der Bluthe, ungespalten und lanzettlich. Die Zahnung des 
glockigen Kelches geht fast bis in die Mitte desselben ein, 
und die Ziihne sind spitz. Die Oberlippe der Krone bildet 
mit ihrer Rbhre einen stiunpfen Winkel, lauft ziemlich ge- 
i'ade, ist am Ende ein wenig gestutzt, doppelt so lang ais 
die Unterlippe und braunlich-purpurroth, der Griffel ragt ans 
ihr hervor, die Staubbeutel sind seitlich ebenfalls sichtbar. 
Die Unterlippe ist heller in Farbę, und in ihren 3 Lappen 
ganzrandig; die zwei liingeren Staubgefasse sind starli zottig.

Vorkonim en: Auf feuchten Wiesen langs der ganzen 
Alpenkette, sowohl auf Kalkalpen, wie auf Granitalpen und 
zu den allgemein verbreiteten alpinischen Formen gehorend,
perennirend und am Ende des Mais bis in den Juli bluhend.
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Sie komnit auch in den bairischen Alpen vor, ist also zweifellos 
ein Biirger des Deutschen Ileiches.

BI iithezeit: Mai bis August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildungen. Tafel 1724.
AB Pflanze in naturl. Grbsse; 1 Biuthe, vergrossert; 2 Unterlippe, 

desgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.; 4 Fracht, desgl.



1725. Pedicu laris ro sea  Wulfen.

Rosenrothes Lausekraut.

Niedriger ais die vorige. Bliitter getiedert, mit schmal 
lanzettlichen, spitz gesiigten Fiedern; Deckblatter fiederspaltig, 
gezahnt, etwas langer ais der Kelcli; Kelch rohrig - glockig, 
wollig, fast halb 5spaltig, mit gleichen, lanzettlich-pfriem- 
lichen, spitzen Zahnen; Oberlippe der Krone gerade, fast 
sichelformig, zahnlos, stumpf, kalii.

B esch re ib u n g : Die Pflanze wird 5 — 8 oder auch 
10— 18 Cm. hoch, ihre Stengel sind fast Sehafte, denn sie 
haben nur 1 — 2 Stengelblatter. Sie gehen von der Basis 
bogig in aufrechte Stellung, sind meistens rotli angelaufen und 
tragen an der Spitze eine einige Cm. lange, dicht e Blumenahre. 
Unten sind sie kahl, nach oben aber mit weichen Haaren 
besetzt. Die Wurzelbliitter sind 5—-8 Cm. lang und 6— 10 Mm. 
breit; ihre Fiedern sind tiefgezahnt und lineal, die Ober- 
flache derselben ist grasgriin, die Unterflache etwas heller. 
Die Deckblatter sind den Fiedern gleichgestaltet und griin, 
die Kelclie haben durcli ihre wollige Bedeckung eine hellere 
Farbę, doch sind die Spitzen der Zahne rotli und am Rande 
brandig-schwarzlich. Die Krone ist 8— 12 Mm. lang, rosen- 
roth, die Oberlippe ist an der Spitze tiefer gefarbt, vorn 
quer abgeschnitten und ohne Zahn, der Rand ist etwas nach



aussen umgebogen, die beiden langeren Staubgefasse siad 
mit Zottelhaaren besetzt.

Y orkom m en: Auf den Kalkalpen von Tirol, Steiermark 
and Kamthen.

B lu th ezeit: Juli, August.

A bbil dungen. Tafel 1725.
A Pflanze in natur], Grosse; 1 Bliithe. yergrossert; 2 Unterlippe, 

clesgl.



Syn. P. flaminea Wulfen. P. Oecleri Vahl.
In der Tracbt ist sie der vorigen ziemlich śihnlicli, aucli 

bezuglich der trrosse; sie unterscheidet sieli aber selir leicht 
durch die seltsaine Bliithenfarbe. Blatter gefiedert, die 
Fiedern oval, doppelt gekerbt, die oberen sieli abwarts 
deckend; Deckblatter langlich, fiederspaltig gekerbt, die 
oberen fast ganzrandig, etwas liinger ais der Kelch; Kelch 
rohrig-glockig, nebst den Deckbliittern zottig, 5zahnig, mit 
ungleichen, lanzettlichen, an der Spitze zuruckgekrummten, 
etwas gekerbten Zahnen; die Oberlippe der Krone gerade 
oder fast sichelformig gekrtiinmt, an der Spitze zahnlos, 
sturnpf, kahl.

B esch re ib n n g : Die Basis des Stengels ist knollenartig 
verdickt, aus ihr kommen entweder sammtliche oder fast 
samnitliehe Blatter, welclie gestielt, bis 5 Cm. Lang, bis gegen 
1 Cm. breit und gliinzend sind. Die Fiederspaltungen gelien 
gegen die Spitze nicht bis znm Mittelnerven, denn dasełbst 
sind die Blatter fiedrig-gespalten und die ovalen Spaltzipfel 
sind so breit, dass sie sieli gegenseitig decken. Der schaft- 
artige Stengel ist gerade, aufrecht, 4 — 10 Cm. hoch und 
triigt eine ovale Aehre ansehnlieher Bliunen, die bei klein- 
stengeligen Exemplaren hoher ais der Stengel selbst ist. 
Die Kelche sind zottig behaart, die Kronen aber haarlos, 
fast 3 Cm. lang. Der Keleli hat rohrig-gloekige Form, ist



blassrothlich gefarbt und seine Zahne sind leicht gebogen. 
Der Heim ist gerade, nur an der Spitze gebogen, langer 
ais die Unterlippe und durcli den Purpurflecken, der sich 
beiderseits am Helme befindet, vor ałlen Species ausgezeichnet. 
Die Wurzeln sind etwas knollig angeschwollen. Der Stengel 
ist gewohnlich mit einigen gestielten, gefiederten Bliittern 
besetzt.

Y orkom m en: In feuchten Felsspalten des Kalksteins 
der Alpen, und zwar in Baiern, Salzburg, Tirol und Steier
mark, perennirend, im Juli bliihend. Sie ist also durchaus 
ein Burger der Flora des dentschen Reich es. Ausserdem im 
liohen Norden.

B liitliezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
A nm erkung: Pedicularis flammea L., welche in Lapp- 

land Yorkommt, unterscheidet sich durch weit kleinere Bltithen, 
den am Rande nicht zottigen K.elch, die abgerundete Spitze 
der Oberlippe der Krone, das Fehlen des Bartes an den 
liingeren Filamenten.

A bbildungen. Tafel 1726.
A 1‘flauze in nattirl. Grbs.se; \ Blilthe, vergrdssert; 2 Unterlippe, 

dosgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.



1727. Pedicu laris acau lis  Scopoli.

Stengelloses Lausekraut.

Von den ubrigen Arten unterscheidet sieli diese sofort 
dureh den eigenthiimlichen Habitus, den der Beiname an- 
deutet. Dicht ul) er dem schrag im Boden liegenden, 
schuppigen Rhizom steht niimlicli auf sehr kurzem Stiel die 
armbliithige aber sehr grossblnmige Bliithentraube, hocli 
tiberragt von den langgestielten, lanzettlichen, einfacli ge- 
fiederten Basalblattern mit eiformigen, flederspaltig ein- 
geschnittenen, stachełspitzig geziilmten Fiedern; Kelch halb 
óspaltig, mit oberwarts blattigen, eingeschnitten gezahnten 
Zahnen; Oberlippe der Krone sichelfórmig gekrlimmt, ab- 
gerundet stumpf, zahnlos, am .Bandę zottig.

Vorkom m en: An feuchten, warraen Gtebirgsabhangen 
unter Grestraucli. In Krain auf niedrigeren Bergen und bis 
in die Alpen hinauf, in Tirol unweit Tione in Giudicarie, 
am Baldo an der Colma di Malcesino und im Yalle Finestra, 
am Monte Maggiore, Costa bella und Yal della Ossa, auf 
Aeckern bei Laibach, an der Sau bei Labacum, bei Sado- 
broye, auf Bergwiesen des Schabnik-Berges u. a. a. 0.

B liith eze it: April, Mai.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

Abbildungen. Tafel 1727.
A Pfbinze in natilrl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Unterlippe 

mit Staubgefassen, clesgl.; !! Carpell, desgl.; 4 Fruclit, desgl.



Quirl-Lilusekraut.

Diese Art ist sofort an den. wirtelstandigen Blattern zu 
erkennen. Blatter tief fiederspaltig mit eiformig-langliehen. 
stumpfen, ungleich gezahnten Fiedern, die Stengelblatter 
sitzend oder kurzgestielt, iibrigens den Basalbliittern gleich 
wie die Ueekbliitter. und Bluthen wirtelstandig; Kelcli auf- 
geblasen, rauhliaarig, an der Spitze gespalten, mit sehr kurzeń 
Zahnen; Oberlippe der Krone fast gerade, zahnlos, kalii, 

B esch reibu n g: Aus dem scliief in die Brdę gehenden 
Wurzelstocke koinmen ein oder mehre Stengel liervor, welclie 
unverastelt sind, mit der Basis atn Boden liegen oder aut- 
steigen und 8 — 15 Gm. hocli werden. Sie sind ttberall, be- 
sonders diclit, aber oben, nahe dem Bliithenkopfe, mit Weissem 
abstehenden und gegliederten Zottelhaaren besetzt und malen 
sieli in der Hohe gemeinlich rotlilich. Die Blatter sind 
doppelt-fiederspaltig; die Spaltzipfel dringen bis nahe an 
die Mittelrippe des Blattes ein, die Zipfelchen derselben sind 
zahnartig und stumpf. Die Wurzelblatter sind langgestielt,. 
die Stengelblatter kurzstielig und stelien zu vieren in Quirlen, 
woran mail sogleich diese Species von andern unterscheiden 
kann. Die Ueekbliitter, ebenfalls quirlfbrmig gestellt, sind 
stiellos. Alle Blattstiele, der untere Mittelnerv und die 
Blattrander sind mit ebenso gestalteten Haaren ais wie ani 
Stengel besetzt, verkahlen aber im Alter, so dass inan bei 
blUhenden Exemplaren an alten Wurzelblattern gar keine



Haare melir findet, an jiingeren nur wenige, docli an Stengel- 
bliittern und vornehmlich an Deckbliittern die Haare selir 
zahlreich sieht. Die Wurzelblatter sind mit den Stielen 
liochstens gegen 5 Cm. lang, die Stengelblatter 1— 2 Cm. 
lang, erste sind im Umrisse langlich oder lanzettlich, letzte 
ziemlich gleichbreit. Die Bliithenquirle bilden an der Spitze 
der Stengel einen 3 Cm. langen und fast ebenso breiten, liolien, 
purpurfarbigen Bluthenkopf. Der hautige Kelch ist zottig 
behaart, die Krone dreimal liinger ais der Kelch und vbllig 
haarlos. Ihre llolire ist an der Basis gebogen, ihre Unter- 
lippe Blappig und zuruckgeschlagen, die Oberlippe an der 
Spitze tiefer gefarbt..

Y orkom m en: An feuchten, grasigen Stellen auf den 
holien Alpen. Durch die ganze Alpenkette verbreitet, auch 
in den Yoralpen und namentlich aucli in den bairischen 
Alpen, also ein echter Burger des deutschen Iteichs. Sie 
ist in den meisten Alpengegenden nicht selten. So z. B. 
findet sie sieli im Salzburgischen auf feuchten Grasbbden 
und im feuchten Schutt von 1300 — 1900 Meter Meeres- 
erliebung auf der ganzen Kette der Kalkalpen selir haufig, 
auf dem Untersberg, auf kalkhaltigen Lagern der Central- 
kette, wie z. B. auf dem Speyereck im Lungau, auf der 
Schilcherhohe1) u. s. w. Past ebenso verbreitet ist sie inTirol.

B ltithezeit: Mai bis August.
A nw endung: YVie bei den iibrigen Artem

1) A. Sauter, Flora, S. 86.
A bbildungen. Tafel 1728.

A Pflanze in natilrl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Krone, desgl.
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1729. Pedicu laris Sceptrum  Carolinum L.

Karl’s XII. Scepter.

Die grbsste und praclitvollste aller Arten dieser schonen 
Gattung! Der Stengel ist schaftartig, blattlos und wird 
’/0 Meter bis fast 1 Meter hoch, ist schwaneiiltieldick, stiel- 
rund und. am Grunde mit langgestielten, im Umriss breit 
linealiscli-lanzettlicben, einfacb fiederspaltigen Blattern ver- 
sehen mit eirund-langlichcn, stumpfen, doppelt gekerbten 
Fiedern; Kelcli kalii, 5ziihnig, mit liinglichen, stumpfen, im- 
gleicli spitz gekerbten Ziihnen; Deckblatter eiformig, stumpf, 
ungetheiłt, ganzrandig, die untersten steril; Kronrohre ober- 
wiirts glockig, der Sclilund durch die zusaminenneigenden 
Lippen gesclilossen, die Oberlippe sichelformig, stumpf, 
zahnlos.

B esch re ibu n g : Der ans dem starken, scbuppigen 
Wurzelstock kommende Stengel steigt 1/3 — 1 Meter hocli 
steif in die Kolie, ist stielrund, fein gerieft, haarlos und 
rothlich angelaufen. Die Wurzelbliltter werden mit ihren 
Stielen bis iiber 30 Cm. lang, sind an lcleineren Exemplaren 
bis 15 Cm. lang, doch die Breite iibersteigt auch bei den 
langsten Blattern nicht 4- Cm. Ihr Stiel betriigt gewolinlich 
nur '/p  zuweilen aber auch bis iiber die Halfte der Blatt- 
flaclie; das Parenchym derselben ist etwas dick und dunkel- 
griin, unterseits heller, beiderseits haarlos. Die Spaltungen 
der Blattflachen dringen bis fast auf die Mittelrippen ein, 
die Fiederlappen sind eiformig oder ei-langlich, haben grosse,



abgerundete Kerbzahne, welche wiederum feine Kerbzahnchen 
besitzen. An selir kraftigen Exemplaren bemerkfc man etwa 
15 Cm. iiber der Basis drei wirtelformig gestellte, gestielte
7-—15 Cm. lange Stengelbllitter, dereń Form den Wurzel- 
blattern entspricht; dann aber nocli iiber der Halffce des 
Stengels drei wirtelstandige, ovale, lcurzstielige, bloss 1 bis 
2 Cm. messende, nur am Rande mit Kerbzahnen begabte 
Bliitter. Je nacb Holie, oder nach kraftigem Wuchse des 
Stengels, oder jenachdem die Pflanze mehr in das Blatt oder 
in die Bliithe schiesst, iindert dessen Blattbekleidung, und 
zwar so, dass bei etwas scliwaclieren Exemplaren liald der 
untere, bald der obere Blattcjuirl fehlt, bei kleineren 
schwiicheren sogar beide fehlen, daher der Stengel ais Schaft 
sicb darstellt. Die loekere Blutlienahre ist bis handlang 
und daruber. Jenaclidem die Pflanze melir oder weniger in 
das Blatt schiesst, findet man hier aucli geringeren oder 
stiirkeren Bliithenreichthum, so dass entweder die unteren 
Bliithen zu dreien oder zweien oder auch alle Bliithen einzeln 
stehen. Auch giebt es Exemplare, an welchen die untersten 
Deckblatter in ihren Winkeln keine Bliithen liaben. Die 
ganze Bliithe misst 4 Cm. Die Deckliliitter der unteren 
Bliithen sind so king und langer ais der Kelch, an den 
untersten Bliithen gekerbt, weiter oben feinkerbig, die der 
oberen Bliithen sind ltiirzer ais der Kelch und fast ganz- 
randig, alle jedoch eiformig. Der Kelch ist 1f3 so lang ais 
die Krone, glockig, Sspaltig, liat lireite, etwas ungleiche, 
gezahnelte und stumjife Zipfel. Die Kronenrohre erweitert 
sich allmahlig in einen fast glockenformigen Schlund, welchen 
beide zusammen geneigte Lippen schliessen. Die Oberlippe



ist ein wenig sichelfórmig gebogen nnd hat zottige Rander, 
die drei Lappen der Unterlippe sind ganzrandig, die Staub- 
gefasse kahl, die Kapsel ist kugelformig.

Y orkom m en: Eine arktisch-alpine Pflanze, daher im 
Gebiet beschranlct auf die Alpen und einige Moorgegenden 
des nordlichen Deutschland. . Im Alpengebiet ist sie zerstreut 
dureh Salzburg, Steiermark, Oberbaiern, Mahren. In Salz
burg ist sie beschrankt auf die nassen Moorboden an der 
Glan bei Glanegg;1) in Oberbaiern konnnt sie im Alpengebiet 
vor und steigt herab bis auf die Munchener Ebene, w o sie 
sich z. B. im Moosacher Moos fmdet, ja sogar noch ani Ufer 
des Lechs bei Augsburg; selten in Oberschwaben am Peder- 
see, bei Moosburg, im Wurzacher Torfmoor bei Dietmanns; 
im Hegau im Badischen im Binninger Ried; in Norddeutseh- 
land in Mecklenburg, Pommern und Preussen, so z. B. nacli 
P. J. Weiss bei Konigsberg, Memel, Insterburg, Neidenburg, 
Conetz, Angerburg, Sensburg, Memel u. a. O.

B liith ezeit: Je nach der Lagę vom Juni bis in den 
September.

A nw endung: Eine der grossten Zierden des Moorbeets 
im Blumengarten.

1) A. Sauter, Flora, S. 86.

Abbilćlungen. Tafel 1729.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Staubgefiiss, vevgrossert; 2 Kelcb, 

desgl.



1730. Tozzia alpina L.

Dorant.

Das dauernde, schuppige Rhizom sitzt senkrecht oder 
schrag im Boden und treibt einen meist von unten auf ans 
den Achseln der Blatter opponirt verastelten, handhohen 
Stengel; Blatter eiformig, stumpf, drei- oder mehrzahnig, 
sitzend, wie alle griinen Pfianzentheile kahl; Bluthen in 
kleinen Tranben am Ende der Zweige, in den Achseln kleiner 
Stiitzblatter; Krone rohrig mit 21ippigem Saum, gewimpert; 
Staubblatter 4, etwas hervortretend.

B esch re ibn n g : Der Wurzelstoek ist mit fast runden, 
saftigen Schuppen nnd mit weissen Wurzelfasern bedeckt, 
treibt einen 30 —  60 Cm. hohen Stengel, welcher auf den 
hoheren Alpen gedrungener im Wuchse, an den tiefer 
fliessenden Fltissen schlank und astreicher ist. Die Aeste 
sind einfach, gegenstiindig und aufwarts gerichtet, die Blatter 
gegenstandig, sitzend, eirund, kahl, geadert, am Rande stumpf 
gekerbt, vorn abgestumpft, bei der Alpenform 12— 16 Mm., 
lang und fast so breit, bei der Thalform ungleich kleiner. 
Das Stengel- und Blattwerk ist im Ganzen sehr saftig, fast 
fleischig. Die Bluthen stehen auf einzelnen entgegengesetzten 
Stielen und werden von den entgegengesetzten Bliittern ge- 
stiltzt, so dass sie an der Spitze des Stengels kurze be- 
blatterte Trauben bilden. Die Fruchtstiele biegen sich 
zurtick. Die didynamischen Staubgefasse haben gepaarte 
Antherenfacher und jedes Fach besitzt an der Spitze eine



borstenformige Verlangerung. Die Staubfaden sind mit der 
Kronrohre bis z,ur Erweiterung derselben verwachsen. Der 
Griffel ist einfach, die Narbe stumpf. Die Frucht ist fast 
steinfruchtartig, lfacherig und lsamig, doeh durch eineLangs- 
riefe fast 2klappig; die Samen sind eirund.

Yorkom m en: An schattigen feuchten Felsen der 
Alpen und z war auf der ganzen Alpenkette, auch von da 
tiefer hinab und dann in Oberbaiern und Oesterreich, ja 
sogar in den nassen Niederungen des Bodensees zu finden. 
Wiederum kommt sie in den Sudeten vor. Im Salzburgischen 
auf feuchten, steinigen, buschigen Gehangen der Alpen von 
1300 — 1900 Metern, selten bis 650 Meter herabsteigend, 
durch die Kalkalpenkette hier und da, z. B. am Untersberg, 
auf der Reitalp, der Lofereralp, am Nebelsberg, Zwing etc.1) 
An zahlreichen Stellen in den Tiroler Alpen, uberhaupt 
durch die ganze Alpenkette verbreitet; in den Alpen um 
Gastein; im Karwendelgebirge bei Mittenwald in Oberbaiern 
und an andern Orten im bairischen Hochland; in Schlesien 
auf dem Malinow und an der Barania bei Teschen.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr niedliche Zierpflanze fiir das 

Moorbeet im Garten.

1) Sauter, Flora, S. 87.
A bbildungen. Tafel 1730.

AB Pflan/.e in naturl. Grosse; 1 Krone, aufgesohnitten, yergrosaert; 
2 Staubgetass, desgl.; 3 jungę Frucht, desgl.



1731. B a rts ia  alpina L.

Frauentreue.
Das kurze, schuppige Rhizom treibt einen o der einige 

kaum handhohe aufrechfce Stengel, welche ziemlich locker 
mit opponirten, eiformigen, stumpfen, sitzenden, fast stengel- 
umfassenden, stuinpfgesagten Blattern besetzt sind; Bliithen 
in einer kurzeń, endstiindigen Traube, kurzgestielt; die Stutz- 
blatter den Blattern almlich; Kelch 4— 5 zalinig, gewimpert; 
Krone rohrig, nach oben trichterig erweitert, Oberlippe kalii, 
aussen behaart, Schlund offen; Staubbliitter schwacli hervor- 
tretend, die Antheren behaart.

B esch re ibu n g : Die ganze Pfłanze wird gemeinlich 
nicht hoher ais 15— 20 Cm., liat unten einen kriechenden 
Wurzelstock und einen aufsteigenden, einfachen, roth an- 
gelaufenen, runden Stengel, welcher, namentlich nach oben, 
reichlich mit Drusenhaaren besetzt und von unten auf mit 
Blattern bekleidet ist. Die Blatter sind gegenstandig, lierz- 
formig-eirund, spitz, haben an jeder Seite 4-— 6 stumpfe 
Sagezahne und nehmen nach oben an Grosse zu; indessen 
rnessen die grossten doch nicht iiber 2 Cm. Durch das 
Parenchym ziełien sich 7 Nerven, und Rand wie Unterflache 
sind mit Drusenhaaren so starli besetzt, dass kleine Fliegen 
daran kleben bleiben. Gegen die Spitze hin koinmen die 
Bliithen aus den Blattwinkeln hervor, doch so, dass aus 
jedem Blattwinkel nur eine einzige entspringt. Die stiitzenden 
Blatter malen sich dann ofters yiolett. Der Kelch ist fast 
glockenformig, 4zahnig, durch Driisenhaare schmierig und 
seine grossen Ziihne sind fast gleich gestaltet. Die schon-



purpurviolette Krone hat einen ganzrandigen Heim und eine 
TJnterlippe mit drei fast gleichgrossen, ganzen Lappen. 
Aeusserlich ist die Krone stark behaart und zweimal so lang 
ais der Kelcli. Die Staubgefasse sind am Schlunde der 
Krone eingefiigt, ragen ni elit aus der Krone liervor und ihre 
Deutel sind mit weissen Haaren dicht bedeckt. Der faden- 
formige, feinhaarige Griffel siebt weit aus der Krone heraus 
und triigt eine stumpfe Narbe. Die Kapsel ist eirund, auf- 
geschwollen, mit dem Griffel gelcront und vom Kelcli urn- 
geben, 2facherig, vielsamig, nacli den Fachem aufspringend. 
Der Rttcken der Samen ist convex und hat G bis 7 gefliigelte 
Rippen.

Yorkom m en: Auf Wiesen der ganzen Alpenkette, auch 
in den Voralpen und von da mit den Gewassern in die Ebene 
herabsteigend, wo man sie dann im feuchten Kiese der Fliisse 
findet. Wiederum in Scliwaben auf dem Feldberg und in 
Schlesien auf den Sudeten. Im Elsass auf dem Jura, auch 
auf dem Hoheneck; in Baiern bis auf die Iiochebene herab
steigend; in Schlesien im mahrischen Gesenke, auf dem 
Riesengebirge und auf der Babia Góra. In der Salzburger 
Aue noch in 400 Meter Erhebung.

B ltithezeit: Juni bis August, tje nach der Meeres- 
erhebung.

A nw endung; Eine allerliebste Gartenpflanze fur Moor- 
beete und alpine Anlagen.

Abbildungen.  Tafel 1781.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe von der Seite, desgl.; 

2 dieselbe von vorn, etwas vergrossert; 3 Krone, aufgesclmitten, ver- 
grdssert; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl.; 6 Frucht, desgl.; 
7 dieselbe im Guersehnitt, desgl.; 8 Same, natiirl. Grosse und ver- 
grossert.



1732. Trixago  latifo lia Rchb.

Ilotlie Frauentreue.

Syn. Eufragia latifolia Grisebach. Euphrasia latifolia L. 
Bartsia latifolia Sm.

Das Pflanzchen ist dem vorigen ahnlich, aber hoch- 
wiicbsiger und steifer aufrecht; Blatter opponirt, sitzend, 
umfassend, liinglich, fiederig gelappt, ziemlich entfernt; 
Bliitben in einer anfangs fast kopfigen, zuletzt gestreckten 
Traube; Kelch glockig, yierspaltig; Kronenoberłippe lialb- 
stielrund; Staubblśitter eingeschlossen; Kapsel aufgeblasen, 
geschnabelt; Samen gerippt, flligellos.

Y orkom m en: An sterilen Abhiingen. Nur im aussersten 
Siiden des Gebiets in Istrien.

B ltith eze it: April, Mai.
A nw endung: Eine niedliche Gartenpflanze.
A nm erkung: Ausser dieser kommt noch die ahnliche 

Trixago apula Reichenbach in Istrien vor.

Abbildungen. Tafel  1732.
AB Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Blatt, vergrossert; 2 u. 3 Krone, 

desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl.; 6 Fracht, desgl.; 
7 Same ganz und im Querschnitt, desgl.
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Augentrost.

Die diinne, jiihrige Wurzel treibt einen aufrechten, hand- 
hołien, selten einfachen, meist mehr oder weniger ver£stelten 
Stengel mit ausgebreiteten Aesten, ziemlich dicht mit oppo- 
nirten, eiformigen, kurz zugespitzten, meist beiderseits fiinf- 
zahnigen Bliittem besetzt, die unteren Zatnie genaherter, die 
der oberen Blatter zugespitzt, kiirzer und langer stachel- 
spitzig; Trauben am Hauptstengel und seinen Zweigen end- 
standig, fast ahrig; Deckbliitter den Blattern ahnlich; Keleh 
rohrig, 21ippig, dzahnig; Krone 21ippig, offen, die Oberlippe 
21appig, zuriickgebogen, mit abstehenden, 2 — 3zahnigen 
Lappen, die Unterlippe Sspaltig mit tief ausgerandeten Ab- 
sehnitten; Staub blatter paarweise zusammengeneigt, wenig 
yortretend, die oberen am Ende beliaart.

B escb re ib u n g : Die ganze einjahrige Pflanze erreicht 
eine Lange von 10— 15 Cm. Die etwas gekrummte Wurzel 
treibt einzelne Pasem. Der aufreclite, fast walzenrunde, 
feinbehaarte Stengel ist glatt, gerade, meist braunviolett, oft 
aschgrau bereift, ziemlich yerastelt, indem die Aeste nacli 
der Spitze hin immer kiirzer werden. Die eiformigen gegen 
6 Mm. langen Blatter sitzen beinahe gegenuber, sind glatt, 1

1) Euphrasia, aus dem Griecliischen, hedeutet ursprunglich 
Frohsinn, weil, wie die Alten sagten, die Wirkung dieses Itrautes 
eine erłieiternde ist und die Sehkraft wiederbringt.



glanzend dunkelgrun, sehr spitzzahnig, membranos, starr 
(steif), und werden an den Stengel ziemlich angedrfickt. 
Oben am Stengel, gleich unter den Bltithen, erscheinen die 
Bliitter tiefsageformig eingescłmitten und daher fast fieder- 
spaltig, alle etwas langsgefaltet. Die fast sitzenden Bltithen 
bilden eine Art Quirl am Ende der Aeste und des Stengels, 
ihr Kelch ist rohrig, glatt, spitz vierzahnig. Die lilafarbene 
Blumenkrone noch einmal so gross ais der Kelch, der Schlund 
gelb, der Heim tief ausgehoh.lt, mit 2 zuriickgeschlagenen, 
kurzeń, spitzen, 2zahnigen Abschnitten. Die 4 Staubfaden 
fast gleichlang, mit zusammenhangenden Staubbeuteln. Staub- 
weg oben sehr gebogen, nicht hervorragend. Die vom stehend- 
bleibenden Kelche umgebene glatte, 2facherige Kapsel ist 
oben sehr zusammengedruckt, verkehrt-eiformig und etwas 
stachelspitzig durch das Griffelrudiment. Die verkehrt- 
eiformig-langlichen, braunen Samen besitzen eine liings- 
runzelige S chale.

Y orkom m en: Auf Wiesen, Waldschlagen, Waldlich- 
tungen, Weiden und Triften, auf Haiden und Mooren, in 
lichten Nadelwaldungen. Durch das ganze Gebiet verbreitet 
und meist sehr haufig.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Ehedem wurde das Kraut unter dem 

Namen H erba E uphrasiae in den Apotheken vorrathig 
gehalten. Frisch riecht es nur schwach und schmeckt etwas 
salzigbitterlich. Man rechnet es zu den schwachern zusannnen- 
ziehenden Mitteln, und es wurde schon in alteren Zeiten gegen 
Augentibel sowolil innerlich ais ausserlicli angewendet. Audi 
darf kaum bezweifelt werden, dass es nicht in Form eines



Rosenwassers gegen leichte Erschlaffungen der Augenlider 
heilltraftig sein sollte.

Form  en: Die Pflanze ist in Bezug anf Form und 
Grosse der Blatter, Form, Grosse und Farbę der Blumen 
ausnehmend variabel und die Autoren sind liber die Ab- 
grenzung und den Werth der yerschiedenen Formen sehr 
verschiedener Ansicht, haben ihnen daher aucłi sehr ver- 
schiedene Namen beigelegt. Koch unterscheidet in der 
iSynopsis (dritte Auflage) iolgende Varietaten:

a. pratensis Koch: driisig behaart mit abstehenden Haaren; 
Zahne der oberen Blatter stachelspitzig; Blumen gross, weiss 
mit einem citronengelben Fleck am Grunde der Unterlippe, auf 
der Oberlippe mit sechs, auf der Unterlippe mit neun violetten 
Linien. Syn. E. offkinalis var. A. pratensis Fries, E. pra- 
tensis Reiclienbach. E. Mostkowana Ilayne. Wir theilen fur 
diese haufigste aller Yarietaten nocli die Diagnose aus der 
friiheren Auflage unserer Flora mit:

B esch re ibu n g : Die ganze einjahrige Pflanze erreicht 
eine Liinge von 10— 15 Cm. Die Wurzel ist holzig, etwas 
astig. Der aufrechte, sehr astige Stengel ist fast walzen- 
rund oder undeutlich stumpf vierkantig, und sowie Aeste und 
Blatter mit feinen gelblichweissen Haaren bekleidet, welclie 
nacli Oben mit Driisen besetzt sind. Gleich vom Grunde 
des Stengels an entspringen die aufwarts gerichteten Aeste, 
welclie bisweilen mit dem Stengel einerlei Plbhe erreichen. 
Die gegenlibersitzenden Blatter sind unten fast herzformig- 
dreieckig, gegen 4— 8 Mm. lang und 3— 6 Mm. breit, scharf 
gesagt, die oberen kleinern und schmalern werden fast ei- 
formig. Bltithen oben an den Stengel- und Astenden quirl-



formig kopfartig zusammengehauft, kurzgestielt, fast sitzend. 
Kelch kurzgestielt, fast trichterformig, tief' vierzahnig, mit 
spitzigen Zahnen. Blumenkrone weisslich, selten etwas lila- 
farben, mit gelbem Schlunde und dunkeln einfachen Langs- 
streifen. Heim sehr gewolbt, die 4 braunen mit einander 
verhundenen Antheren (Staubgefasse) einschliessend, oben 
2spaltig, mit zuriickgeschlagenen 2zahnigen Lappen. Unter- 
lippe 31appig, ausgebreitet, mit fast gleicblangen, 21appigen, 
3streifigen Lappen. Staubgefasse hangend, spitzig, braun, 
behaart, fast gleichlang. Griffel einfach, diinn, etwas gebogen, 
mit punktformiger Narbe. Frucht eine verkehrt herzformige, 
langliche, mit feinen Drusenhaaren besetzte, zusammen- 
gedrtickte 2faclierige Kapsel mit vielen kleinen, braunen, 
runzlichen Samen.

Bemerk. Reichenbach (FI. excurs., p. 359, No. 2446) 
erwahnt bei der Charakteristik dieser Art ga le  a u trinąue 
tricren ata , was wir nicht so fanden, sondern in allen Fiillen 
nur 2 Zalane an einem jeden der beiden Helmabschnitte.

/?. neglecta Koch: von abstehenden, drtlsenlosen Haaren 
langhaarig; die oberen Bliitter wie bei der folgenden Varietiit 
tiefer gestigt, mit haarspitzigen Zahnen. Syn. Euphrasia 
officinalis (i. neglecta Wimmer u. Grabowsky. Sehr stark 
behaarte Exemplare bilden die E. nemorosa (t. pectinata 
Reichb. So in den Yoralpen.

y. nemorosa Koch: von gekrauselten, angedriickten Haaren 
flaumig; die oberen Blatter tief gesiigt, mit Haarspitzen an 
den Zahnen; Oberlippe meistens und bisweilen die ganze 
Pflanze blau angelaufen. Syn. E. officinalis fi. nemorosa 
Persoon. E. officinalis Hayne. So an trockneren Ortem



ó. alpestris Koch: Form der Blatter wie bei der Form 
a. pra ten sis ; Flaum wie bei der Form y. nem orosa. Sie 
weicht ab: 1) mit Blumen wie bei der Varietat a. pra ten sis :
E. officinalis dipestris Wimmer u. Grabowsky, 2) die Blumen 
grosser, blau: E. caerulea Tausch, 3) die Blumen klein, die 
Blatter stumpf: E. micrantha Reichenbach.')

1) Vergl. die Zeitschrift Flora 1883, S. 183.

Abb ildungen.
Tafel 1733 I. a. p ra te n s is  Koch. A. Pflanze in natiirl. Grosse; 

1 Blatt, vergrossert; 2 Krone, desgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.; 4 Carpell, 
desgl.; 5 Bliithe ohne Krone, desgl.; 6 aufgesprungene Kapsel, desgl.; 
7 Same, desgl.; 8 derselbe im Querschnitt, desgl.

Tafel  1733 II. p. nem orosa  Koch. A Pflanze in natiirl. Grosse; 
1 Blatt, vergrossert; 2 Krone, desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Carpell, 
desgl.; 5 Bliithe ohne Krone, desgl.; G aufgesprungene Kapsel, desgl.; 
7 Same, desgl.; 8 derselbe im (Juerschnitt, desgl.



Zw erg-Augentrost.

Syn. E. pratensis a. Iteichenbach.
Ein sehr kleines, zwergartiges, jahriges Pflanzchen, nieist 

vom Grunde an verzweigt, mit wenigen Paaren eiformiger, 
meist beiderseits Szahniger Blatter besetzt, die Ziihne der 
oberen kurz stachelspitzig; Oberlippe der Blurne 21appig mit 
zusammenneigenden, 2zahnigen Lappchen, Untorlippe 3spaltig, 
mit tief ausgerandeten Abschnitten.

B esch re ib u n g : Yiele Autoren sehen diese Form fur 
eine Yarietat der E. o ffic in a lis  an, die bekanntlieh selir 
variabel ist und unter dereń Yarietaten die voralpinische 
E. a lp estris  dieser am nachsten steht. Indessen muss be- 
merkt werden, dass sich E. m inim a durch niedrigen Wuchs 
und starkę Veriistelung schon sehr von E. a lp estris  unter- 
.scheidet. W ohl giebt es auch unverastelte Exemplare, docli 
diese, ebenfalłs sehr klein, mtissen ais verkiimmerte angesehen 
werden. Sehr scharf' trennt diese Form von E. o ffic in a lis  
und allen ihren Varietaten die Grestalt der Oberlippe, dereń 
Zipfel nicht aus wiirts, sondern einwarts gebogen sind. 
Die Pflanze wird 3— 6 Cm. hoch, die Verastelung ist błatt- 
reich, die oberen Blatter sind auffallend stark stachel
spitzig gezahnt, die Bliithen klein, nicht zahlreich und schon 
gemalt. Die violette Oberlippe ist dunkelviolett liniirt, die 
gelbe Unterlippe mit hellvioletten Linien durchzogen. Im



Uebrigen stimmt E. minima mit E. o ff ic in a lis  Var. nem o- 
rosa iiberein, denn die griinen Theile der Pflanze sind fein 
behaart.

Y orkom m en: Auf Wiesen der Alpen. Durch die ganze 
Alpenkefcte zerstreut. In Salzburg auf grasig-steinigen Triften 
der Alpen von 1300— 1900 Meter, z. B. am Untersberg, am 
Monchberg, am Goli, am Spielberg, auf der Embachalp und 
Trogalp; in Tirol sehr verbreitet und auch auf den bairischen 
Alpen, also ein Burger des Deutschen Ileiches.

B lu th ezeit: Juli.

Abbildungen. Tafel 1734.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe von der Seite, vergrosserfcj 

2 dieselbe von vorn, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Kelch, desgl.



Salzburger Augentro st.

Syn. E. alpina DC.
Sie ist im Wuchs der E. o ff ic in a lis  L. ahnlich, aber 

meist schlanker und hochwuchsiger. Blatter lanzettlich oder 
langlich, am Grunde keilig, beiderseits 2— Szahnig, die Zahne 
gleichweit entfemt, die der oberen Blatter und des Kelchs 
haarspitzig begrannt; Oberlippe der Krone 21appig, mit 
2— 3zahnigen Lappen, Unterlippe Sspaltig mit tief aus- 
gerandeten Abschnitten.

B esch re ib u n g : Diese Species zeiclmet .sieli durch ihre 
schmalen, keilformig nach der Basi.s zulaufenden Blatter und 
durch dereń geringe, iiberall haarspitz zulaufende Zahnung 
sehr aus; denn liier sind die Zahne von einander so weit 
entfemt, dass ein Sttick ungezahnten Blattrandes zwischen 
ihnen liegt, wiihrend bei den ttbrigen ahnlichen Species Zahn 
an Zahn dicht neben einander zu liegen kommt. Dennoch 
aber bemerkt man in der Varietat E. a lp in a  DC. einen 
Uebergang dieser Species in die E. o ff ic in a lis ; denn E. 
a lp in a  hat eiformige, wiewohl an der Basis keilformig sich 
verschmalernde Blatter, welche auch beiderseits 3— 4 Zahne 
haben, doch sind die Zahne stachelspitzig, die obersten 
ebenso, wie bei E. sa lisbu rgen sis , von einander entfernt, 
und die Blumen grosser. Will man E. sa lisbu rgen sis  fur 
eine besondere Art gelten lassen, so kann man E. a lp ina  
ais Yarietat derselben betrachten. Die E. sa lisbu rgen sis
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wird bis fingerhoch, steht aufrecht, der Stengel ist meistens 
braunrotli und dicht mit feinen, riickwarts gerichteten Haaren 
bekleidet. Die Blatter sind kalii, freudig griin, die Blumen 
violett und dunkelviolett gestreift, der Sćhlund derselben ist 
orange. Die Grosse und die Zalil der Blumen sind alinlich 
wie bei E. nem orosa.

Die Form E. alpina bleibt in der Regel niedrig, hat 
aber so grosse Blumen wie E. pratensis, mit sehr ahn- 
lichem Golorit. Audi die Zahl der Blumen ist grosser ais 
bei yoriger.

Y orkom m en: Auf Wiesen und Triften der Alpen und 
Voralpen. Besonders in Tirol, Salzburg und Karnthen ver- 
breitet. Im Salzburgischen an Felsen und Abhangen der 
Kalkgebirge, auf sandigen Fiat/,en um Salzburg vom Fuss bis 
auf die Yoralpen (1600 Meter) nicht selten, so z. B. ani 
Untersberg, Monchberg, Rainberg, Yiehberg, bei Gastein1) 
u. s. w. In Tirol sehr verbreitet auf den Alpentriften.

B ltithezeit: Juli, August.

1) A. Sauter, Flora, S. 85.

Abbildungen. Tafel 1735.
A Pflanze in natUrl. Grosse; 1 Blatt, yergrossert; S Fruclit, desgl.



S iićltiroler Augentro st.

Der vorigen in Tracht mid Grosse sehr ahnlich aber 
clurch die Blattform leicht unterscheidbar. Blatter schmal, 
lang, linealisch oder lineal-lanzettlich, im unteren und mittlen 
Theil ganzrandig, nach dem Grunde allmahlig verschmalert, 
gegen das obere Ende mit 2 kurzeń, niclit stachelspitzigen 
Zahnen besetzt, die Załine des Kelehs und der oberen Blatter 
spitz aber webrlos; Oberlippe der Krone 21appig, mit 2- bis 
•iziihnigen Lappen, die Unterlippe 3 spaltig, mit tief aus- 
gerandeten Abschnitten.

Y crkom raen: Auf grasigen Berglehnen des siidliehsten 
Tirol und nordlich bis zum Eingang in das Gebiet von Val 
di Non. Im Etschland in Menge bei Salurn, z. B. bei der 
Schlossruine und bei Margreid im Walde gegen Fennberg, 
auf den Gebirgen von Yalsugana, bei Trient bei Santa Agata 
und bei Poxo, am Monte Zambana, bei Scanuppia, bei Riva 
am Gardasee, bei Villarsa, am Portole, um Koveredo und 
am Baldo bei Brentonico, in Judicarien in Gebtisehen bei 
San Giovanni nachst Saone.')

B liit lieze it : Juli, August.

lj Hausmann, B'lora II. S. 66G.

Abbildungen. Tafel  1736.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 Blatt, desgl.



Acker - Augentrost.

Syn. Odontites verna Reichenbach. Bartsia Odontites 
Smith. Euphrasia verna Bell. Odontites rubra Persoon.1 2)

Dieses niedliche, jalirige, bis handhohe Pflanzchen liat 
einen ganz anderen llabitus ais die ttbrigen Arten. Der 
Stengel. ist anfrecht, meist vom Grunde an verastelt, die 
untersten Aeste kurz und steril, die oberen in Bluthentrauben 
endigend; Blatter aus breiterem Grunde versehmalert, lanzett- 
lich oder lineal - lanzettlicli, entfernt gesiigt; Deckblatter 
langlich-lanzettlicli, liinger ais die Bluthen; Traube meist 
etwas einseitswendig und naeh oben sanft geneigt, aucli die 
Deckblatter meist einseitswendig naeh oben gerichtet; Krone 
aussen und am Rande dicht flaumig, ilie Oberlippe zusammen- 
gedruckt, abgesclinitten-stumpf, Absclmitte der Unterlippe 
abgerundet, der mittle eirund-langlicli, die seitlichen liheal- 
langlicli; Antlieren an der Spitze durcli Zotten verbunden.

B esclire ibu n g : Der Stengel wird 15— 30 Cm. liocb, 
ist steil, undeutlich vierkantig und wie die ganze Pflanze 
durch steife feine llaare, welcbe naeh unten gerichtet sind,

1) Odontites,  von dem griechischen Odus, der Żalni, also 
Zalmlcraut, Euphrasia Odontites  L. (Odontites verna Bell. und 
serotina Lam.) niunlioli sollte in Weinabkochung die Zalinsclinierzen 
beschwiclitigen.

2) Die Synonymie naeh Koeh, niclit nacli Reichenbach.



scharf. Er ist meist sclion von der Basis an yerastelt oder 
wenigstens von der Mitte an mit aufrecht stehenden Aesten 
begabt. Die Bliitter sind 2— 4 Cm. lang und 6— 12 Mm. 
breit, die an den Aesten stehenden kleiner, alle sitzend, aus 
einer breiten Basis sieli yerschmalernd, lanzettformig oder 
linien-lanzettfbrmig, aderig, ruckwarts scharf, mit 3-—4 Zśihnen 
auf beiden Seiten begabt. Die einzeln hinter Deckblattern 
stehenden Bliitlien bildeu schlaffe Endtrauben, welche iiber- 
hiingen. Die Deckblatter gleichen beinahe den Blattern, nur 
sind sie weniger gezahnt und oben an der Traube fast ganz- 
randig, dabei immer liinger ais die Blutlien. Die Kelche 
sind gestreift, meist rothlich, scharf lich behaart, ilire Zipfel 
sind lanzettformig und spitz. Die Kronen sind rosen- oder 
fleischroth, sehr seiten weiss, die Unterłippe ist grosser ais 
die obere, die 3 ganzrandigen Zipfel der ersteren sind lang- 
lich , vorn etwas breiter und am Rande gewimpert. Die 
Staubgefasse sind kaum kttrzer ais die Oberlippe. Die Staub- 
beutel sind mit einem liaarartigen Anhangsel versehen.

Y orkom m en: Auf Aeckern, an freien Pliitzen, Ufern, 
Angern, und uberall, wo im ersten Friililing Wasser stand. 
Daher wird die Pfłanze mich feuchten Friihjahren ein lastiges 
Unkraut der Winterfelder. Ziemlich durch das ganze Gebiet 
ver)ireitet und in den meisten Gegenden sehr hiiufig.

B lu th ezeit: Mai bis Oktober.
A n w en du n g : Friiher brauchte man dieses Kraut unter 

dem Namen H er ba E uplirasiae rubra e gegen Zahnweli 
und ubermassige Menstruation.

Form  en: /?. brevibracteata Bogenhard. Deckblatter 
hochstens so lang wie die Bltithen; Bliitter schmaler, lanzett-



lich-lineal; Stengel sehr hoch und astig; Bluthen lock er. 
BJuht erst im August bis Oktober. Feuchte Wiesen in der 
Flora von Jena bei Lutschen und Neue Sclienke.

Abbildungen. Tafel 17:37.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, aufgeschnitten, vergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Frucht, desgl.



H erbst-Augentrost.

Syn. E. Odontites (i. L. Odontites serotina Reichenbacli 
Flora excursoria. Bartsia verna a. Rb. fil. E. verna Balb.

Die Pflanze ist der vorigen fast gleich und vielleiclit 
nur eine Form derselben. Blatter lanzettlich, zugespitzt, 
nacli dem Grand etwas verschmalert, ziemlich entfernt sage- 
zahnig; Deckblatter langlich-lanzettlich, kurzer ais die Bluthen; 
Krone aussen und ani Ran de dicht flaumig, die Oberlippe 
zusammengedruckt, abgeschnitten stumpf, die Absclinifcte der 
Unterlippe liinglich, stumpf; Antlieren am Ende durcli Zotten 
yerbunden.

Y orkom m en: An trocknen Gebirgsabhangen. Im Ge- 
biet nur im osterreicliischen Kiistenland und in der siid- 
lichen Schweiz sowie im stidliclien Tirol, so z. B. im Vintsch- 
gau bei Glurns, bei Meran, Steinberg, Bożen (im Gebiiscli 
an der Landstrasse gegen Siebeneich, bisweilen fast meter- 
łioch, an den Aeckern bei Siebeneich gegen die Etseh, bei 
Fleims ai Masi bei Cavalese, trockne Iltigel im Tridenti- 
nischen, bei Roveredo in Gebfischen am Leno; auch in Sa- 
voyen kommt sie vor.

B liith eze it: Juli, August.
A nm erkung: Man bat schon wiederliolt diese alpine 

Form auch in der mitteldeutschen Flora nachweisen wollen, 
aber das hat sich stets ais ein Irrthum lierausgestellt. So

B. schreibt Carl Bogenhard an Sclileiden in einem Brief



vom 4. Marz 1850, also zwei Monate vor dem Erscheinen 
der Flora Jenensis: „Namentlich wollte ich bitten, dass die 
O don tites serotina  Hayne ais Species gestrichen und nur 
ais O. verna [i. pratensis m. aufgefuhrt wiirde, denn diese 
Form ist nicht die echte Haynesche Art, sondern gehort, 
wie mich spiitere Beobachtungen hier und in Mannheim 
lehrten, zu O. verna Bartling.“ in der Flora Jenensis wurde 
diese Form dann ais E. Odontites L. (i. breńbracteata Bogen- 
hard aufgefuhrt.

Abbildungen. Tafel 1738.
AB Pflanze in natiirl. Griisse; 1 Blutbe, vergrossert; 2 u. 3 Staub- 

gefass, desgl.; 4 Antherenzotte, desgl.



G-elber Augentrost.

Syn. E. linifolia Lam. Odontites lutea Rchb. Bartsia 
lutea Rchb. fil.

In Bezng auf Wuehs und Dauer den beiden vorigen 
ahnlich. Bliitter schmal, lanzettformig oder lanzettlicli- 
linealisch, schwach entfernt gesiigt, die obersten linealisch 
und ganzrandig, alle wie der obere Theil des Stengels und 
die Kelche von angedruckten, gekrauselten, drusenlosen Haaren 
flaumig; Krone chromgelb, biirtig gewimpert, die Oberlippe 
zusainmengedruckt, abgeschnitten-stumpf; Staubblatter aus 
der Krone hervortretend, die.Antberen kalii, frei.

B eschreibung: Die ganze einjahrige Pflanze erreicht 
eine Hohe von 10— 15 Cm. Die etwas gebogene, gelbliche, 
bolzige, glatte Wurzei ist diinn und nur wenig iistig. Der 
Stengel am Grundę erscbeinfc etwas gebogen, roth, fast 
blattlos, ubrigens aufreclit, oben iistig und fast walzenrund, 
sehr feinhaarig. Die meist erst in der Mitte des Stengels 
hervorkommenden Bliitter sind beinahe 12 Mm. lang und 
2 Mm. breit oder noch schmaler, ei-lanzettfbrmig, fast gleich- 
breit, feinhaarig, stumpf und weitlaufig undeutlicb gesiigt, 
nur an einzelnen trifft man starker entwickelte Zśihne. Weit 
kleiner, schmaler und fast ganzrandig sind die Blumendeck- 
blatter. Die schonen goldgelben Bluthen mit ihren fast 
orangefarbenen, herausragenden Genitalien bilden eine nacb
unten gerichtete (einseitige) ziemlich dichte Traube. Der 
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kurzgestielte, feinhaarige Kelch ist glockenformig, mit fast 
gleichen, ziemlich schmalen uncl spitzigen Zahnen. Die un- 
gefiihr noch einrnal so lange, schon goldgelbe Blumenkrone 
hat einen etwas zusammengedruckten, zahnlosen Heim (Ober- 
lippe), und eine dreilappige Lippe (Unterlippe), dereń Lappen 
ziemlicli gleich und etwas schmal sind. Die vier ganz von 
einander getrennten Staubfaden treten frei hervor. Die 
Staubtrager sind durni, etwas gebogen, und die eiformigen 
Staubgefasse werden durch die nacli oben gerichteten 2 
Stachelspitzen zweihornig. Der langbleibende, fadenfonnige, 
etwas gebogene, und mit fast kopfformiger Narbe verseliene 
Griffel ragt nur wenig iiber die Staubgefasse hervor. Die 
Frucht ist eine rundlich-eiformige, etwas zusammengedruckte, 
feinhaarige, zweifacherige, vielsamige Kapsel mit yerkehrt 
eiformigen brauneu Samen.

V or  komin en: A uf sterilen Abhangen niedrigerer Kalk- 
gebirge und Kalkliugel. Durch das siidliche und mittle Ge- 
biet zerstreut, im nordlichen nur an wenigen Orten. Am 
haufigsten an den unteren Abhangen der Kalkalpen, aber 
nicht iiberall, so z. B. im Salzburgischen fehlend; dagegen 
ziemlich verbreitet in Tirol; in der Umgegend von Fiume 
auf Felsen bei Martinscica;]) in der Flora von Gorz, so 
z. B. am Katharinenberge bei Salcano;1 2) hier und da in 
Schwaben, im Badischen, uberhaupt im siidlichen Gebiet; in 
Thuringen schon selten; bei Jena im Rosenthal unweit des 
Waldchens, am Forst und Kunitzberg, bei der alten Gonne

1) D. Hirc, Nachtrage und Berichtigungen zur Flora von Fiume. 
Oesterr. Bot. Zeitsehr. 1883, S. 12.

2) Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 388.



und feraer bei Eckartsberga, Sclmlpforta, Lengefeld, Bueh- 
fahrt, Eisenberg, bei Rudolstadt tiber dem Morlagraben, bei 
Haarhausen, Wandersleben, Plaue, Erfurfc, Eisenach (friilier 
am Gefilde), Hachelbich, Badra, Schnepfentkal bei Sonders- 
hausen, Stockhausen u. s. w. Weiter nordlich selir zerstreut. 
In Bohmen; der Provinz Saehsen; Anhalt; bei Meissen und 
Glaubitz im Konigreich Saehsen; Proyinz Brandenburg l)ei 
Oderberg, Wrietzen, Amalienhof; im Sehrei in Pommern; im 
Iiheingebiet selir zerstreut.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Empfehlenswerth fur den Blumengarten.

Abbildungen. Tafel 1739.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 Unterlippe, 

desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 jungę Frucht mit Fruolitkelcli, desgl.; 
5 Fruchtknoten mit Staubweg, desgl.



Driisigei1 Augentrost.

Syn. E. linifolia /?. L. Bartsia fiscosa Reichenbaeh fil..
Der vorigen fast in jeder Beziehung ahnlich, aucli in 

der Bliithenfarbe, die nur etwas heller ist. Bliitter lanzettlich- 
linealisch, schwach- entfernt sagezahnig, die oberen linealisch, 
ganzrandig, wie der obere Tlieil des Stengels und der Kelch 
von abstehenden Driisenhaaren flaumig; Krone am Bandę 
kahl, die Oberlippe zusammengedruckt, abgeschnitten stumpf; 
Filamente kttrzer ais die Kronroiire, nicht hervortretend, die 
Antheren an der Spitze dnrch Zotten yereinigt.

Vorkom m en: A uf niedrigen Abhangen. Nur im mittlen 
Walii,s.

B liitłiezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Abbildungen. Tafel 1740.
A13 Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrbssert; 2 Unterlippe, 

desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Frucht, desgl.



1741. Acanthus mollis L.

Weiehblattriger Acanthus.

Eins der praclitvollsten Gewachse der Flora. Das sehr 
kraftige Rhizom bringt einen reiehen Schopf langgestielter, 
bis meterlanger Blatter hervor. Diese sind im Umriss eirund- 
langlich, stumpf, am Grund fast herzformig, fiederspaltig 
oder fiederlappig, mit buchtig gezahnten, wehrlosen Ab- 
schnitten, glanzend, sehr kurz und zerstreut weichhaarig; 
Bliithenschafte einer bis viele ans den Achseln der Basal- 
blatter, bis meterhoch, schwanenkieldick, glatt und glanzend, 
oben die gedrungene, lange Aehre grosser Blumen tragend; 
Deckblatter langlich, etwas zugespitzt, am Rande stachelig 
gezahnt; Kelchblatter frei, mit ungleichen Blattern, das vor- 
dere sehr gross, aus verschmalertem Grunde langlich-lolfel- 
formig, abgerundet, die seitlichen Aveit kleiner, eirund, den 
Deckblattern ahnlich, am Rand stachelig gezahnt und seidig- 
flaumig behaart; Samentrager zur Zeit der Fruclitreife ge- 
spalten.

B esch re ibu n g: Wurzel astig, zaserig, einen aufrechten, 
1/.2— 1 Meter und daruber liohen, runden, glatten, kalilen, 
einfachen mit wenig Blattern besetzten, und oben in eine 
lange Aehre von grossen weissen Blumen iibergehenden 
Stengel treibend. Wurzelblatter gross, gestielt, grassgrun; 
Zipfel kahl. Stengelblatter klein, kaum kammig gespalten. 
Das aussere Deckblatt weisslich, gr im - netzaderig, eiformig, 
spitzig, am Rande dornig-zahnig, Spitze ganzrandig; die



seitenstandigen linealisch-pfriemlich. Blumen sitzend, fast 
5 Cin. lang; oberes Kelcliblatt langlich, spatelig; die seiten
standigen klein, rund. Blumenkrone gelblich- weiss. Fila- 
mente ganz frei, wellig hin- und hergebogen, Antheren paar- 
weise an einander liegend, btirstenformig behaart.

Vorkom m en: An grasigen Orten, unter Gestrauch. Nur 
im aussersten Siiden des Gebiets: im osterreichischen Kusten- 
land, in Istrien, bei Filmie, in Garten und auf Schutt auf 
der Insel Lesina, in Gebuschen der Insel Lissa zwischen 
Lissa und Comisa, im Ktistenlande bei Yeprinaz. Ausserdem 
im sudliehen Frankreicli, in Spanien, Portugal, Italien, Dal- 
matien, Ungarn und der Tiirkei.

B liith eze it: Mai, .Inni.
A nw endung: Eine herrliclie Blattpflanze fur Rus en- 

pliitze. Am besten ais Einzelpflanze zu verwenden.
F onnen : (i. niger Grenier und Godrou. Blatter fieder- 

schnittig. Syn. A. niger W.

Abb ildungen. Tafel 1741.
A oberer Theil der Pflanze in nat. G-rSsse; 1 Krone, rergrossert; 

2 liltitlie olme Kione.



1742. Acanthus longifolius Host. 

Langbl&ttriger Acanthus.

Syn. A. niger Miller (nach Koch).
Dem vorigen selir ahnlich, aber durch die langen, fieder- 

theiligen Blatter leicht unterscheidbar. Blatter fiederig ge- 
tlieilt, die Fiedern nicht genau opponirt, die imteren paar- 
weise ziemlich entfernt stehend, langlich, buchtig fiederspaltig 
oder fiederlappig und geziihnt, der Endabschnitt lanzettlich. 
oder langlich, alle Lappen und Ziihne in einen kurzeń Stachel 
auslaufend; Deckblatter langlich-eiformig, am llande stachelig 
fiederlappig. Blumen kleiner ais bei der vorigen.

Y orkom m en: Am Meeresstrand. Auf dem Scoglio 
degli 01ivi, einer kleinen Insel im Hafen von Pola; bei 
Finme, im Walde bei Voloska, nach Fiume zu, an Wein- 
garten und zwischen Gebusch nachst der Wasserleitung gegen 
Orsova zu und am Weg von Topletz nach Orsova. Im siid-
lichen Europa.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen. Diese Form hat 

wahrscheinlich das Urbild des Korinthischen Capitals gegeben.

Abbildungen. Tafel 1742.
AB Tbeile der Pflanze in natur]. Grosse.



Namerwerzeichniss des siebzehnten Bandes.
Aóantlius longifolius Host 367.
— mollis L. 365.
— — ji. niger Gr. u. Godr. 366.
— niger W. 366.
— niger Miller 367. 
Alectorolophus alpinus Garcke

294.
— angustifolius Heynli. 292.
— glaber Ali. 287.
— grandiflorus Wallr. 287.
— grandiflorus /•!. Wallr. 290.
— hirsutus AU. 290.
— maior Relib. 287.
— minor W. u. G. 284.
— — fi. fallax Koch 286.
— — y. angustifolius Koch 286.
— minor /?. fallax W. u. G. 286.
— minor ,4. Roli. 286.
— paryiflorus Wallr. 284.
— pulcher Schumtnel 294. 
Anagalloides procumbens Krocker

258.
Anarrhinum bellidifolium Desf. 

254.
Antirrliinum alpinum L. 231.
— arvense W. 235.
— arvense a. L. 235.
— arvense ft. L. 239.
— Asarina L. 215.
■— Bauliini Gaud. 249.
— clialepense L. 243.
— Cymbalaria L. 216.
— Elatine L. 219.
— elatiniflorum Wahlb. 222.
— galioides Lam. 240.
— genistaefolium L. 247.
— genistaefolium Yill. 249.
-— gracile Pers. 234.

Antirrliinum latifolium Miller 212.
— Linaria L. 251.
— linifolium L. 245.
— maius L. 210.
— maius «. L. 212.
— minus L. 226. 

monsspessulanum L. 240.
— odoratissimum Giildenst. 245.
— odorum M. B. 245.
— Orontium L. 213.

— paryiflorum Jaeq. 239.
— Pelisserianum L. 234.
— repens Sm. 240.
-  simplex Willd. 239.

— spurium L. 223.
— striatum Willd. 240.
— triphyllum L. 230.
Bartsia alpina L. 343.
— latifolia Sm. 345.
— lutea Relib. iii. 361.
— Odontites Sm. 356.
— verna «. Rchb. fil. 359.

— viseosa Rchb. fil. 364. 
Capraria gratioloides L. 258. 
Ceremanthe vernalis Rchb. 91. 
Cymbalaria Elatine FI. d. Wett.

219.
— muralis FI. d. Wett. 216.
— spuria FI. d. Wett. 223. 
Digitalis ambigua Murr. 198.
—- ambigua Sturm 201.
— ambigua Lindl. 201.
— ambigua-lutea Meyer 203.
—- ferruginea L. 209.
— fuscescens W. IC. 208.
— grandiflora Lam. 198.
— — u. acutiflora Koch 201.
— — p. obtusiflora Koch 201.



Digitalis grandifloraRchb. 198,201.
— grandiflora-lutea Hallier 203,

206.
■— intermedia Pers. 203.
— laevigata W. K. 207.
— laevigata-grandifloraRossi 203,

208.
— lutea Pollich 198.
— lutea L. 204.
— lutea-purpureaWirtg. 197,206.
— media Rotli 208.
— ochroleuca Jacqn. 198.
— ochroleuca Lindl. 201.
— ochroleuca Itchb. 201.
— parvifiora Lam. 204.
— purpuraseens Rotli 197.
— purpurea L., Meyer 193.
— purpurea-lutea G. Meyer 197,

206.
Erinus alpinus L. 184.
Euphragia latifolia Griseb. 345. 
Euphrasia alpina DC. 353.
—■ caerulea Tausch 350.
— latifolia L. 345.
— linifolia Lam. 361.
— linifolia p. L. 364.
— lutea L. 361.
— micrantha Rclib. 350.
— minima Schleicher 351.
— nemorosa ,4. pectinata Rchb.

349.
— Odontites L. 356.
— — p. brevibracteata Bogenh.

357, 360.
— Odontites p. L. 359.
— officinale L. 346.
— — a. pratensis Koch 348.
— — fi. neglecta Koch 349.
— — y. nemorosa Koch 349. 
 <)'. alpestris Koch 350.
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Euphrasia- officinalis Hayne 349.
— officinalis var. a .pratensisFries

348.
— officinalis-alpestris Wimm. u.

Grab. 350.
... officinalis p. neglecta Wimm.

u. Grab. 349.
— officinalis p. nemorosa Pers. 349.

— pratensis Rchb. 348.
— pratensis c<. Rchb. 351. 

Rostkoviana Hayne 348.
— salisburgensis Funk 353. 

serotina Lam. 359.
— tricuspidata L. 355.

— verna Bell. 356.
— verna Balb. 359.
— viscosa L. 864.
Gratiola officinalis L. 189. 
Limosella aquatica L. 186.
— p. caulescens Koch 188. 
Linaria alba Moench 243.
— alpina Miller 231.
— angustifolia Rchb. 249.
— arvensis Desf. 235.
— arvensis a. Desf. 235.
— chalepensis Miller 243.,
— chloraefolia Rchb. 248.
— commutata Bernh. 222.
— Cymbał aria Miller 216.
— decumbens Moench 240.
— Elatine Miller 219. 

genistaefolia Miller 247, 248.
•— genistaefolia DC. 249.
— graeca Chav. 222.
— italica Trev. 249.
— juncea Rchb. 245.
— linifolia Rochel 249.
— litoralis Bernh. 229.

-— Loeselii Schwgg. 245.
— maritima Rchb. 245.
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Linaria minor Desf. 226.
— — p. praetermissa Coss. 228.
— monsspessulana Miller 240.
— odora Fischer, Chav. 245.
— paniculata Bot. Ztg. 249.
— pelisseriana Miller 234.
— prostrata Bonningh. 253.
— repens Miller 240.
— simplex DC. 239.
— spuria Miller 223.
— striata DC. 240.
— triphylla Miller 230.
— yiscida Moench 226.
— vulgaris Miller 251.
— vulgaris var. glandulosa L. 258. 
Łindernia pyxidaria Ali. 258. 
Melampyrum aryense L. 270.
— barbatum W. K. 278.
— cristatum L. 267.
— commutatum Tauseli 279.
— nemorosum L. 275.
— — fi. subalpinum Gareke 277.
— pratense L. 279.
— pratense Tausch 281.
— saxosum Baumg. 283.
— silvaticum L. 281.
—■ — fi. saxosum Gareke 283.
— subalpinum Kerner 278.
— yulgatum Pers. 279.
Mimulus Alectoroloplius Scop. 290.
— guttatus DC. 260.
— luteus L. 260.
— riyularis Nutt. 260.
Odontites lutea Rchb. 361.
— rubra Pers. 356.
•— serotina Rchb. 359.
— verna Rchb. 356.
Orontium arvense Pers. 213. 
Paederota Ageria L. 265.
— Ageria fi. Bertol. 266.

Paederota Bonarota L. 263.
— caerulea Solm 263.
— chamaedryfolia Scop. 265.
— lutea L. 265.
— urticaefolia Brign. 265. 
Pedicularis acaulis Scop. 335.
— adscendens Hoppe u. Sternb.

307.
— adscendens Gaud. 309.

— asplenifolia Floerke 301.
— atrorubens Schleicher 313.

- Barrelierii Rchb. 309.
— comosa L. 323.
— fasciculata Bellard 306. 

flammea Wulf. 333.
— flannnea L. 834.
— toliosa L. 325.
—- Friederici Augusti Tomrnas 322.
— gyroflexa Gaud. 306.

— gyroflexa p. Villain 307.
— Hacąuetii Graf 327.
— Jacquini Koch 296
— incarnata Jacq. 310.

Oederi Vahl. 333.
— palustris Ł. 317.
— Portenschlagii Sauter 304.
— recutita L. 328. 

rosea Wulf. 331.
— rostrata Jacq. 296.
— rostrata L. 298.
— Sceptrum Carolinum L. 338. 

silyatica L. 314.
— sudetica Willd. 320.
— tuberosa L. 307.
— yersicolor Wahl. 333.
— yerticillata Ł. 336.
Rhinanthus Alectorolophus Poll.

290.
— alpinus Baumg. 294.
— angustifolius Gmel. 292.



Rhinanthus crista gaili Poll. 284. 
crista gaili var. «. L. 284.

— — — var. fi. L. 287.
— — var. y. L. 290.

— maior Ehrh. 287.
maior var. angustifolia Fries 

292.
— minor Ehrh. 284.
— minor fi. alpinus Gaud. 286.
—• villosus Pers. 290. 
Scrophularia alata Gil. 78.
— aąuatica Koch 78.
— aąuatica L. 82.

- atropurpurea Morett. 87. 
auriculata Scop. 84.

— Balbisii Hornom. 82.
— bicolor .Sibth. 87.
— canina L. 87.
— canina Hoppe 90.
— canina Sieber 90.
•— canina var. fi. et y. DC. 90.
— chrysanthemifolia M. D. 87.
— Ehrharti Steven 78.
— gemiflora Lam. 94.
— glandulosa W. K. 84.
— grandidentata Ten. 84.
— Hoppii Koch 90.
—- laciniata W. K. 86.
— latifolia Host. 91.
— nodosa L. 75.
— peregrina L. 94.
— pyramidalis Wydler 87.
— Scopolii Hoppe 84.
— umbroaa Du Mort. 78.
— vernalis L. 91.
Tozzia alpina L. 341.
Trixago apula Kolib. 345.
—• latifolia Kchb. 345. 
Verbascum adulterinum Koch 41,

62.

Yerbascum album Miller 56.
— Alopecuros Thuill. 61.
— australe Schrader 45.
— austriacum Schrader 62, 66.
— Blattaria L. 71.
— — fi. glabratum Kchb. 73.
— - Blattaria-Lychnitis Gaud. 56.

Blattaria-nigrum 62, 74. 
Blattaria thapsiforme Wirtgen 
41, 73.

— blattarioides Gaud. 73.
— caeruleum Schanz 50.

■- Chaixi Yill. 67.
— collinum Schrader 38, 61.
— condensatum Schrader 45. 

erassifolium Schleicher 46.
— cuspidatum Schrader 41.
— dentatum Lapeyr. 67.
— elongatum Willd. 38.
— floccosum W. K. 51.
— floccosum-thapsiforme Wirtg.

53.
— gallicum Willd. 67.
— incanum Gaud. 56.
— lanatum Schrader 63.
— longifolium DC. 50.
— Lychnitis L. 54.
— — fi. album Koch 56.
•— Lychnitis-Blattaria Koch 73.
— Lychnitis-floccosum Ziz. 53, 56.
— Lychnitis-plilomoides 57.
— Lychnitis-thapsiforme 57.
— mixtum Ram. 53.
— monsspessulanum P. Syn. 67.
— montanum Schrader 46.
— mosellanum Wirtg. 53.
— nemorosum Schrader 45.
•— nigrum L. 58.
— — fi. gymnostemon Kchb. 61.
— —- y. thyrsoideum Koch 61.



Verbascum nigrum <S. lanatum 
Sonder 61, 63.

— nigrum y. ovatum Koch 56, 62.
-— nigrum var. glabratum Sonder

61.
— nigrum-Blattaria Rupr. 74.
— nigrum-iloccosum Koch 53.
— nigrum-Lychnitis Schiedo 56,

62.
— nigrum-orientale De Vis 62, 66. 

nigrum-phlomoides 62.
— nigrum-phoeniceum C. H.

Schultz 62, 69. 
nigrum-pulverulentum Smith 
53.

— nigrum-thapsiforme Wirtg. 41,
53.

— nigrum-Thapsus Wirtg. 61.
— nothum Koch 41, 53.

— orientale M. 11. 66.
— orientale /J. Ohaixi. Koch 67.

•—• pallidum Necs v. Es. 38.
parisien.se Thuill. 61.

— phlomoides L. 42. 
phlomoides Schrader 45.

— phlomoides-Lychnitis Rch. 45,
56.

— phoeniceum L. 68.
-  Pseudo-Blattaria Koch 56.
-  Pseudo-BlattariaSchleicher 73.

— pulverulentum Smith 51.
-  pulverulentum Villain 53, 56. 

—• ramigerum Schrader 41, 56.
— rubiginosum W. K. 62, 69.
— rugulosum W. 42.
—- Schiedeanum Koch 56, 62.
— Schottianum Schrader 53.
— Schraderi Meyer 36.
-  Schraderi - floccosum 38.
- Schraderi-Lychnitis 38.

Verbascum Schraderi -nigrum 
Schiede 38.

— Schraderi-phoeniceum 38.
— sinuatum L. 48.
— sinuatum-Blattaria Greń. Godr.

49, 74.
— sinuatum-phlomoides Greń.

Godr. 45, 48.
— sinuatum-pulverulentum

Noulet 48.
— speciosum Schrader 50.
— spurium Koch 38, 56.
— thapsiforme Schrader 39.
— thapsiforme-Blattaria Wimmer

41, 73.
—• thapsiforme-floccosum Koch 

41, 53.
— thapsiforme-floccosum Wirtg.

5 3 .
—• thapsiforme-Lyehnitis Schiede 

41, 56.
— thapsiforme-nigrum Schrader

41, 62.
— Thapsus Schrader 36.
— Thapsus L. 36.
— Thapsus Meyer 39.
— Thapsus ci. Wahlb. 36.
— Thapsus-floccosum Wirtg. 38,

53.
— Thapsus-floccosum Greń. 46.
— Thapsus-Lychnitis M. K. 56.
— Thapsus-nigrum Schiede 61.
— Thapsus-phoeniceum Koch 70.
— Thapsus-sinuatum Greń. Godr.

49.
•— thyrsoideum Host. 61, 63.
— urtieaefolium Lam. 67.
-— versiflorum Schrader 38, 70.
— virens Host 62, 66.
-  Weldenii Mor. 54.



Veroniea acinifolia L. 152.
— acuta Mart. 134.
— agrestis L. 109.
— agrestis p. ealycida Fr. 171.
— agrestis p. Tenoreana De Vis.

172.
— Allioni Vill. 115.
— Allionii Selim. 115.
— alpina L. 146.
— alternifolia Lejeune 135, 138.
— ambigua Mart. 134.
— amethystina W. 128, 130.
— Anagallis L. 99.
— anagalloides Guss. 101.
— aphylla L. 116.
— aąuatica Bernh. 101.
— argutum Morett 137.
— arvensis L. 154.
— australis Schrader 135, 138.
— austriaca L. 121, 123.
— — «. dentata Koch 122.
------- p. pinnatifida Koch 123.
— — bipinnatifida Koch'123.
— Barellieri Schott 135, 138.
•— Beccabunga L. 102.
—• Bellardi Wulf. 161.

Bellardi Ali. 161.
— bellidioides L. 139.

— brevifolia M. B. 128, 131.
— Buxbaumii Tenore 178.
— Chamaedrys Ł. 107.
— Clusii Schott 135, 137.
— complicata Hoftin. 134.
— crassifolia Kit. 135, 138.
— cristata Bernh. 135, 138. 

Cymbalaria Bodard 183.
— cymbalariaefolia Vahl. 183.
— dentata Schm. 122.
— dentata Schrader 123. 

depauperata W. K. 116.

Veroniea didyma Ten. 169.
— didyma Koch 172.
— Dillenii Crantz 159.
— diyaricata Tsch. 109.
— elata Host 134.
— elatior Host 134.
— Honda Schm. 109.

foliis Cymbalariae Tourn. 181. 
folio Hederulae ltiyin. 181.

— foliosa W. K. 128, 131. 
frutescens Scop. 142.

— fruticulosa L. 142.
— Gebhardiana Fest. 146.

- glabra Schrader 128, 134.
— grossa Mart. 134.
— hederaefolia L. 181. 

hederaefolia p. L. 183.
-  hederifolia Schrnk. 182.

— hybrida L. 135, 138. 
liybrida M. B. 135, 138.

— Jacąuini Schott. 123.
— integrifolia Schrnk. 146.

— laevigata Ilallier 177.
— lamiifolia Hayne 109.
— - Lappago Schrnk. 182.
— latifolia Koch 124.
— — a. maior Koch 127.
— — p. minor Koch 127.
— latifolia Scop. 104.
— latifolia maior Schrader 127.
— latifolia minor Schrader 127.
— laxiflora Lej. 128.
— limosa Lej. 102, 103.
•— longifolia L. 132.
— a. yulgaris Koch 134.
— — p. maritima Koch 134.
— — y. media Koch 134.
— — <)'. glabrata Koch 134.
— longifolia Schrader 134. 

maritima Schrader 134.



Veronica media Schrader 134.
— media Lej. 135, 138.
— montana L. 110.
— multiflda L. 123.
— neglecta Schmidt 150.
— nitens Host 135, 138.
— nitida Khrh. 128, 131.
— ocymifolia Thuiller 165.
— offieinalis L. 113.
— opaca Fr. 174.
— orchidea Grant/, 135, 138.
— paludosa Lej. 135, 138.
— -  paniculata W. 123.
— paniculata L. 130.
— panormitana Guss. 183.
— parmularia Poit. et Turp. 98.
— peregrina L. 157.
— persica Poir. 178.
— persicifolia Schott 134.
— pilocarpa Lk. 123.

— pilosa W. 109.
— pinnatifida Lam. 159.
— plicata Pohl 109.
— polita Fr. 172.
— polita Rehb. 172.
— polygonoides Lam. 161.
— polymorpha Willd. 123. 

praecox Ali. 165.
— prostrata L. 119.
— Pseudo-Chamaedrys Jacq. 124. 
— pulchella Bast. 169.

— pulchella Guss. 169. 
pumila Ali. 148.

— pyrenaica Ali. 115.
— roinana L. 157.
— romana Ali. 164.
— romana Scop. 165.
— rotundifolia Schrnk. 147.
— Rudolphiana Hayne 109.
— saturejifolia 120. 

saxatilis Scop. 144.

Veronica Schmidtii R. et S. 122.
scutellata L. 96.

------- fl. pubescens Koch 98.
— serpyllifolia L. 149.
— — ft. borealis Laestad. 150.
— spadana Lej. 115.
— spicata L. 135.

— a. vulgaris Koch 137.
— — /?. latifolia Koch 187.

— y. lancifolia Koch 138.
— — A. nitens Koch 138.
— — t. setulosa Koch 138.
-— — C- cristata Koch 138.
— spicata auct. 137.
— spuria L. 128.
—• — u. Schraderi Koch 130.

— /3. laxifłora Koch 130.
— — y. foliosa Koch 131.
— spuria Schrader 130.
— spuria Sprengel 130.
— sąuamosa Presl. 137.
— Sternbergiana Bernh. 138.
— succulenta Ali. 159.
— tenella Schmidt 101.
— tenella Ali 150.
— tenuifolia M. B. 123.
— Teucrium Vahl. 127.
— Tournefortii Schm. 115.
— Tournefortii Gmel. 178.
■— trichocarpa R. S. 123.
— triloba Opitz 182. 

triphyllos L. 162.
— urticaefolia L. fil. 104.
— verna L. 159.
— versicolor 171.
Wulfenia Ageria Sm. 265.
— Ageria fS. Bertol. 266.
— Bonarota Sm. 263.
— carinthiaca Jacq. 256.
— chamaedryfolia Host 263. 

lutea Host. 265.



K Ó H L E R ’S

Medizinal - Pflanzen
in

naturgetreuen Abbildungen und im erklarendem Teide,
A T L A S

zur Pharm acopoea germ anica, austriaca, be lg ica , danica, helvetica, 
hungarica, ross ica , su ecica , British pharm acopoeia , N ederlandsche 
Apotheek, zum C odex m edicam entarius, sow ie zur P harm acopoeia  o f 

the United States o f  A m erica.
Yollstiindig in zwei Abtheilungen:

I. l>ie offizinellen Pflanzen.
II. Die sonst im Gebraucli beiiiullichen Arzneigewaclise.

I. Die offizinellen Pflanzen
in ca. 40 Lieferungen  a 4 Tafeln mit Text a 1 Mark 

von « .  P a b s t
unter Mitwirkung von I)r. Eritz  E lsn er ,

Apothckor in SchOnefeld - Leipzig.

I)ie Veranlassung zu diesel* Publikation ist der seit Jahren 
fortgesetzt mir kundgegebene Wunsch nach einem guteil uud 
billigen Atlas der den Medizinalzwecken dienenden Pflanzen 
in natui‘getreu - ansehaulichem Bilde.

Ich beginne die Losung diesel* schwierigen Aufgabe, indem 
ich ais erste A bth e i lu n g  die Offizinellen Pflanzen gemiiss 
der Pharmacopoea germanica ed. II. zu einem Preise und in 
einer Ausstattung bringe, wie Aehnliches bis dato noch Niemand 
gębo ten hat.

Es geschieht dies im Hiiiblick auf den wirklich dringeilden 
Bedarf und in der festen Ueberzeugung der allgemeinen An- 
erkennnng sowie der Unterstiitzung dieses Unternehmens durch 
Snhscription nach Empfang der ersten Lieferung sicher sein zu 
konnen.

Das Werk erscheint, wie sieli dem augenscheinlich seiner 
Aufgabe gewachsenen Zeichner die Originale in natura bieten 
und tragt jede Tafel und dazu gehoriges Textblatt unten rechts 
die gleiolie interimistische Nummer (Erscheinungsziffern), welche 
nach Yollstilndigwerden die Hand des Besitzers dem mit der 
Schlusslieferung folgenden systematisch geordneten Register ent- 
sprechend dann oben neu zu paginiren hat.

Gera-Untermhaus. Fr. Eugen Kohler.



Einige Urtlieile iiber KSliler’s Medizinalpflanzen im Auszuge:
Ich kann Zeichnung und Colorit nur ais ganz vorziiglich be- 

zeichnen u. s. w.
Bunzlau, don ‘25. Mai 1883.

l)r. Bottgcr, Redacteur der Ph. Ztg. in Bunzlau.
Die iibersandten Abbildungen legte ich heute den hiesigen Col- 

legen in unserer Conferenz vor. Wir sind der Meinung, dass so 
naturgetreue und illustrirte Abbildungen fur so billigen Preis bisher 
noch nie geliefert sind.

Potsdam , 26. Mai 1883. E. Benscl, Hofapoth. „Zum Baer“.
Die Ausfuhrung ist eine ganz vorzugliche. Durch eine solche 

klare und eingehende Darstellung auch der innern Pflanzentheile wird 
das Studium der pharmaeeutischen Botanik ausserordentlich gefiirdert 
und der beispiellos billige Preis des ausgezeichneten Werkes erleichtert 
das Ansoliaifen u. s. w.

A nnaberg, 23. Mai 1883. Prof. l)r. A. Duli os, Geh. Reg.-Rath.
Ich gestehe gem, dass die Tafeln einen gunstigen Eindruck machen.

Strassburg i. Els., 25. Mai 1883.
Prof. Dr. F. A. Fliickiger, Dir. d. pharm. Inst.

Die 4 mir gesandten Tafeln sind vortrefflieh ausgefiihrt u. s. w.
Jena, den 23. Mai 1883. Prof. Dr. Hallier.
Die Herausgabe der Medizinal-Pflanzen in Bild und Wort ist ge- 

kennzeichnet durch vortreffliche Abbildungen, die an Deutlichkeit der 
Formentreue ais vollkommen correct bezeichnet werden diirfen.

Sanssouci, im Mai 1883.
Jiihlke, Hofgarten-Director Sr. Maj. d. Kaisers u. Konigs.

Die Bilder sind sauber und naturgetreu und durften zweifellos 
fur den Unterricht brauchbar und von Nutzen sein u. s. w.

H alle a. S., 3. Juni 1883. Prof. Dr. Kraus.
Ich muss dem Yerleger sowolil wie dem Kiinstler und den Ver- 

fassern mein Compliment ausspreclien iiber die vorziigliche Leistung. 
Der Preis ist auch ein so niedriger, dass die Anschaffung sogar fur 
minder Bemittelte ohne Schwierigkeit sein wird; und hierin zeiclmet 
sich das Werk mit Vortheil vor Bentley & Trimens ‘ Medicinal Plants” 
aus, abgesehen davon, dass das letztere meiner Ansicht nach sogar 
auch in kiinstler. Hinsicht dio mir vorliegenden Proben nicht erreicht.

New-York, 27. August 1883.
Dr. Charles Rico, Chairman of the Conimitee of Reyision 

and Publication of the U. S. of America.
Ich halte die Tafeln fur vorzuglich und das Unternebmen fiir ein 

hochverdienstliches, die thatkriiftigste Unterstiitzung aller wissenscliaft- 
lichen Apotheker in hohem Grade verdienend.

Miinster i. W., 1. Juni 1883.
Dr. W. Lenz, Corps-Stabsapotheker.

Mail sielit den Tafeln an, dass der Zeichner und Lithograph die 
Arbeit mit Liebe ausgefiihrt bat und bei weiterer Hingebung Tiichtiges 
leisten wird. — L eip zig , 23. Mai 1883.

Luerssen, Docent der Botanik an der Univ. Leipzig.
Ich limie, dass die von Ihnen herausgegebenen Abbildungen offl- 

zineller Pflanzen gut ausgefiihrt sind und ihrem Zwecke entsprechen 
werden. Hofratli Prof. Dr. Schenek,

Director des bot. Gartens zu Leipzig.
Herm. J. Uainm, Leipzig.
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Fam. 62. Orobancheae.

Auf den Wurzeln anderer Grewachse lebende chlorophyll- 
freie oder sehr chlorophyllamie, meist saftreiche und blass 
gefarbte Grewachse, jahrig oder mehrjahrig, mit kleinen, 
schuppigen, einfach gestalteten, farblosen oder wenigstens 
nicbt grlin gefarbten Blattem. Die ubrigen Yerhaltnisse 
sind denjenigen der Scropbularineen fast ganz gleicb. Kelch 
und Krone anwelkend, dachig, melir oder weniger deutlicli 
21ippig; Staubblatter didynamisch; Carpellblatter 2, paracarp, 
oben und unten in der Bluthe stehend, meist von einem 
einseitig ringformigen Carpelltrager gestiitzt; Samenknospen 
anatrop, meist zahlreich an den eingerollten Carpellblatt- 
randern, welche ais je 2 Placenten mehr oder weniger weit 
ins Innere des Fruchtknotens yorspringen und zuruckrollen; 
Kapsel lfaclierig oder durch starkes Yorspringen der Carpell- 
blattriinder fast 2facherig, 2klappig; Samen klein, mit 
kleinem, fast kugeligem, basal im Endosperm befestigtem 
Keim.

Am baufigsten in massig warmen Gegenden der nord- 
lichen Halbkngel.



Gattungen:

427. Orobanche L,
(mit AusscMuss einigei- Arten).

Kelch 21appig; Krone rachenfonnig mit 21appiger Ober- 
lippe; Kapsel 2klappig, die Klappen oben und unten ver- 
bunden; Bliithen von einem einzigen Deckblatt gestiitzt.

428. Phelipaea C. A. Meyer 
(friiher zu O rob an ch e  L. gehorig).

Auf jeder Seite des Deckblattes ein kleineres; Kelch
3— Gziihnig; Krone rachenformig; Kapsel halb 2klappig.

429. Lathraea L.
Kelch glockig, 41appig; Krone 21ippig mit ungetheilter 

Oberlippe; Kapsel 2klappig.

ARTEN:
Gatt. 427. Orobanche L.

Da wir es kaum fiir moglich halten, die Formen der 
O. polymorpha Schrank nach einer Tabelle zu bestimmen, 
so geben wir hier nur eine Uebersicht nach den Wirthen, 
auf denen die weiter unten beschriebenen und abgebildeten 
Formen schmarotzen.

Staubblatter in der Mitte der Kronrohre entspringend.
K rone w eitroh rig :

1743. O. cruenta Bertoloni. Auf Lotus und H ip p o -  
crepis. Im siidlichen Theil des Gebiets.



1744. O. rapom Thuiller. Auf Sarotham us. Westliehes 
Gebiet.

1745. O. palliiliflora Wimm. efc Gr. Auf verschiedenen x\rten 
der Gattungen C irsium  und Carduus. Im nordlichen 
Deutschland bis nach Thiiringen.

1746. O. pruinosa Lapeyrouse. Auf Y icia F aba L. Stid- 
grenze des Gebiets.

1747. O. Scabiosae Koch. Auf S cab iosa  co lu m baria  L. 
und Carduus d e flo ra tu s  L. Alpengebiet.

1748. O. Epithymum DC. Auf Thynius Serpyllum  L. 
Siidliches und mittles Gebiet.

1749. O. Galii Duby. Auf Arten von Galium. Zerstreut.
1750. O. rubens Wallroth. Auf der Luzerne und anderen 

Arten von M edicago. Zerstreut.
1751. O. Teucrii F. W. Schultz. Auf yerschiedenen Arten 

von Teucrium . Westliches Gebiet und in den Alpen.
1752. O. stiymatodes Wimmer. Auf Centaurea S ca b iosa L . 

Stellenweise.
1753. O. loricata Reichenb. Auf A rtem isia  cam pestris L. 

Stellenweise.
1754. O. Picritlis F. W. Schultz. Auf P icris. Yereinzelt.
1755. O. flava Martius. Auf P etas ites niveus Baumgarten. 

Alpengebiet.
1756. O. lucorum A. Braun. Auf B erberis und Rubus. 

Alpengebiet.
1757. O. Sahiae F. W . Schultz. Auf Sa lv ia  g lu tin osa  L. 

Alpengebiet.
1758. O. Kochii F. W. Schultz. Auf A n th ericu m , Cen

taurea und anderen Plłanzen. Bohmen.



' K rone en groh rig :
1759. O. minor Sutton. Auf Klee. Zerstreut.
1760. O. amethystina Tlinilłer. Auf E ryngium . Westliches 

Gebiet.
S ta u b b la tter  in der M itte der K ron roh re :

1761. O. Cervariae Suard. Auf' yerschiedenen Umbelliferen, 
nameritlich Peucedanum  C erraria  L. und L ib a n otis  
m ontana Crantz.

1762. O. caerulescens Sfephan. Auf A rtem isia  cam - 
pestris L. Vereinzelt.

1763. O. Hederae Duby. Auf Epheu. Rheingegend.

Gatt. 428. P h e lip aea  G. A. Meyer.
Keleh o z a h n i g ............................................................... 1.
Kelch 4zahnig . . .  ...........................................2.

1. Staubblatter kalii oder aro Grunde etwas flaumig;
Lappen der Lippen spitz, Hacli:

1764. Ph. caerulea Yill. 
Staubblatter an der Naht wollig; Lappen der Lippen 

stumpf, am Rande zuruckgebogen:
1765. Ph. arenaria Borkhausen.

2. Stengel astig; Staubblatter kalii:
1766. Ph. rarnosa L.

Gatt. 429. L a th raea  L.
1767. L. Sąuamaria L. Bluthen einseitswendig, 

hangend; Kronenunterlippe 3spaltig.



1743. Orobanche1) cruenta1 2) Bertoloni. 

Blutrother Wurger.

Syn. O. gracilis Smith. O. mdgaris Gaud. O. rapum 
Rchb. O. variegata Wallroth.

Kelcb.blatteh.en mehrnervig, ziemlich gleichformig zwei- 
spaltig, langer ais die Kronrohre; Krone glockig, vorn ani 
Grunde kropfig erweitert, auf dem Rticken gekrUmmt; Lippen 
ungleich gezahnelt, driisig gefranst; Oberlippe helmartig, 
ungetheilt oder etwas ausgerandet, mit abstehenden Seiten- 
lappen; Abschnitte der Unterlippe fast gieich; Staubblatter 
am Grunde der Krone eingefugt, dicht behaart, oberwarts 
wie der Staubweg drtlsenhaarig; Miindungsscheibe sammetig, 
erhaben berandet; Blume inwendig blutroth; Mundung gelb 
mit braun purpurnem Rande.

B esch re ibu n g : Der Stengel wird bald nur 10— 12 Gm. 
hoch, bald aber auch bis gegen 80 Cm. hoch, ist einfach, 
etwas kantig, unten fast kahl, nach oben aber reichlich mit 
abstehenden, bernsteinartigen, gestielten Driłsen besetzt, an 
der Basis nur massig verdickt, daselbst bald gerade, bald 
schief, aber immer reichlich mit dicken, fast dreieckigen 
Scliuppen besetzt, welche dicht wie Dachziegel iiber einander 
liegen. Nach oben hin stehen die Schuppen immer weiter

1) 'Oąpur/ru Eryenwiirper, moderner griechischer Name, urspriing- 
lich fur Cuscuta gebrauchlich, auf die er freilich ebenso wenig passt 
wie auf unsere Gattung.

2) Blutroth; bezieht sieh auf die Farbę der Blume.



Ton einander entfernt, besitzen zwar nooh eine breite Basis, 
aber je weiter nach oben, um so mehr zieht sieli die Spitze 
derselben in die Lange. Unten sind sie braun und kalii, 
nach oben erhalten sie melir und mehr die Farbę des Stengels 
und bekommen zuletzt auch die BrUsen des oberen Stengel- 
theils. Bas Colorit des Stengels ist indessen nicht constant, 
denn es schłagt vom Zimmtbraunen bald mehr in’s Blutrothe, 
bald mehr in’s Ockergelbe iiber. Wie bei allen Orobanehen, 
stehen die Błiithen anfangs in einer sehr dichten Aehre, bis 
sieli dann die Spindel immer mehr verlangert, wodurch die 
Aehre, je nach ihrer Liinge und nach ihrem Bltithenreich- 
thume, loekerer wird, denn kleine Exemplare haben dereń 
nur 6—-8, iippige bis 30 und 40; gemeinlich sind aber 10 
bis 20 Bliithen vorhanden. Beckblatter und Kelche sind mit 
Briisen besetzt. Bie beiden von einander getrennten Kelch- 
blatter sind vielnervig; ihre Spaltung ist mehr oder weniger 
gleichmassig und die Spaltzipfel sind scliarf zugespitzt. Bie 
Krone ist etwa 2 Gm. lang, an durftigeren Exemplaren etwas 
kleiner, an fetteren etwas grosser. Aeusserlich spielt das 
Zimmetbraun in’s Violette, innen ist die Farbę blutroth. Bie 
Oberlippe faltet sieli zusammen, so dass sie 21appig zu sein 
scheint. Bie Pflanze besitzt einen angenehmen Buft.

Y orkom m en : Von der Bonau durcli Bayern bis in die 
Alpen und Yoralpen. Sie wiichst daselbst auf Wiesen und 
grasreichen Triften besonders an Leguminosen, namentlich 
auf Lotus, H ip p ocrep is  u. s. w., aber auch an Galien, 
Labiaten, an H elianthem um  u. a., ist mehrjalirig und bluht 
im Juni und Juli. Ihre Nordgrenze erreicht sie in der 
Gegend von Regensburg, weiter findet sie sieli auf den



Isarauen und Isarinseln bei Mimchen, im bairischen Hoch- 
land bei Partenkirchen, bis fast 2000 Meter in’s Hocliland 
emporsteigend; bei Tblz, Innsbruck, Bożen, Ober-Bozen, 
Livina longo; im Salzburgischen bis 1600 Meter empor
steigend, so bei Lofer, auf Kalltabhangen bei Salzburg 
und daselbst die haufigste Form (unter dem Namen Stier- 
wurz bekannt);1) in Oesterreich bei Linz; Breitenfurt und 
Kahlenberg bei Wien, Klagenfurt; in Steiermark; in der 
Flora von Triest und hei Fianona in Istrien; im osterreichi- 
schen Ktistengebiet bei Fiume, Pola, auf der Insel Losino, 
auf Yeglia, am Monte Maggiore auf Lathyrus pratensis; 
in der Schweiz im Waadtland bei Entagne auf Epheu,'2) bei 
Lausanne, Bex, Montet, Lantanney, Aigle; im Canton Wallis, 
iiberhaupt durch den grossten Theil der Schweiz. Ausserdem 
durch einen grossen Theil des siidlichen Europa verbreitet, 
so z. B. durch fast ganz Italien, Sudfrankreich, Portugal 
(auf Genista triacantha Brotero), in Ungarn u. s. w. Sie 
kommt im Gebiet ausser den oben genannten Pflanzen haufig 
auf G enista  germ an ica , t in c to r ia , sa g itta lis , auf 
C o r o n illa  Em erus, Spartium  junceum , auf Lathyrus 
p raten sis  und auf dem E pheu vor.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Der Schaden, den die Orobanehen an- 

richten, ist nur ein ganz lokaler und unbedeutender, da diese 
interessanten Pflanzen immer nur sporadisch und vereinzelt 
auftreten. Es wiire von grossem Interesse, wenn man Ver- 
suche machte, sie in Parkanlagen anzupflanzen. Nattirlich

1) A. Sauter, Flora, S. 87.
2) Nach Reichenbach fil.

Flora XVIII.



musste man den Wirth, auf' dessen Wurzeln sie sclmiarotzen, 
sehr vorsichtig ausgraben und verpflanzen.

F orm  en: In den Formenkreis dieser Art gehort die in 
Ungarn vorkommende O. atrorubens Henffel and O. Wierz
bicka Schulz Bipontinus.

A bbildungen. Tafel 1743.
AB Pflanze in natur], Grosse.



Pfriem en - Wtirger.

Syn. O. rnaior Iieichenbach, DG., Smith.
Kelchblattehen mehrnervig, meist ziemlich gleichformig 

2spaltig oder ungetheilt, ungefahr so lang wie ćlie Kron- 
rbhre; Krone glockig, vorn am Gruncie kropfig erweitert, 
auf dem Riicken gekriimmt, mit welligen, schwach gezalinelten 
(nicłit gefransten) Lippen; die Oberlippe helmartig, ausge- 
randet, mit abstehenden Lappen; der mittle Abschnitt der 
Unterlippe doppelt so gross ais die Seitenlappen; Staub- 
blatter am Grunde der Krone eingefugt, im unteren Theil 
ganz kahl, am Ende wie der Staubweg driisenhaarig; Mun- 
dungsscheibe sammetig, ohne hervortretenden- Rand. Die 
Blume ist heli rothlichbraun oder Heischfarben und dnftet 
sehr unangenehm spermatisch.

B esch re ibn n g : Der Stengel wird an kraftigen Exem- 
plaren bis 1 Meter hoch und 6— 12 Mm. dick. Nach nnten 
zu findet sich, nahe der Basis, eine riibenartige Yerdickung 
von 2 — 5 Cm. Durchmesser und unter dieser verdickt sich 
der Stengel nochmals ais Wurzelstock. Die ganze Pflanze 
hat eine braunlichgelbe Farbę. Der gerade oder wenig ge- 
bogene Stengel ist nur an der rubenartigen Verdickung ge
krummt, kahl, stielrund gefurcht und mit braunen Schuppen 
bedeckt, welclie an der Yerdickung sehr dicht stehen und

1) Wegen der riibenformigen Ansehwellung am Grunde des 
Stengels.



kurz sind, ani Stengel liinauf aber eine lanzettliche Form 
mit langer Zuspitzung haben und 2 — 4 Cm. lang sind. 
Anfangs haben sie hellere Farbę, doch bald gehen sie, be~ 
sonders an den Randem, in ein schwarzliches Rothbraun 
iiber. Die Bluthenahre ist 10— 20 Cm. hoeh, die Bluthen 
sind durch graubraune, lanzettformige, langzugespitzte Deck- 
bliitter gestutzt, welche 2— 2'/2 Cm. lang und so lang wie 
die Kronen sind. Da die Bluthen sehr dicht stehen, bilden 
die Deckblatter an der Spitze der Aehre, so lange sich dort 
nocli Knospen fi.nden, eine Art Scliopf. Die Kelchblatter 
sind fast so lang wie die Kronrohre, ziemlich gleicliformig 
2spaltig, seltener ungetheilt. Die in der ei-sten Jugend gelbe, 
dann immer brannlicher werdende Krone ist auf' dem Ruelten 
gekrummt. Die Oberlippe ist helmformig und ausgerandet, 
die untere zuruckgesehlagen, der Mittellappen von doppelter 
Breite wie die Seitenlappen. Die Narbenplatte ist 2kugelig. 
Die ganze Pflanze bat einen pilzahnlichen Geruch.

Y orkom m en: Auf Sarotham nus seoparius in rhei- 
nischen Gebirgen, namentlich aber auf dem Siebengebirge. Sie 
perennirt und blulit Ende Mai und anfangs Juni. Sie wurde 
im Jahre 1813 entdeckt, wo Zeiher ein Exemplar auffand 
in einem Kalksteinbruch auf der halben Hohe des Kniebis in 
der Gegend der Alexanderschanze im Schwarzwalde. Uebri- 
gens in der ganzen Rheingegend zerstreut, namentlich im 
gebirgigen Theil der Rheinprovinz, bei Bonn, Siegburg, 
Grafenberg bis Dusseldorf, bei K oln,1) in Waldern um 
Koblenz, bei Boppard, im Schwarzwald, durch Westphalen;

1) Yjrl. Lolir’s Flora, S. 157.



friiher angegeben fur Schlesien und die Flora von Halber- 
stadt; in Thilringen selten; bei Wien; nach Charkanfcier im 
Canton Tessin. Sie ist immer nur auf Sarothamnus gefunden 
worden. Haufig auf den Vogesen; durch das Badische zer- 
streut; in Wurtemberg selten, so z. B. im Schwarzwald auf 
dem Kniebis unweit der Alexanderschanze (wie oben an
gegeben von Zeyher entdeekt, aber aucli von Alexander Braun 
angegeben), im Teinachtlial unterlialb der Grlasmuhle, am 
Schramberg. *)

B llith eze it: Mai, Juni.

1) Ygl. Martena und Kemmler, Flora, Bel. II, S. 51.

A bbildungen. Tafel 1744.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 ICrone im Liingssclmitt, ver- 

grossert; 2 Kelchblattchen, yergrossert.



1745. Orobanche pallidiflora Winuner. 

Distel-Wiirger.

Syn. O. alba Steph. O. speciosaDietr. O.proceraKoch.1)
O. Cirsii Pr. O. hyrjrophila Briigger. O. Matthesii Schlecht.

Kelchblattchen mehrnervig, breit eiformig, plotzlich in 
eine pfriemliche Spitze zusammengezogen, zieinlicli gleicli- 
formig 2spaltig oder ungetheilt, hochstens so lang wie die 
Kronrohre; Krone glockig, auf der Mitte des Riickens ziem- 
lich gerade, oben vorwarts gekriimmt, vorn am Grunde etwas 
kropfig, answendig, so wie die Oberlippe inwendig, von Haaren, 
die auf einem okergelben Knotchen stehen, driisig behaart; 
Lippen ungleich spitz gezahnelt, am Rande gekrauselt; die 
Oberlippe am Ende etwas aufwarts gekriimmt, 21appig, mit 
ausgebreiteten Lappen; Abschnitte der Unterlippe fast gleich; 
Staubblatter nahe am Grunde der Krone eingeiugt, unter- 
warts zerstreut behaat, nach oben kahl; Staubweg ol>en 
driisig behaart.

B esch re ibu n g : Eine der schonsten Species dieses Ge- 
schlechts, dereń Stengel, an der Basis knollig, 30— 45 Cm. 
aufrecht empor schiesst, fingerdick wird, eine leicht-braunlich- 
gelbe Farbę besitzt und nur sparsam mit Driisen bekleidet

1) So nach Caspary. Yergl. auch AschersoEs Bemerkung in der 
Botan. Zeitung 1878, Sp. 750. Reichenbach sagt, sie stimme sehr 
nahe mit O. speciosa  DO. iiberein. O. alba Steph. hiilt derselbe 
fur yerschiedcn.



ist. Die Scliuppen sind leberbraun, stehen am Knollen, wo 
sie kiirzer und breiter sind, so dicht, dass sie sich gegen- 
seitig decken, dagegen finden sie sich am Stengel nur weit- 
laufig, sind schmaler und langer. Die Bliithenahre ist 10 
Dis 12 Cm. lang, unten etwas locker, nach oben aber innner 
dichter und da die leberbraunen, nach vorn liin verschina- 
lerten Deelcblatter fast die Lange der Bliithe erreichen, bilden 
sie an der Spitze der Aehre, so lange noch Knospen vor- 
lianden sind, eine Art Schopf. Die Kronen messen 2 Cm. 
Lange, die beiden Kelchblatter 1 Cm., Kelch- und Deckbliitter 
sind driisenhaarig. Die iibrige Beschaffenheit der Bliithe ist 
schon oben in der Beschreibung der Species angegeben 
worden.

Y orkom m en: Sie steht auf den Wurzeln unserer Acker- 
distel, C irsium  arvense, findet sich in Deutschland aber 
nur bei Frankfurt a. d. O. und in Schlesien, und bliiht im Juni. 
Sie kommt vor auf Cirsium arvense, o leraceum , h etero - 
p h y llu m , p a lu stre , rivulare, auf Carduus acanthoides. 
In Schlesien auf einem Brachacker zwischen Koberwitz und 
Wirrwitz (Reichenbach fil.) unweit Breslau und bei Frankfurt 
an der Oder; in Preussen bei Drengfurt und bei Sprauden 
unweit M ewe;1) in Pommern bei Pyritz; bei Leitmeritz und 
Jicin in Bohmen; in Thuringen bei Tennstedt und zwischen 
Gross-Brembacli und Vogelsberg, bei Klein -Brembaoh;1 2) in 
der Rheingegend zerstreut, so z. B. bei Neckarau, beim Linden- 
hof, bei Rennersgut und am Wege nach dem Neckarauer

1) Daselbst 1871 von Pr. J. Weiss aufgefunden.
2) Daselbst am 10. August 1871 von Herrn Oberlelirer Oscar 

Schmidt aufgefunden und seitdem liilufig beobachtet.



1745. Orobanche pallidiflora Wimmer.

Distel - W flrger.

Syn. O. alba Sfceph. O. speciosa Dietr. O.procera Koch.1) 
O. Cirsii Fr. O. hygrophila Brtigger. O. Mutthesii Scłilecht.

Kelchblattchen mehrnervig, breit eiformig, plotzlicli in 
eine pfriemliche Spitze zusammengezogen, ziemlich gleich- 
fórmig 2spaltig oder ungetheilt, hochstens so lang wie die 
Kronrohre; Krone glockig, auł' der Mitte des Riickens ziem- 
lich gerade, oben vorwarts gekriimmt, vorn ani Grunde etwas 
kropfig, answendig, so wie die Oberlippe inwendig, von Haaren, 
die auf einem okergellien Knotchen stehen, driisig behaart; 
Lippen ungleich spitz gezahnelt, am Rande gekrauselt; die 
Oberlippe am Ende etwas aufwarts gekriimmt, 2 lappig, mit 
ausgebreiteten Lappen; Absclmitte der Unterlippe fast gleich; 
Staubblatter nahe am Grunde der Krone eingefiigt, unter- 
warts zerstreut behaat, nacli oben kahl; Staubweg oben 
driisig behaart.

B esch re ib u n g : Eine der schonsten Species dieses Ge- 
schlechts, dereń Stengel, an der Basis knollig, 30— 45 Cm. 
aufrecht empor schiesst, fingerdick wird, eine leicht-braunlich- 
gelbe Farbę besitzt und nur sparsam mit Driisen bekleidet

1) So nach Caspary. Yergi. auch Ascherson’s Bemerkung in der 
Botan. Zeitung 1878, Sp. 750. Reichenbach sagt, sie stimme sehr 
nahe mit O. speciosa  DO. iiberein. O. alba Steph. halt derselbe 
fur verschieden.



ist. Die Schuppen sind leberbraun, stehen am Knollen, wo 
sie kiirzer und breiter sind, so dicht, dass sie sieli gegen- 
seitig decken, dagegen finden sie sieli am Stengel nur weit- 
laufig, sind schmaler und langer. Die Bluthenahre ist 10 
bis 12 Cm. lang, unten etwas locker, nacb oben aber immer 
dicliter und da die leberbraunen, nach vorn hin verschma- 
lerten Deekblatter fast die Lange der Jilutlie erreichen, bilden 
sie an der Spitze der Aehre, so lange noch Knospen vor- 
lianden sind, eine Art Scliopf. Die Kronen messen 2 Cm. 
Lange, die beiden Kelehblatter 1 Cm., Kelch- und Deekblatter 
sind drttsenhaarig. Die iibrige Beschaffenheit der Bliithe ist 
schon oben in der Besclireibung der Species angegeben 
worden.

Y orkom m en: Sie steht auf den Wurzeln unserer Acker- 
distel, Cirsium  arvense, findet sieli in Deutschland aber 
nur liei Frankfurt a. d. O. und in Schlesien, und bliilit im Juni. 
Sie konimt vor auf Cirsium arren se, o leraceum , lie tero - 
ph y llu m , pa lu stre , rivulare, auf Carduus acanthoides. 
In Schlesien auf einem Bracliacker zwisclien Koberwitz und 
Wirrwitz (Reichenbach fil.) unweit Breslau und bei Frankfurt 
an der Oder; in Preussen bei Drengfurt und bei Sprauden 
unweit Mewe;1) in Pomniern bei Pyritz; bei Leitmeritz und 
Jicin in Bolimen; in Thiiringen bei Tennstedt und zwisclien 
Gross-Brembacli und Vogelsberg, bei Klein-Brembach;1 2) in 
der Rheingegend zerstreut, so z. B. bei Neckarau, beim Linden- 
hof, bei Rennersgut und am Wege nach dem Neckarauer

1) Daselbst 1871 von Fr. J. Weiss aufgefunden.
2) Daselbst am 10. xlugust 1871 von Herrn Oberlehrer Oscar 

Schmidt aufgefunden und seitdem liiiufig beobachtet.



IG

Walćl neben dem Rhein, am Rhein bei Mannheim gleieh 
unter der Rheinschanze, bei Schwetzingen, im Elsass bei 
Rufach; im Yorarlberg bei Au im Bregenzerwald; bei Inns
bruck in Tirol am Eingang zum Allerheiligen-Lahner. 

B lu th eze it: Juni.

Abbildungen. Tafel 1745.
AB Pflanze in natilrl. Grosse.



1746. Orobanche pruinosa Lap.

Duftiger W urger.

Syn. O. speciosa DC. O. alba Mutis.
Kelcliblattchen 5nervig, 2spaltig, mit ziemlich gleichen, 

schmalen, pfriemlichen Abschnitten von der Lange der Kron- 
rohre; Krone glockig, auf dem Riicken etwas gekrummt, mit 
ausgebreiteten, wellig-faltigen und krausen, stumpf gezahnel- 
ten, nicbt gewimperten, farbigen Lippen mit zierlichem vio- 
lettem Adersystem, die Oberlippe 21appig, die Abschnitte der 
Unterlippe abgerundet, der mittle doppelt so gross wie die 
seitliehen; Staubblatter diclit iiber dem Grunde der Krone 
eingefugt, unterwarts zottig, oberwarts wie der Staubweg 
etwas drusig. Dlimie sehr schon, gross, weiss mit violetten 
Adern, die Platte der Mundung violett.

Y orkom m en: Auf V icia  Faba L. und Fi.sum sati- 
vum  L. ImGebiet nur an der Stidgrenze beiFiume, auf Veglia 
und Osero.') Uebrigens im stidlichen Europa, so z. JB. in Siid- 
frankreich, Italien, Griechenland, auf den griechischen Inseln; 
aucli an den gegenuberliegenden afrikanischen Klisten, nament- 
licłi in Aegypten. 1

1) Wimmer filhrt ais Standort in seiner Flora von Schlesien die 
Gypsgruben bei Dirseliel in Oberschlesien an. In der dritten lie- 
arbeitung der Flora (1857) zielit er die dort gefundene Pflanze zu 
O. p a llid iflora  W. et G. Zu unserer Art gehiirt sie jedenlalls nicht.

F lora  X V I I I .  3



B ltith eze it: In Aegypten bliilit sie anfangs Marz, auf 
<łen griechischen und italienischen Inseln anfangs April, bei 
Fiume und im sudlichen Frankreich im Mai und Juni.

Abbildungen. Tafel 1746.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, zerschnitten, desgl.; 

2 Staubgefass, vergr8ssert; 3 Carpell, desgl.



1747, Orobanche Scab io sae  Koch. 
Skabiosen - Wtlrger.

Syn. O. platystiyma Reichenbach.

Kelchbliittclien mehrnervig, eiformig, in eine pfriemliche 
Spitze verschmalert, kiirzer ais die Kronrohre oder 2spaltig 
mit parallelen Abschnitten; Krone glockig, auf dem Riicken 
sanft gekrihnmt, auswendig, sowie die Oberlippe inwendig, 
von zerstreuten kurzeń Drusenhaaren rauh, die Haare auf 
einem yioletten oder schwarzlichen Knotchen sitzend; Lippen 
ungleich, spitz gezahnt, am Rande gekriiuselt, die Oberlippe 
ani Ende etwas aufwarts gebogen, 21appig, mit ausgebreiteten 
Lappen; die Absclmitte der Unterlippe gleicli; Staubbliitter 
nahe am Grunde der Krone eingefugt, unterwiirts zerstreut 
behaart, am Ende wie der Staubweg fast kalii. Blunie oker- 
gelb, am Rande rostfarben, auf dem Riicken violett, die 
Miindungsplatte dunkelpurpurn oder schwarzlich.

Y orkom m en: Auf S cab iosa  C olum baria  L. und 
Gardnu,s d e flora tu s L. Im Alpengebiet. Rei Berehtesgaden 
im bairischen Hocliland; im Salzburgischen auf dem Untersberg, 
Gaisberg, auf den Loferer Alpen in 1500— 1600 Meter Meeres- 
hohe, auf dem Trattberg, auf der Mitterhoer Alp, auf dem 
Hochgesang; in Tirol nu Yintschgau, in den Passeieralpen, 
bei Trafoi; auf dem Hoheneck in den Vogesen.') Ausserdem 
zerstreut im gebirgigen Tlieil yon Stideuropa, so namentlich 1

1) Friiher irrtkiiuilich bei Tennstedt in Thuringen angegeben.



zu, sind fast oder ganz so lang wie die Krone und ebensó, 
wie die Spindel, dicht mit Driisenhaaren bedeckt. Die ganze 
Aehre misst 5 — 8 Cm., die Var. ru b ig in osa , welche im 
Stengel nur 15 Cm. bocli wird, ist auch in der Bliithenahre 
kurz und armbliithig; die Hauptform aber bat viele Bliithen. 
Die Blatter des 2blatterigen Kelchs sind meistentheils ganz 
und immer mit Driisenhaaren reichlieh besetzt. Die Krone 
hat einen angenehmen Nelkengeruch, welkt blassschmutzig 
rothbraunlich. Beim Bliihen ist der rothe Anflug bald mehr, 
bald weniger hervortretend. Der Griffel iiberragt die Staub- 
gefasse und tritt immer etwas aus der Krone horror.

Y orkom m en: A u fT liym u sS erpy llu m L . InThliringen 
am Knabenberg bei Scliulpforta und bei Naumburg; inBohmen 
am Milleschauer und im Bielafchal; bei Brilon in Westphalen; 
im Gebiet des Rheins und seiner Nebenfliisse, namentlich des 
Mains, derMosel, der Nalie, der Saar; bei Baumgartenbriick un- 
weitPotsdam; im Yogesengebiet; in Baden; Pfalz; imWurtem- 
berger Unterland bei ldaigerloch, Snlz, Nagold, Altlieng- 
stett, Berg, Goglingen; im Schwarzwald am Schramberg, in 
den Waldern der schwabischen Alb an manclien Orten von 
Tuttlingen bis Heidenheim, in Oberscliwaben bei Liessen, 
Bieberach, Itarensburg, in der Hohentwielgegend;1) im bai- 
rischen Hochland; in der Schweiz; im Salzburgischen von 
650— 1300 Metern Doi TJrsprung, Lofer, Salzburg, auf der 
Diesbachswiese, bei Saalfelden auf T eucrium  m on tan u m ;1 2) 
zerstreut durch Tirol.

B liith eze it: Mai bis Juli.

1) Martens und Kemmler, II., S. 52.
2) A. Sauter, Flora, S. 88.



Form en: O. rubiginosa Dietr. oder rubra Engd. Bot., 
mit gelblicher Narbe, hafc alles mit der Species Epithym um  
gemein, unterscheidet sich nur durch die Farbę der Narbe,. 
dtirch die blassen, nicht purpurrothen Driisen und durch den 
nur schwach umgebogenen Rand der Oberlippe.

Abbiltlungen. Tafel 1748.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, zerschnitten, vergrdssert 

C Form rubiginosa Dietr.



1749. Orobanche Galii Duby.

Labkraut - W iirger.

Syn. O. caryophyllacea Smith. O. uulgaris DC. O. bi- 
pontina Schultz. O. strobiligena Rchb. O. laxiflora Rchb. 
O. rnaior Pollich.

Kelchblattchen mehmervig, ziemlich gleiclifórmig zwei- 
spaltig, lialb so lang wie die Kronrohre, vorn zusammen- 
stossend, oft zusammengewachsen; Blume ans allmahlig er- 
weitertem Grunde glocldg, aui: dem Itticken gekrummt, mit 
ungleich gezahnten Lippen; die Oberlippe helmartig, mit 
yorwarts gerichteten, nicht abstehenden Seiten; Abschnitte 
der Unterlippe eiformig, fast gleich, vorwarts gericlitet, nicht 
halb so lang wie die Rohre; Staubblatter oberhalb der Basis 
eingefiigt, dicht behaart, oberwarts wie der Stanbweg driisig 
behaart; Miindungsscheibe fein saminetig, ohne hervortreten- 
den Rand.

B esch reibu n g: Der fleischige Knollen ani nnteren 
Stengelende ist wie der ganze Stengel mit nelkenbraunlichen 
Schuppen bedeckt, welche lanzettformig, langzugespitzt, be
haart, etwa 1—2 Cm. lang and nnr 8— 4 Mm. breit sind, 
und der Stengel wird gewohnlieh iiber 60 Cm. hoch, ist 
braunlich-rothlich-gelblich, gerieft und besonders nach oben 
mit rostgelben Haaren dicht besetzt. Die Bluthenahre wird 
10—20 Cm. hoch, jede einzelne hat 2 '/, Cm. Liinge und ihre



IJohre ist 1 Cm. breit. Die Deckblatter laufen aus breiter 
Basis pfriemlich zu, sind deutlich 1 lnervig, an ihrer Aussen- 
fliiche dicht mit rostgelblichen łlaaren bekleidet und rothlich 
gefarbt. Die Kelche baben gleiche Farbę, ihre 2 Bliitter 
sind wenig mit einander verwachsen und jedes Blatt hat
2 ungleich lange Zahne, beide Blatter sind aber ganz gleich- 
formig gespalten. Die Kronen sind doppelt so lang wie die 
Kelche, braunlich und an der ganzen Aussenflache mit rost- 
farbigen Haaren bedeckt. Die Oberlippe und Unterlippe ist 
kraus, gewimpert, letzte weit ltinger ais erste und stumpf-
3 lappig. Die Staubfaden sind bis an die Beutel behaart, 
die Staubbeutel haben nach unten zu weisse Spitzen, die 
Narben sind nelkenbraun.

Y ork om men: Auf Arten von G alium , am hiiufigsten 
auf Galium  M o llu g o  L., au fP im p in ellaS ax ifragaL ., auf 
Arten yonT eucrium , aufKlee und aufLathyrus pratensis. 
Sie ist ungleich durch einen grossen Theil des Gebiets zer- 
streut. In Thuringen (ais 0. caryophyllacea Smith) in der 
unteren Saalregion, so z. B. bei Suiza, Naumburg, Eckarts- 
berga, auch bei Jena und bis in die Gegend von Halle, 
tiberhaupt durch das ganze Thiiringer Becken zerstreut; in 
Norddeutschland hier und da, so z. B. in Pommern (auf 
Usedom u. a. a. O.), in Hannover, Sachsen, in Hessen, in der 
Pfalz; in Wiirtemberg; im Alpengebiet, so z. B. in Tirol bei 
Laas und Tanans im Vintschgau; im Salzburgischen nicht 
selten, so z. B. an der Strasse von Salzburg nach Glanegg, 
auf Wiesen bei Buglreit. Koch nennt sie die verbreitetste 
aller Arten.

B lu th eze it: Juni, Juli.
Flora XV III.



Fot men: Sie yariirt in der Farbę der Krone und der 
Mlindungslappen vom hellsten Grelb bis zum dunkelsten Rotli- 
brann; dahin gehoren z. B. die Formen: O. Krausei, tubi- 
flora, macrantlia, eitrina A. Dietrich. O. strobiligena Rclib.

A bbildungen. Tafel 1749.
AB Pflanze in natUrl. Grosse; 1 Krone zerschnitten, vergrossert.



Klee-Wiirger.
Syn. O. elatior Koch et Ziz. O. fragrantissima Berto- 

loni. O. Medicaginis Duby, Schultz. O. Buchii Dietrich.
Kelchblattchen mehrnervig, breit eiformig, pfriemlich 

zugespitzt, hinten und vorn mit einem Zahn versehen oder 
ungleich zweispaltig, etwa so lang wie die halbe Kronrohre, 
vorn zusammenstossend oder zusammengewachsen; Krone aus 
gekrtimmtem Grunde rohrig-glockig, auf dem Riicken gerade, 
am Ende helmartig abschiissig; Lippen ungleich gezahnt; 
die Oberlippe zweilappig mit abstehenden Lappen; Abschnitte 
der Unterlippe eiformig, ziemlich gleich, die seitlichen ab- 
stehend; Staubblatter an der Erweiternngsstelle der Krone, 
am Beginn der Biegung eingefugt, vom Grunde bis zur 
Mitte dicht behaart; Miindungsscheibe fein sammetig, ohne 
heiwortretenden Rand.

B esclire ibu n g : Gewohnlich wird diese Pflanze 20 bis 
30 Cm. hoch, zeichnet sich durch einen braunrothen, mit 
feinem Filzhaar dicht besetzten und mit braunen, lanzett- 
formigen kahlen Schuppen bekleideten, fleischigen, ho hien 
Stengel aus. Die Schuppen sitzen nach oben zu sehr einzeln, 
werden aber nach unten hin immer dichter, bis sie endlich 
am kolbigen Ende dachziegelformig liegen. Die ziemlich 
dichte, aufrechtstehende Bliithenahre misst 7, hochstens 10 Cm.,



jede einzelne Bliitlie 2 '/2 Cm. An jeder Bliithe sitzt ein 
lanzettfórmiges, lang zugespitztes, wachsgelbes, nach oben 
zu nelkenbraunes, aussen diclit mit Driisenhaaren besetztes 
Deckblatt, welches kiirzer ais die Krone ist. Der Kelcli 
ist waclisgelb, aussen drusenhaarig, innen kalii; die beiden 
Bliitter sind mit einander verwachsen. Die Krone liat 
eigentiicli 2 Kriimmungen: die erste findet sieli an der 
Spitze des Kelehes, die andere nahe am Schlunde. Die 
2zipfelige Oberlippe ist daher helmartig gebogen und ihre 
Zipfel stehen seitlich ab; die Unterlippe ist 3 zipfelig und 
die Seitenzipfel stehen ebenfalls seitlich ab. Sammtliche 
Zipfel sind feinkerbig. Die Krone ist aussen drusenhaarig, 
innen kalii, im frischen Zustande waclisgelb, oben nelken- 
braunlicli und mit braunrothen Adern durchsetzt, von welchen 
3 in jeden Zipfel der Unterlippe, und 2 in jeden der Ober
lippe sieli zieli en. An der unteren Kronenkrummung sind
die Staubgefasse der Krone angesetzt, nach aussen haarig, 
nach innen kalii. Der Griffel ist schwach drlisig, die 21appi«-e 
Narbe ist waclisgelb.

Y orkom m en: Auf Arten von M ed icago , besonders auf 
M. fa lca ta  L. und M. sativa L. Durch einen grossen Theil 
des Gebiets zerstreut. Im Thuringer Muschelkalkgebiet ist 
diese Art die haufigste. In Preussen nach Pr. -J. Weiss bei 
Graudenz, Danzig, Mehlsack.

B lu th eze it: Mai bis Juli.
Form  en: O. Jluekiana Koch. Diese Form, welche auch 

auf C oron illa  varia, Peucedanum  Cervaria und L ib a - 
notis m ontana vorkomint, wurde bei Frankfurt a. O. vom 
Apotheker Buek entdeckt und gehort nach Reichenbach zu



unserer Art. Der Halin ist langer und mehr yorgezogen, 
die Staubblatter sind łioher eingefiigt, der Staubweg ist am 
Ende purpnm mit blassgelber Mtindung. Vgl. Keichenbaclis 
Icones, Tafel I8<i.

AbbilduDgen. Tafel 1750.
AB Pflanze in natur). Grosse; 1 Bliithe von O. B u e k ia n a  Koch.



1751. Orobanche Teucrii F. W. Schultz.

^  Gamander-Wiirger.

Syn. O. atrorubens F. Schultz.
Kelchblattchen mehrnervig, breit eiformig, fast gleich- 

forrnig 2spaltig, mit lanzettlichen Absclmitten, ohngefahr von 
der halben Lange der Krone, vorn zusammenstossend oder 
zusammen gewachsen; Krone glockig-rolirig, auf dem Riicken 
gerade, am Ende helmformig abschilssig; Lippen ungleich 
gezahnt; die Oberlippe ganz, am Rand abstehend; die Unter- 
lippe Blappig, hinabgerichtet, mit abgerundet stumpfen Lappen; 
Staubblatter iiber dem Grund der Krone eingeftigt, vom 
Grunde bis zur Mitte behaart; Staubweg am Ende drti.sig 
behaart; Miindung sammetig-warzig, ohne hervortretenden 
Rand.

Sie ist der yorigen sehr ahnlich, aber meist sclilanker 
und lockerer. Krone am Grrmde gelblich, [iibrigens braun- 
roth, mehr oder weniger ins Violette oder Pomeranzenfarbige 
spielend.

Y orkom m en: Auf Teucrium  Cham aedrys L., Thym us 
Serpyllum  L. und T eucrium  montanum L., auch auf T eu 
crium  S corod on ia  L., nach Fauconnet sogar auf Brom us 
erectus. Nur in einem Theil des westliehen und sudlichen 
Gebiets zerstreut: in der Rheinprovinz bei Grevemnachern 
und Igel unweit Trier und auf dem Maienfeld bei Kruft 
und Maien; in der Pfalz bei Zweibriicken; im Elsass bei 
Dorłisheim, Barr, Mutzig, in den Yogesen; in Baden bei



Istein, Freiburg, am Kaiserstnhl; in Wiirttemberg im Donau- 
tlial von Tliiergarten bis Mohringen, bei Wurmlingen, bei 
Zwiefalten unweit Mbrsingen, zwischen Erbstetten nnd Scliilds- 
burg, bei Blaubeuern; ]) in der westlichen Schweiz z. B. bei 
Bex, Longeborgne, Nyon, Genf; in Tirol im Oberinnthal bei 
Finstenniinz; im Salzburgischen in einer Meereserhebung von 
650 bis 1000 Metern, so z. B. hiiufig am Gaisberg bei 
Salzburg.1 2)

B liith eze it: Mai, Jani.

1) Vergl. Martens und Kemmler, li’lora, II., S. 53.
2) A. Sauter, Flora. S. 87, 88.

A bbildungen. Tafel 1751.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



1752. Orobanche stigm atodes Wimmer.
Hoher Wiirger.

Syn. O. elatior Sutton.
Kelchblattchen mehrnervig, eiformig, fast gleichfórmig 

2spaltig, die Abscłinitte lanzettlich, etwas ktirzer ais die 
Kronrohre; Kr one glockig-rohrig, auf dem Riicken gebogen; 
Lippen ausgefressen gezahnelt, die Unterlippe undeutlich zwei- 
lappig mit gerade hervorstehenden Lappen; Unterlippe etwas 
abstehend, 31appig, mit langlich runden, fast gleicłien Lappen; 
Staubblatter unter der Mitte der Kronrohre eingefugt, vom 
Grnnd bis zur Mitte zottig behaart, oben schwach drtisig; 
Staubweg am Ende driisig behaart. Krone arn Grund blass- 
gelb, vorn braunlichgelb, etwas ins Rothliehe spielend; 
Mundungsscheibe violett. Blttht spater ais die ahnlichen 
Arten.

Y orkom m en: A u f Centaurea S cab iosa  L., auch auf 
A n th ericu m  ram osum  und yerschiedenen anderen Pflanzen. 
Sehr zerstreut. In Schlesien bei den Gipsgruben unweit 
Dirschel, am Tul bei Ustroń; bei Braunsberg and Warnicken 
in Preussen; bei Leitmeritz in Bohmen; bei Stralsund, Franen- 
burg; in Schleswig; bei Gratz in Steiermark; in Mahren bei 
Briinn; in Thuringen am Buchberg bei Rossleben, Roglitz 
bei Schkeuditz; bei Miihlhausen, Siegolsheim und Dorlisheim 
im Elsass.

B ltithezeit: Juli, August.
Abbildungen. Tafel 1752.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Staubgefass, yergrossert.



1753. Orobanche loricała Rchb. 

Beifu.ss-Wtlrger.

Syn. O. Artemisiae campestris Gaud. O. elatior Schleiclier.
Kelchblattchen 3— 5nervig, 2 tłieilig, so lang wie die 

Kronrohre; Krone rohrig-glockig, auf dem Kiicken gerade, 
am Ende vorwarts gekriimmt, mit stumpf gezahnelten Lippen; 
Oberlippe 21appig mit abstehenden Lappen; Staubblatter 
nnter der Mitte der Kronrohre eingefiigt, kahl, nur am 
Grandę sparlich behaart; Staubweg gegen das Ende etwas 
driisig; Miindungsscheibe quer leierfórmig, violett; Krone 
blassgelb mit violetten Adern.

B esch re ibu n g : Der an der Basis nur wenig verdickte 
Stengel ist hellbraunlich, wird gegen oder wenig iiber 
30 Cm. hoch, ist mit weissen Zottelbaaren und mit wenigen 
Drlisenhaaren besetzt und hat an der Basis verdickte Schuppen, 
welche nur an der Basis so dieht stehen, dass sie sich iretren- 
seitig decken, oben aber weitlanfig gestellt sind. Unten am 
Stengel sind sie l^reiter und kiirzer, oben scbmaler und langer 
und wenig dunkler ais der Stengel. Die Bluthenahre misst 
10— 15 Cm., ist reichblftthig und die Deckblattchen erreichen 
die Liinge der Bliithen. Sie gehen aus breiter Basis sich 
verschmalernd spitz zu und sind mit Drlisenhaaren besetzt. 
Die Bliithen sind 1 — 2 Cm. lang. Die beiden Kelchblatter 
der Krone sind bis zur Mitte gespalten und iłire Spaltzipfel 
ungleichgross. Der langere geht iiber die Hiilfte der Krone 
herauf oder er ist fast so lang ais sie. Beide sind lang zu-
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gespitzt und mit Driisenhaaren gewimpert. Die Kronen sind 
anfangs wachsgelb, spiiter rothlichgelb und liaben rothliclie 
Adern. Die Unterlippe ist kaum so lang ais die obere und 
ihre 3 Lappen stehen schwach ab. Der Mittellappen ist 
etwas grosser ais die beiden seitlichen. Die Staubfaden sind 
waclisgelb Aińd nur an der Basis mit wenigen Harchen be- 
setzt, die Antheren liraun. Der Orillel ist drtisenliaarig, die 
Nar be heller oder dunkler purpurroth. Sie unterscheidet 
sich von der almlichen 0. P icrid is , welclie letzte wohl 
nur eine Yar. ist, 1) durch die stets gespaltenen, 2 zipfeligen 
Kelchblatter, 2) durcli die getheilte Oberlippe, 3) durch die 
fast haarlosen Staubgefasse. O robanche flava  aber ist 
eine ganz verschiedene Art, dereń wachsgelbe Krone sich 
nicht wahrend der Bliithe entfarbt und dereń Narbe wachs
gelbe Farbę besitzt.

Vorkornmen: An unkultivirten Orten auf A rtem isia  
cam p estris  bei Halberstadt, Aschersleben und bei Franken- 
hausen, auch in der Flora von Jena in Thuringen; im Harz 
ausser obigen Standorten noch bei liubeland sowie zwisclien 
Heimburg und Wernigerode; ferner bei Eisleben; in Bohmen 
am Sperlingsstein bei Tetschen; bei Laxenburg unweit Wien; 
bei Castelbello im Vintschgau in Tirol; bei Saillon, Tour- 
billon, M. d’Orge, St. Leonliard, Yaleria, Branson in Wallis.

B liith eze it: Juni.

A bbildungen. Tafel 1753.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, desgl.; 2 Bliltlie, olme 

Krone, dosgl.



1754, Orobanche Picridis F. W. Schultz. 

Pippau -W flrger.

Syn. O. pallens Schultz.
Sie steht der yorigen sehr nahe, doeh sind die oberen 

Stengeltheile und die Deckblatter weit starker behaart, fast 
zottig, die Kelchblatter lnervig, seltner mit einem Zahn ver- 
sehen und dann 3nervig, die Krone auf dem ltiicken weit 
starker vorwarts gekriimmt, die Oberlippe ganzrandig, die 
Staubblatter vom Grunde bis zur Mitte und noch hoher 
hinauf1) dicht behaart und oben mit Knotchen besetzt. Von 
O. fla va  weiclit sie ab durch die stiirkere Behaarung, die 
langeren Kelchblatter (langer ais die Kronrohre), die weniger 
stark gekriimmte Kronrohre, die ganzrandige Oberlippe mit 
kaum abstehenden Seiten, die langeren, am Ende weit weniger 
gekriimmten Staubblatter, die iiber die Krilmmung der Staub
blatter emporragende Staubwegmiindung. Von O. lu corum  
A. Br. unterscheidet sie sieli durch die grade, nur yorn 
etwas gekriimmte Krone, die stunrpf gekerbten Lippen, die 
ganzrandige Oberlippe, die hohere Einfiigung der Staub
blatter und die fein kornige Staubwegmiindung. Kelch- 
blattehen 1— 3nervig, ungetheilt oder vorn mit einem Zahn 
yersehen, langer ais die Kronrohre; Krone rohrig-glockig, 
auf dem Kiicken grade, an der Spitze yorwarts gekriimmt,

1) Nach Beichenbach (Icones, Band 20, Seite 99) sind die Staub
blatter der Krone im unteren Dritttheil angeheftet.



mit stumpf gezahnelten Lippen; Oberlippe ganzrandig, an 
den Seiten wenig absteliend; Staubblatter fast in der Mitte 
der Kronrohre eingefiigt, vom Grunde bis iiber die Mitte 
dicht behaart, oberwarts von kleinen Warzchen etwas rauh; 
Mtindungssclieibe fast glatt, dielit mit sehr kleinen und selir 
stnmpfen Komchen bedeckt.
^  B esch reibu n g: Ber Stengel erreicht eine Hohe zwi- 

schen 15-—25 Cm.; er ist bleiclmolett, mit dunkleren, braun- 
lichen Schnppen besetzt, dereń Spitzen, ,je naclr der Hohe 
ihrer Stellung, mehr und mehr in die Lange gezogen sind. 
Unten ist er wenig verdickt, aber dicht beschuppt. Mit 
seiner Hohe wird die Behaarung starke,r, und ganz besonders 
ist die Spindel der Blumenrohre zottig von weissen Haaren. 
An dieser Behaarung nehmen aucli die oberen Schuppen und 
die Deckbliitter Tlieil. Die Kelchblatter sind in der Regel 
ganz, und wenn sie einen Zahn haben, so ist dieser klein. 
Die Krone misst 2 Cm., die Kelch,spitzen ragen iiber die 
Kronrohre hinaus, und diese ist von liclitvioletter Farbę. 
Das Innere der Krone ist weiss, die Oberlippe ist ungetheilt, 
die drei Lappen der Unterlippe sind nieht gleichgross, denn 
der Mittellappen ist am breitesten. Die Narbe zeichnet sich 
durch ilire schmutzigviolette Farbę aus und die weissen 
Staubgefasse sind bis iiber die Mitte zottig behaart.

Y orkom m en: Auf den Wurzelnder P icris  h ieracio ides 
sitzend, in bergigen und gebirgigen Gegenden, doch mehr 
im Westen von Dentscliland, in der rheinischen Pfalz haufig, 
im ostlichen Mitteldeutschland und in der norddeutschen 
Ebene fehlend, mehrjalirig und um Johannis bltiliend. Bei 
Igel oberhalb Trier; in den Reichslanden bei Saarburg,



Saargemiind, Muhlhausen, Sulzmatt; bei Zweibriicken in der 
bairischen Pfalz; im Hannoverschen ani Knebel bei Hildes- 
lieim, am Hamberg und Kassebucli bei Salzgitter, bei Bnrg; 
bei Leitmeritz in Bohmen; bei Wtirzburg in Baiern;1) bei 
Kohitsch in Steiermark; auf dem Karstgebirge; bei Pinguente 
in Istrien und auf Sansego.

B llith eze it: Juni.
A nm erkung: Die Pflanze soli nacli Ko cli jiihrig, nacli 

Gareke zweijahrig sein; nacli den frliheren Autoren unserer 
Flora perennirt sie.

1) Nacli Schenk (Beitrilge zur Flora von Unterfranken. Wiirz- 
burger Naturw. Zeitschr. 1860, Heft 3 u. 4, Seite 20) zahlreich auf 
Picris an Ackerrandern des Nikolausberges bei Wtirzburg.

Abbi ldungen Tafel  1754.
AB Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Krone zerschnitten, vergr8ssert; 

2 untere Lippe, desgl.



1755. Orobanche flava Martius.

Pestwurz -W tirger.

Kelchblattchen lnervig oder schwach 3nervig, ungetheilt 
oder vorn mit einem Zahn versehen, ha Ib so lang wie die 
Kronrohre; Krone rohrig-glockig, auf dem Riicken gekrummt, 
mit gezahnelten Lippen; 21appig, mit zuruckgeschlagenen, 
ruckwarts anliegenden Lappen; Staubblatter fast in der Mitte 
der Kronrohre eingefiigt, vom Grandę an bis iiber die Mitte 
dieht behaart; Staubweg kalii, mit warzig-narbiger Mun- 
dungsscheibe.

B esch re ibu n g: Von diesem Ge wach se hat Alexander 
Braun in Berlin eine ausfuhrliche Beschreibung entworfen, 
die er nach frischen Exemplaren fertigte und die wir hier 
im Wesentlichsten wiedergeben wollen. Der Stengel ist 
gewohnlich sehr steit und gerade, im Yerhiiltniss zur Klein- 

• heit der Bliithen dick zu nennen, wird meistens iiber 1/3 Meter 
lioch, ist unten gewohnlich liolbig yerdickt, jedoch nicht 
zwiebelformig aufgetrieben, daselbst diclit mit Schuppen 
bedeckt, die ihn auch weiter hinauf, fast bis zu seiner Spitze, 
stśirker ais bei den Yerwandten, bekleiden. Er ist auch oben 
noch dicklich., niclit so auffallend verdtinnt wie bei O. E p i- 
thym um  und besonders nach oben mit weissen, dureh- 
scheinenden, abstehenden, ungleich-langenHaaren bewachsen, 
auf welchen man nur mit Miihe kleine, fast farblose Knopf- 
chen bemerkt. Die Schuppen sind anliegend, breit-lanzett-



lich, nach oben verschmalert, aber an der Sjritze selbst 
stumpf und sparlich behaart. Die Inflorescenz beginnt lioch 
oben arii Stengel und stellt meistens eine sehr gedrungene, 
bluthenreiche Aehre dar. Die Deckblatter sind nur etwas 
breiter ais die Stengelschuppen, wenig behaart oder kalii 
und meistens etwas langer ais die Bliithe. Die Kelchblattchen 
sind getrennt, schief-eiformig, plotzlicli pfriemlich-verschma- 
lert und tein zugespitzt, halb so lang ais die Blume, żart 
und durchsichtig, lnervig, nach hinten gebogen, einfach oder 
mit einem kleinen Ziihnchen versehen, seltner ungleich- 
2spaltig. Die Blmnenkrone ist 6— 14 Mm. (auch bis 16 Mm. 
nach andern Exemplaren) lang. Der Yorderrand steigt bis 
zur Lippe gerade herauf, ist kaum ein wenig vorwarts ge
bogen; der Riicken aber steigt von der Basis in einer zwar 
allmahligen aber doch starken KrUmmung bis zur Oberlippe, 
die deswegen etwas helmartig aussieht. Die Iłohre erweitert 
sich plotzlicli da, wo innen die Staubgefasse frei werden. 
Die Oberlippe ist 21appig, oft mit einem Mittelspitzchen. 
Die Unterlippe ist etwas kiirzer, zeigt drei gleichgrosse, 
ziemlich flachę Lappen. Die Aussenflache der Krone ist mit 
sehr wenigen schwachen Driisen besetzt. Die Staubgefasse 
entspringen am oberen Ende des untersten Drittels, sie ragen 
meistens etwas iiber die Mundung hervor, sind bis zur Mitte 
behaart und die 2 langer en sind henkelartig gebogen. Die 
Staubbeutel sind, wie die Trager, weissgelb (getrocknet hell- 
brann), Pruchtknoten und Griffel sind weissgelb und kalii, 
die Basis des Fruchtknotens pomeranzengelb und hat 3 ziem
lich starkę Hocker. Die herabhangende Narbe ist ldein, 
schmal und wachsgelb.



Die Farbę der ganzen Pflanze ist weissgelb, selten spielt 
sie in’s Gelbe od et: Fleischrothe. Eine durch die zurflck- 
geschlagenen Zipfel der Oberlippe ausgezeichnete Form.

Yorkom m en: Auf P etasites niveus Baumg. und an- 
deren Arten dieser Gattung, aber auch auf anderen Compositen, 
auf Labiaten, Umbelliferen, auf Helianthemum, Anemone, 
pnfer den Compositen besonders auf Tussilago, Achillea, 
Chrysanthemum, unter den Labiaten auf Origanum und 
Thymus. Sie wurde von Martius zuerst auf Petasites niveus 
Baumg. auf den Isarauen bei Hasellock unweit Miinchen 
entdeckt; von Kuntz auf dem Geiselgasteig bei Miinchen 
aufgefunden, von Koeppen auf dem. linken Isarufer bei 
Miinchen oberhalb der Reiterschanze; im bairischen Hoch- 
land; in Tirol auf den Kalkalpen nm Innsbruck, z. B. am 
Haller Salzberg in ungeheurer Menge unter den Wohn- 
hausern;1) bei Au im Bregenzer Wald in Vorarlberg; im 
Salzburgischen stellenweise haufig, so z. B. am Rosittenbach, 
im Hintergrunde der Bluntau bei Golling, im Buchweissbach- 
graben bei Saalfelden, am Wege von Bockstein in’s Nassfeld; 
Loferer Alpen; in Oberosterreich; auf dem Blabusch bei Gratz 
in Steiermark (dort auf Peucedanum  Cervaria L. und 
vielen anderen Pflanzen), in Menge um Steier in der Feichtau 
bei Molln.

B liith ezeit: Juli.

1) Hausmann, Flora 11., >S. 650. Vergl. auch die Deutsche Bot. 
Monatsschritt 1883, S. 44.

Ahbildungen. Tafel 1755.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Krone zerschnitten, vergrossert; 

2 Unterlippe, desgl.



1756, Orobanche lucorum A. Br.
Hain-Wurger.

Syn. O. loricata Rehb. Icones f. 918.
Kelchblatter 2nervig, nngleich 2spaltig, so lang wie 

die Kronrohre; Krone rohrig-glockig auf dem Riicken ge- 
kriimmt, mit fein driisig gewimperten, schwach gezahnelten 
Lippen; die Oberlippe 21appig, mit abstehenden Lappen; 
Staubblatter dicht iiber dem Grunde der Kronrohre eingefugt, 
vom Grunde l>is iiber die Mitte dicht behaart; Staubweg 
kahl, mit glatter, sammetiger Miindungsscheibe.

B eschreibung: Sie ist der O robanche flava  sehr 
ahnlich im Baue, unterscheidet sich jedocb von ihr durcli 
folgende Eigenschaften: Zuerst weicht das Colorit der Pflanze 
sehr ab, denn es ist braungelb, und nicht gelblich, wie bei 
O. flava , die in Farbę einem Fichtenspargel (M onotropa) 
ahnlich ist. Zweitens ist der Stengel weit weniger reich an 
Schuppen, welche hier auch langzugespitzt sind und abstelien. 
Drittens iiberragen die Deckblatter ofters die Bliithen, und 
sind an der Innenseite lilzig behaart, desgleichen von der 
Mitte aus abwarts gelcnickt. Yiertens ist die Bliithenrohre 
lockerer, und die Blumen stehen mehr ab. Fiinftens ist der 
Kelch nngleich 2spaltig, erreicht die Lange der Kronenrolire, 
und jeder Zipfel ist mit einem Nerven durchzogen. Sechstens 
ist der liachen der Krone weiter, die Zipfel der Unterlippe 
sind grosser, die der Oberlippe breiter, und stehen ab, ohne 
sich ruckwarts zu biegen. Die Krone ist auch mit feinen 
Driisen ausserlich besetzt. Siebentens sind die Staubgefasse 
weit tiefer, fast am Grunde der Kronenrolire eingefugt, die
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Fiiden sind nur an der Spitze etwas gebogen, also ni cli i wie 
bei 0. flava  in Form eines S oder eines Fragezeichens, 
sind zwar, wie bei 0. flava , in ihrer untern Halfte dicht 
behaart, aber der kable Griffel ragt weit iiber die Staub- 
gefasse empor, ist auch nicht so gebogen and bat eine braun- 
gelberf nieht wacbsgelbe Narbe.

Diese Specis wurde 1828 ebenfalls bei Munchen ent- 
declit, spater aber auch an andern Stellen in Baiern ge- 
funden, iindert, auf den Wurzeln des Rubus wachsend, nur 
unbedeutend ihre Gestalt, dnrcb grossere und locker gestellte 
Blumen.

Vorkom m en: Auf B erberis und Itubus, besonders auf 
Kubuś caesius L. Im englischen Garten in Miincben, in den 
bairischen Alpen, besonders bei Partenkirchen; in Tirol bei 
Miihlau unweit Innsbruck und auf dem Schonberg, bei Scbwaz, 
Brixen, haufig im mittlen Vintschgau bis iiber 1300 Meter 
Meeresbohe, am Sprechenstein bei Sterzing, bei Kitten, bei 
Klobenstein in den Hecken am Ackerrande auf dem Ameiser, 
bei Lengmoos neben der Sallrainer Miihle, und am W eg 
zum Fenn, bei Folgaria; sehr selten im Salzburgischen, so 
z. B. am Kainberg und bei Zel! am Sec.1)

B ltithezeit: Juni, Juli.
Form en: fi. Rubi Koch; die Blumen etwas grosser und 

lockerer gestellt. So besonders auf Kubuś caesius L.

1} A. Sauter, Flora, S. 88.
Abbildungen. Tafel 1756. 

x\.B Pflanze in natUrl. Grosse; 1 Bliitbe, yeigrossert.



1757, Orobanche Salviae F. W. Schultz. 

Salbej -Wtlrger.

Syn. O. alpestris Schultz.
Kelchblatter lnervig, ungleich 2spaltig, ląnger ais die 

Kronrohre; Krone rohrig-glockig, auf dem Iliicken gekriimmt, 
mit gezaknelten, etwas gewimperten Lippen; Oberlippe zwei- 
lappig, mit gerade vorgestreckten Lappen; Staubblatter ober- 
halb des Grundes der Krone eingefttgt, vom Grunde bis 
iiber die Mitte dicht behaart, oberwarts mit driisenlosen 
Haaren sparlich bestreut; Staubwegmundung sammetig.

B esch re ibu n g: Diese Species ist der O roban ch e  
lucorum  sehr ahnlich, und zwar nicht allein in Grosse und 
Farbę, sondern auch im Baue der Schuppen der Deckblatter 
und in Grosse und Zahl der Blutlien. Sie wird l/3 Meter 
hoch, ist nach obenhin, und besonders an der Spindel, driisig- 
behaart, alle DrUsenhaare sind wasserhell, und das Gelb- 
braun des Stengels spielt hier nicht selten in das Violette. 
Die Deckblatter sind so lang wie die Blume, und ebenso, 
wie bei O. lucorum , in der Mitte gebrochen, so dass die 
Spitze derselben herabhangt. Die Kelchblatter sind langer 
ais die Kronrohre, bios 1 nervig ungetheilt, oder selten oben 
nocli mit einem kleinen Zahne versehen, selten darni noch 
mit einem schwachen Nerven begabt. Die Krone besitzt die 
Grosse und Farbę der O. lu coru m , nicht aber ihren Ban, 
denn die Oberlippe breitet sich in ihren beiden Lappen nicht 
aus, sondern bleibt gerade vorgestreckt. Der Mittellappen



der Unterlippe ist noch einmal so gross wie die Seitenlappen, 
und die Kerbung aller Lappenrander ist spitz und ungleich. 
Fruchtknoten und Griffel sind weiss und der letzte hat 
einige kleine Drusen. Sie unterscheidet sieli von O. lucorum  
durcli lnervige und ungespaltene, oder nur mit einem kurzeń 
Zabuli begabte Kelchblatter, durch starker gezahnte Lippen, 

" durch vorstehende Lappen der Oberlippe, und durch wachs- 
gelbe Narbe.

Vorkom m en: Besonders auf den Wurzeln der S a lv ia  
g lu tin osa  inVoralpen und Kalkalpen, besonders bei Berchtes- 
gaden haufig, auch auf Teucrium  montanum  gefunden. In 
Tirol in der Klamm bei der Hundskirche unweit Innsbruck; 
im Salzburgischen in der Abtenau und Faistenau, im Unltener 
Heuthal, auf den Auen der Salzach bei Salzburg, im Fager- 
wald tiber der Villa Stolz, in den Loferer Alpen, bis 
1200 Meter Meereshohe; in Oesterreich auf dem Schneeberg; 
bei Partenkirchen in Oberbaiern.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
Abbildungen. Tafel 1757.

AB 1’flanze in naturl. Grosse; 1 Krone zerschnitten, vergrossert; 
2 Unterlippe, desgl.



1758. Orobanche Kochii F. W. Schultz.

Koch’s Wtirger.

Syn. O. stigmatodes et elatior Bot. Styr. et Koch, 
ex parte.

Kelchblatter mehmervig, 2spaltig, ktirzer ais die Kron- 
rohre; Krone rohrig-glockig, auf dem Rucken fast gerade; 
Staubblatter gleichlang, vom Grandę bis zur Mitte behaart; 
Deckblattchen halblanzettlich, spitz, nahezu so lang wie die 
Krone; Staubweg nach oben drusenhaarig, mit leierformiger 
Mtindung. Im Uebrigen ist sie der O. stigm atodes Wimmer 
sehr ahnlich.

Vorkom m en: Auf A nthericum  ram osum , Cen- 
tanrea S cab iosa  und anderen Pflanzen. In Bohmen bei 
Prag, Kommotau, Karlstein, Myslowitz; in Mahren am Griitzer 
Schlossberg.

B lu th eze it: Juli, August.

A bbildungen. Tafel 1758.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Unterlippe, vergri5ssert.



1759. Orobanche minor Sutton.

Kleiner Kleewtlrger.

Syn. O. nudifiora Wallroth. O. glabra Gaud. O. api- 
culata Wallroth. O. alsatica Kirschl. O. macrosepala
F. Schultz.

Kelchblattchen mehrnervig, aus breitem Grun de plotzlich 
schmal pfriemlicli oder in 2 pfriemliche Abschnitte gespalten, 
so lang wie die Kronrohre oder liinger ais dieselbe; Krone 
rolirig, sanft gekrummt, mit stumpf gezahnelten, aderigen. 
welligen Lippen; Oberlippe 21appig, vorwarts gericbtet; 
Lappen der Unterlippe rundlicb, fast gleicb; Staubbliitter 
unter der Mitte der Kronrohre eingeługt, kahl, nnterwarts 
mit zarten Haaren besetzt.

B eschreibung: Die ganze Pfianze wird nur fingerhoch 
oder spannenhoch. Ihr unten verdickter Stengel ist ent- 
weder gerad oder bogig, blassgelblicli, drtisig, oben rothlich 
yiolett angelaufen, triigt ab er eine Bluthenahre von 8 bis 
25 ziemlich locker bei einander stehenden Bliithen. Die 
Scbuppen des Stengels sind hellbraunlich, oft mit einem An- 
fluge von violetter Farbung und immer bedeutend schmaler, 
ais die eiformigen, sich in eine schmale Spitze Yerziehenden 
Deckblatter. Sie sind langlich-lanzettformig und spitz, stehen 
am Grunde des Stengels diebt bei einander und sind klein, 
oben stehen sie weiter entfernt und messen etwa 1 Cm. 
Liinge. Die 2 Zipfel der Kelehblatter sind ungleichgross 
und nervig, die Krone ist 1 — 1 '/2 Cm. lang und entfarbt



sieli, indem sie ans dem Blassgelben allmahlig in das Braun- 
lichgelbe libergeht und einen yioletten Sehimmer, namentlicli 
yioletfce Linien befeommt; ihre Lappen sind feingekerbt. Die 
Miindung derselben steht ziemlieh liorizontal. Die Staub- 
faden sind weiss und kahl, nur am Grunde mit zerstreuten 
Haaren besetzt, die Staubkolben dagegen purpurschwarz. 
Der Griffel ist kahl und die 21appige Narbe yiolett oder lila.

Y orkom m en: Auf Trifolienwurzeln, besonders auf T ri- 
fo liu m  m edium , in den stidlichen Gegenden der Schweiz 
hiiiifig, in Deutschland uberall einzeln und selten, doch an 
vielen Orten yorkommend, selbst in Thuringen in der Naum- 
burger Gegend gefunden. Sie ist perennirend und bliiht um 
Johannis. Am haufigsten a u fT rifo liu m  pratense L. und 
T r ifo łiu m  medium L. Zerstreut in der Rheingegend, so z. B. 
bei Koln am Rhein seit langer ais 25 Jahren beobachtet, *) 
Dei Bonn, am Rochusberg bei Bingen, in der Pfalz, zerstreut 
am Oberrhein in Baden und im Elsass, so z. B. bei Frei- 
burg, am Kaiserstuhl, im Hegau, bei Konstanz u. a. a. O.; 
bei Osnabriick und Hildesheim; in Thuringen bei Naumburg, 
Auleben, Rossleben, Ziegełrode, beim Kytfhiiuser; an der Teck 
in der schwabischen Alb, in Oberschwaben bei Rothenbach, 
Kappel, nicht selten zwischen Friedrichshafen und Ravens- 
burg, bei Hohentwiel;2) liier und da in Baiern, so z. B. bei 
Augsburg; im Waadtlande, z. B. bei Genf, Lausanne; im 
Wallis; in Stidtirol, so z. B. an Ackerrainen im Vintschgau 
hiiiifig bei Laas, Schlanders, Kastellbell und Schluderns auf 
A rtem isia  yu lgaris und A rtem isia  cam pestris, auf Klee

1) Yergl. Lohrs Flora von Koln, S. 199.
2) Marten,s und Kemmler, Flora, S. 53, Bd. II.



und anderen Papilionaceen von Bożen unter dem Schlosse 
Kardaun bis zur italienischen Grenze; im Salzburgischen sehr 
selten; zerstreut in Istrien: Medolino bei Pola, Insel Feno- 
lega in Siidistrien, Insel Cherso gegen Smergo zu, Insel 
Yeglia bei Bornibo, Punta Gerilla bei Lossin piccolo. Hier 
stets auf-H elichrysum  an gu stifo liu m . Sie kommt ausser- 
djiiń vor in Belgien, England, Frankreich, Dalmatien, Spanien, 
Nordafrika.

B lftthezeit: Juni, Juli.
F or men: [i. adenostyla De Visiani. Staubweg drusen- 

haarig. So in Istrien, bei Fiume u. a. a. 0.

Abbildungen. Tafel 1759.
A grosses Exemplar, nattirl. Grijsse; B ldeines Exemplar, desgl.; 

1 Krone zerschnitten, yergrossert; 2 Unterlippe, desgl.



1760. Orobanche am ethystea Tliuill.
Mannstreu - Wurger.

Syn. O. Eryngii Dub. O. elatior (i. microglossa Wallroth.
Kelchblattchen 3— 6nervig, aus breitem Grund plotzlich 

stark verschmalert, pfriemlich oder 2spaltig mit schmalen, 
pfriemlichen Abschnitten von der Lange der Krone; Krone 
rohrig, ani Grandę plotzlich in ein Knie gebogen und vor- 
warts gekrummt, sodann ziemlich gerade, mit ungleieh spitz 
geziihnelten, wellig krausen, netzig-aderigen Lippen; Ober- 
lippe helmartig, gerade yorgestreckt, ausgerandet oder fast 
21appig; Seitenlappen der Unterlipge fast 2spaltig, der 
Mittellappen doppelt so gross, 2 — Blappig; Staubbliitter an 
der Biegungsstelle der Krone eingeftigt, kahl, nur nnterwarts 
zerstreut behaart.

B esch re ibn n g : Der stark gefurchte Stengel wird bis 
60 Cm. hoch. An der Basis sind seine Schuppen kiirzer, 
fast rautenartig, nach oben hin werden sie schmal und lang. 
IJnterwiirts liat er eine yiolette, ins Purpurrotli mehr oder 
weniger spielende Farbę, oberwarts ist er bleicher und, wie 
die Kelche und Deckblatter, mit ziemlich langen Driisen- 
haaren besetzt. Die Deckblatter verschmalern sicb in eine 
lange, weit ilber die Bliitbe hinausragende Spitze, baben, 
gleich den Kelcbblattern, die Farbę des oberen Stengels, 
verdorren jedoch schon bei der volligen Bliithenentwicklung.
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Die Bliithen haben eiiie schmutzig-weisse Grundfarbe, welclie 
purpurfarbige Adern durchziehen, und ihr Riicken verlauft 
sich in’s Lilarothe. Sie stehen dicht, kleine Exemplare haben 
deren schon bis 25, gros.se, und besonders die kleinbltithige 
Abartf bis 75. Die Aehre isfc bis !/'3 Meter lang, immer 

-jedoch et was kiirzer ais der Stengel, und, da die Bliithen 
an der Spitze derselben gedrangt stehen, ragen die langen 
Deckblatter, besonders wenn die Bliithen dort noch Knospen 
sind, weit hervor, und endigen dadurch die Bliithenahre mit 
einem Schopfe. Die Kelchblatter sind theils ganz, theils 
oben mit einein Zahnchen begabt, theils auch in 2 schmale 
Zipfel gespalten. Die Krone ist 2 Gm. lang (bei der Var. 
nur 1 Cm. lang), ausserlich beliaart, sehr charakteristisch 
durch ihre knieartige Beugung, dabei nur 5 Mm. breit, astig 
geadert, dunn und an den Randem kraus. Die Zipfel der 
Oberlippe sind iiber einander gelegt, gewohnlich 31appig, 
mit kleineren Seitenlappen. Die Staubgefasse sind etwa 
2 Mm. hoch oder etwas daruber, vom Grunde der Krone 
eingefiigt, die Paden haben oberlialb einen lilaartigen An- 
flug und sind sonst weiss, die Staubbeutel hellroth, der 
Fruchtknoten ist kalii und gelb, der Griffel violett und die 
Narbe schmutzig-roth.

Vorkom m en: Auf den diinnen, seitlichen, wagerecht im 
Boden fortlaufenden Auslaufern von E ryngium  eam pestre. 
In der Rheingegend: Bonn, Rochusberg bei Bingen, Coblenz, 
bei Staufen und am Kaiserstuhl in Baden, bei Siegolsheim 
und Bollenberg im Elsass, bei BugUn, Stemberg und Lieben- 
fels im Nassauischen.

B lU thezeit: Juni, Juli.



F orm  en: Sie komnat vor mit kleineren aber weit zahl- 
reicheren (bis 70) Bliithen, in selir gedrungener Aehre, mit 
lebhaft roth gefarbten Stengeln, Deckbliittern und Kelchen 
nnd schonen violetten Bluinen.

A bbildungen. Tafel 1760.
A B Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergr.



Syn. O. Bartlingi Grisebacli. O. brachysepala F. Schultz.
O. alsatica P. Schultz.

Dedłblattchen lanzettlicli, spitz, kiirzer ais die Blumen; 
Kelchblattchen halb eilormig, 2zahnig oder bisweilen 3zahnig, 
bisweilen alle 5 Kelchblatter frei, kiirzer ais die Krone; 
Kronrohre sehr stark gekriimmt, gegen die Mitte eingeschntirt 
glockig-rohrig, mit ungleich gezahnelten Lippen; Oberlippe 
abgerundet, ganzrandig oder etwas ausgerandet, helmfórmig, 
vorgestreckt; Unteiiippe herabgebogen, 31appig, mit eiformig- 
rundlichen, fein sagezalmigen oder seltner fast ganzrandigen 
Lappen, der Mittellappen etwas grosser und mehr vorgezogen; 
Staubblatter im oberen Theil fast kahl, nur unter der Anthere 
etwas driisig, ani G rundę breiter werdend und hier żart 
weichhaarig wie der ganze untere Theil der Kronrohre; 
Staubweg im oberen Theil schwach driisig behaart.

Yorkom m eu: Auf Peucedanum  Cervaria, L ib a n o - 
tis m ontana und vielleieht nocli auf anderen Pflanzen,') ln 
Schlesien bei den Dirscheler Gipsgruben, bei Lossow unweit 
Frankfurt a. d. O., bei Guben; in Bohmen im Mittelgebirge; 1

1) Die Angabe „aufM edicago sativa und C oronilla  v a r ia “ 
beruht wohl auf Yerwechselung mil O. Buekiana Koch, welche nacli 
Reichenbachb Icones (Tafel 186) eine ganz andere Pflanze ist, die 
eher zu O. rubens Wallroth gehort. Daher ist aucli der Standort 
bei Frankfurt zweifelhaft.



im Rlieingebiet, so z. li. bei Turkheim und Dorlisheim im 
Elsass, bei Yillingen und Freiburg in Baden, l)ei Ehren- 
breitenstein und bei Schengen an der Mosel; bei Olmtitz in 
Mahren.

B lu tlieze it: Juni.
A n m erk u ng : O. fragrans Koch, in Unterosterreich 

von Schiede gesammelt, besitzt eine nach oben trichterig 
erweiterte Kronrohre; Staubblatter ani Grunde gekriimmt, 
aufstrebend.

Ab b il dun gen. Tafel 1761.
A B Pflanze in nat. Grosse.



Kfilchblattchen ungetheilt oder 2spaltig, langer ais die 
Kronrohre; Krone rohrig, nach oben wenig erweiterfc, vor- 
wiirts gekrummt, am Grunde bauchig erweitert, iiber dem 
Fruchtknoten sanft eingeselmiirt; Oberlippe schwach helm- 
formig, fein geziilmelt; Unterlippe gleichmassig 31appig, fein 
gezahnelt, die Lappen rund li cli, łiolil; Staubblatter oberhalb 
der Mitte der Kronrolire eingefiigt, am Grunde angeschwollen 
nnd behaart, iibrigens kalii. Die ganze Pflanze ist sehr ge- 
drungen, der diclce Stengel am Grunde knollig angeschwollen.

B esch reibu n g: Der Stengel wird nur 10 — 20 Cm. 
hoch, ist an der Basis wenig verdickt, zottig, gelblichbraun, 
mit brśinnlichen Schuppen bekleidet, welche iiber 1 Cm. lang 
sind, aus eiformiger Basis kommend, sieli scharf zuspitzen. 
Die Bluthenalire ist liochstens 7 Cm. lang, aber dichtbliitliig 
und wołlzottig. Alle Theile sind mit weissliclien Zottel- 
haaren bekleidet. Die Deckblatter sind hellbraunlich, nur 
iiusserlich zottig, erreichen die Lange der Kronrohre, kommen 
aus eiformiger Basis und vers'clmialem sich in eine lanzett- 
liche Spitze. Die Kelchblśitter sind mehrnervig, gewohnlich 
2spaltig mit langzugespitzten, ungleichgrossen Lappen. Sie 
liaben eine hellbraunliche Farbę, welche durch die an der 
ausseren Seite befindlichen Zottelhaare lichter erscheint. Die 
Krone ist hochstens 2 Cm. lang, hellblau, durch die Zottel
haare ausserlich weisslich. Die 1 Cm. lange cylindrische



Rohre ist nacli unten zu etwas erweitert, iiber dem Frucht- 
knoten eingeschniirt, nacli oben hin gekriimmt und liat unter 
der Unterlippe 2 deutliche Eindriicke. Die Oberlippe ist 
gewolbt und tibergebogen, kaum so gross ais die Unterlippe, 
2spaltig, mit abgerundeten, herabgebogenen, feinkerbigen 
Lappchen. Die Unterlippe ist Slappig, bat abgerundete, an 
der Spitze etwas einwiirtsstehende, concave, docli ausgebreitete 
Lappen. Die Staubgefasse sind unter der Mitte der Krone 
eingefugt, die 2 kleinern kaum so lang ais die Rohre, alle 
am Grunde mit einigen Haaren versehen. Der Griffel ist 
mit Driischen sparsam besetzt, die Nar be ist gelblich-weiss.

V orko ni ni e n : Auf A r t e m i s i a c a m p e s t r i s L. Auf der 
Westerplatte bei Danzig (selten geworden),') bei Dirschau, 
Graudenz, Brodden, Mewe; in Bohmen bei Weisswasser und 
Czernoseck; angeblich bei Frankfurt an der Oder; bei Regens
burg auf Aeckern (auf M ed ica g o  fa lca ta  L.) und ani 
Donauufer vor und hinter Schnabelweiss auf der Schweden- 
schanze (auf A rtem isia  cam pestris).

B lu th eze it: Mai, Juni.

1) Er. J. Weisa sagt in einer gefiilligen brieflichen Mittlieilung: 
Im mittlen Weichselgebiet hSuflg, im nordlichen selten.

Abbildungen. T afel 1762.
A B Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergr.



Syn. O. Medicaginis Duby.
Aehren ziemlich langgestreckfc; Deckblattchen aus breitem 

Gruncie zugespitzt; Kelchblatter mehrnervig, langlich-eiformig, 
plotzlich in, F—2 pfriemliche Spitzen zusammengezogen, etwas 
kurzer ais die Krone; Krone engrohrig, liber der Mitte wenig 
zusammengezogen, auf dem Riicken im oberen Theil sanft 
mich vorn gebogen; die Lippen ungleich stumpf kerbzahnig; 
die Oberlippe schwach ausgerandet mit aufwarts gerichteten 
Lappen; die Unterlippe ungleich Slappig, die Seitenlappen 
schrag abgeschnitten, der Mittellappen vorgezo'gen, fast herz- 
formig ausgerandet; Staubblatter unterhalb der Mitte der 
Kronrohre entspringend, am Gruncie etwas angeschwollen 
und an der Anschwellung schwach behaart, iibrigens kahl, 
etwas nach vorn gebogen; Staubweg nach vorn gebogen, 
unter der kleinen Miincłungsscheibe sparlich behaart, iibrigens 
kahl.

York om men: Auf dem Epheu. In der Mittelrhein- 
gegend, aber auch am Ober- und Unterrhein zerstreut, so 
z. B. in der Flora von Koln,1) Bonn, Boppard, bei Ober- 
lahnstein, Ehrenbreitenstein, Burg Hammerstein bei Koblenz, 
bei Roteln und am Isteiner Klotz in Baden, bei Mutzig und 
Spesburg im Elsass.

B liith eze it: Juni, Juli.

1) Vgl. Lolir’s Flora, S. 199.
Abbilclungen. Tafel 1763.

AB Pflanze in nat. GrSsse; 1 Krone, zerschnitten, vergr.



1764. Phelipaea caeru lea 0 . A. Meyer. 
Schafgarben - W tirger.

Syn. Oróbanche caerulea Yill. O. purpurea Jaccjuin.
Kelcli Slappig, mit zahnformigen, spitzen, lanzettlichen 

Lappen; Krone rohrig, vorwarts gekrummt, in der Mitte 
Terengt, nach oben trichterig erweitert; Abschnitte der Lippen 
spitz und flach; Antheren kalii oder am Grunde ein wenig 
fłaumłiaarig; Stengel einfach, mit gestreckter, lockerer Aehre.

B esclire ibu n g : Der einfache Stengel wird 15 Cm. oder 
auch bei grosseren Bxemplaren 25— 30 Cm. hoeh, ist nach 
oben z it  mit driisigen Haaren besetzt, unten bleicli, weiter 
oben mehr oder weniger stark stahlblau angelanfen und tragt 
eine dichte Aehre, die an kleinen Exemplaren 4— 8 Bluthen 
hat, an grosseren aber bis 20 Bluthen zahlt. Von den 
3 Deckblattern ist das iiussere bei Weitem das langste, 
łiinger ais der Kelch und hat eine braune Spitze; alle drei 
sind aber, ebenso wie der Kelch, mit braunen Zottelhaaren 
besetzt. Der Kelch ist doppelt kleiner ais die Krone und 
da er ganzblattrig ist, so unterscheidet sieli diese Sjiecies 
dadurch vor vielen ahnlichen. Die Bliithe ist kurz-, docli 
deutlich gestielt, 18 — 20 Cm. lang, die Rohre der Krone 
etwas gebogen und verengert, die beiden Lippen sind ziem- 
lich gleichlang. Die Oberlippe hat 2 abstehende und die 
Unterlippe 3 ziemlich gleiche zuriickgebogene Lappen; letzte 
sind ganzrandig, wahrend die der Oberlippe sehr gering ge- 
zahnelt sind. Die Seitenlappen der Unterlippe bedecken 
durch ihren Rand die beiden Rander des Mittellappens, 
welcher ein wenig schmaler ais die Seitenlappen ist. Die
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Narbe ist zweikopfig und blassgelb, die Blume riecht wie 
Nelken.

Yorkom m en: Auf den Wurzeln der Schafgarbe und 
des Salbei, wo sie perennirt und um Johannis bliiht. Sie 
konrfht in vielen Landem Deutschlands, namentlicli in Oester- 
reich, Schwaben, am Rhein, in Franken, Thuringen, Sachsen 
und Schlesien, (loch immer nur stellenweise und auch in 
Thuringen nur in wenigen Gegenden, namlich bei Franken- 
hausen, Erfurt, Naumburg und fraglicli auch bei Jena vor. 
In Schlesien am Hartheberge bei Frankenstein, in Wcinbergen 
bei Leubus, um Ilallendorf bei Oppeln; bei Blankenburg am 
Harz; bei Frankfurt am Main, Kellheim, Heidelberg; im 
Wiirtemberger Unterland bei Sulzbach; bei Tuttlingen Zwie- 
falten, Liclitenstein, am Achalmgipfel, bei Urach, am Florians- 
berg, bei Grabenstetten im Wald Laureneck, bei Gutenberg, 
bei Donaustetten auf dem Albplateau; bei Blaubeuren, Heiden- 
heim u. s. w. auf der schwśibischen Alb; in Oberschwaben 
bei Riedlingen, Sauggart, Buckau, Warthausen, auf Brach- 
iickern bei Siessen, auf dem Hohentwiel; in Steiermark; im 
Salzburgiscben bei Moosham im Lungau; in Tirol an durren 
Pliitzen um Brixen, im Vmtschgau, bei Fleims unter Tesero 
bei Cayriana. Ganz fehlt sie iiberhaupt nur wenigen Gegenden, 
obgleich sie nirgends sehr hau fig ist. In Preussen kommt 
sie nach Herm Fr. J. Weiss bei Konigsberg, Gerdauen, 
Kreutzburg, Neuenburg, Braunsberg u. a. a. 0. vor.

B lu thezeit; Juni, Juli.
Ab b il dun gen. Ta fol 1764.

A, Pflanze in nat. Grbsse; 1 Krone, zersclmitten, vergr.; 2 Kelch- 
blatter, desgl.



Syn. Oróbanche arenaria L. O. purpurea Jacąuin. 
Phelipaea rohusta Walpers.

Stengel einfacli o der etwas verastelt; Deckblattchen 
langlich-lanzettlich, kurzer ais der Kelch; Kelch gamosepal, 
Sspaltig mit pfriemlich zugespitzten Absclmitten; Krone den 
Kelch weit iiberragend, rohrig, sehr scliwach gekriinmit, die 
Rohre in der Mitte etwas zusammengezogen, ani Sclilund 
etwas aufgeblasen; Abschnitte der Lippen stumpf, am Rande 
zuriickgebogen; Oberlippe ausgerandet, beiderseits gestutzt 
mit aufgesetztem, stumpfem Spitzchen, iibrigens ganzrandig; 
Lappen der Unterlippe fast gleich, stumpf gezahnelt; Antheren 
an der Nalit wollig behaart.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird 20— 40 Gm. hocli, 
ist zuerst weissgelb, wird spiiter braunlich und lilaulich an- 
gelaulen, ist diinn und schlank und tragt eine diclite Bliithen- 
ahre. Letzte wird 7— 15 Cm. lana- und besteht aus urossen 
lichtlavendelblauen Bluthen, dereń Kronen den Kelch so weit 
iiberragen, dass letzter nur 1j3 derselben misst. Yon den 
5 Kelchzahnen ist der oberste auffallend kurz, der Kelch 
hat iibrigens bis zu den Spitzen der Zahne hinauf zahlreiche 
Driisenhaare, mit welchen auch die aussere Flachę der Krone 
reichlich besetzt ist. Der Saum der Krone zeiclmet sieli 
durch die beiden abgerundeten Lappen der Oberlippe und 
durch die 3 fast gleichgrossen abgerundeten, an der Spitze



etwas zuriickgeschlagenen Lappen der Unterlippe besonders 
ans, dereń I binder audi kaum gekerbt sind. Die Staubfaden 
sind vollig kalii, nur die Staubbeutel liaben an den Nahten 
Zottelliaare. Die Narbe ist zweikopfig, anfangs gelblich- 
weiss, zujetzt blaulich. Diese Species ist ani meisten mit 
Orolranche coeru lea  verwandt, denn ausser der blaulichen 
Farbung der Krone besitzt sie audi den bziihnigen Kelch, 
die kerblosen Kronlappen und die kalilen Staubfaden; in- 
dessen ist die Krone von O. arenaria ziemlich gerade und 
der Kelch derselben misst nur '/3 der Krone, wahrend er 
bei O. coeru lea  hałb so łang ist.

Y orkom m en: Auf A rtem isia  cam pestris, erst in den 
Hundstagen bluhend und perennirend. Sie kommt vorzugs- 
weise im siidlichen Deutschland, namlicli in Oesterreich, 
Baiern und Pfalz ani Rhein vor, findet sidi jedoch audi 
diesseit und jenseit des Harzes, in Thiiringen bei Eisleben, 
Naumburg und am Kyffhauser, gełiort indessen immer zu 
den seltenen Pfianzen. So z. B. ist sie in Preussen erst seit 
1879 bei Lessen aufgefunden worden. Im Salzburgischen 
scheint sie ganz zu fehlen; in Tirol findet sie sieli im Puster- 
thal bei Welsberg, im Yintschgau an Ackerrainen bei Castel- 
bell und Laas, bei Bożen auf' Sandgesdiiebe am Ritterweg 
iiber Waldgries und im Viertel Sand der Gemeinde Gries 
nordwestlidi iiber dem Fuchs im Loch-Hof, l)ei Meran bei 
Algund und St. Peter. In Schwaben scheint sie zu fehlen, 
ebenso in Sdilesien und in der Lausitz. Ueberhaupt ist sie 
selir ungleich durcli das Gebiet vertheilt. Reichenbach fuhrt 
an: Diirkheim, Griessheim bei Darmstadt, Wetterau, Mainz, 
Ehrenbreitenstein, Kyffhauser, Dresden, Stolpen, Oderberg,



Lebus bei Frankfurt a. d. O., Prag, Wien, Wallis, St. Leonard, 
Longeborgne, Mont d’Orge, Folaterre, Ofen.

B liith ezeit: Juli, August.
Form  en: (i. campylantha Reichenbach. Die Kronrohre 

zuletzt stark gebogen, Farbę der Krone graublau. Siehe die 
Abbildung bei Reichenbach, Tafel 1763, No. 146. So bei 
Berlin, Freienwalde, ain Regenstein bei Blankenburg ani Harz, 
bei Halberstadt.

A nm erkung: Au der aussersten Sudgrenze unseres Ge- 
biets bei Lesina findet sieli Phelipaea laoandulacea F. Schultz 
(vgl. Reichenbach, Tafel 1768, No. 147). Ph. caesia Reichen
bach fil. kommt am Neusiedlersee in Ungarn vor. Pli. nana 
Reichenbach fil. (Ph. raniona (i. simplex de Visiani. Orobanche 
nana N5e) ist wohl nur eine zarte, astlose Form von Ph. 
ramosa C. A. Meyer. Sie findet sich bei Fiume auf T r i- 
fo liu in  scabrum, auf Osero auf Rubus  amoenus, auf 
Veglia, auf dem Scoglio grandę am Hafen von Pola, auf der 
Insel Cherso.

A bbiłdungen. Tafel 1765.
AB Pflanze in nat. Gr6s.se; 1 Krone, vergr.j 2 Same, ilesgl.



1766. Phelipaea ramosa C. A. Meyer.
Hanftod.

Syn .sOrobanęhe ramosa L. Kopsia ramosa Dumortier.
--Der Stengel ist diiini und meist ziemlicli stark verastelt; 

die endstandigen Trauben locker und gestreckt; Kelch gamo- 
sepal, 4spaltig mit ans breitem Grunde dreieckigen, spitzen 
o der zugespitzten Abscbnitten; Kronrohre glockig; Oberlippe 
tief und spitz ausgerandet, mit kurz zugespitzten Lappen; 
Unterlippe gleichmassig dlappig, die Lappen kreisrund, grób 
kerbziihnig, durch eine breite Bucht getrennt; Antheren kahl.

B esch re ibu n g: Gegen 15 Cm. und hoher wird diese 
))lassviolette, dann meist ganz okergelblichbraune feinhaarige 
Schmarotzerpflanze, dereń sehr gekrummte Basis ais Mittel- 
stock knollig verdiekt und ebenso wie der Stengel mit breiten, 
łanzettformigen, dunkelbraunen Scliuppen bekleidet erscheint. 
Die dunnen, fadenformigen, bttschelweise bei einander stehen- 
den Wurzelfasern senken sich in andere Gewaclise, nament- 
lich. des Hanfes, von dessen S aft en sie zehren. Der schlanke, 
dlinne, walzenrunde, meist ver;istelte, selten einfache Stengel 
tragt mehr entfernte und schmalere Scliuppen ais der Wurzel- 
stock und an den ruthenformig verliingerten Aesten kommen 
die ziemlicli auseinander geruckten, blassvioletten, ahrenweis 
stelienden Blumen zum Yorschein, von denen jede mit einer 
grosseren, ei - łanzettformigen Schuppe an der Basis bedeckt 
wird. Ausserdem finden sich nocli am ozalmigen Kelche 
2 einander gegentlberstehende linienformige Deckblattchen.



Die oft tiber 1 Cm. lange blassgelblicli-violette, wenig ge- 
bogene Blumenkrone ist gleicli tiber der Basis etwas zu- 
sammengezogen, erweitert sieli aber im Schlunde nnd endet 
mit einer ziemlicli regelmassigeu Mtindung, woselbst man 
jedoch noch deutlich eine 21appige Oberlippe und eine 
Blappige, etwas tiefer eingesclmittene Unterlippe unterscheidet. 
Die niclit hervorragenden 4 ungleichlangen Staubgefasse ent- 
springen ans dem unteren Theile der Blumenrohre, ihre 
Staubbeutel hangen, sind 2theilig und gehen in mich unten 
gekehrte hornerartige Spitzen tiber. Ans dem rundlich- 
eiformigen, seitlich zusammengedriickten Fruchtknoten ent- 
springt der ziemlicli fadenformige, oben etwas gebogene und 
haufig fein driisig behaarte Griffel, welcher in eine 21appige 
verdickte Narbe endigt. Im Grunde ist die Frucht eine 
lfacherige Kapsel mit 4 Samentragern (Mutterkuchen), an 
denen die zahlreichen staubformigen, rundlichen, schwarz- 
braunen Samen sitzen.

B em erkung: Bisweilen zeigt die ganze Pflanze einen 
driisig-klebrigen Haariiberzug. Dass sie sieli iibrigens ans 
Samen fortpflanzt, erleidet keinen Zweifel, wahrend Andere 
ineinen, sie entstehe ausschliesslich aus den Siiften desjenigen 
Gewiichses, auf dessen Wurzeln sie ais Schmarotzer ge- 
troffen wird.

V orkom m en: Auf Hanf, Tabak, Nachtschatten, aucli 
auf Buchweizen und Mais schmarotzend. Selir ungleich durch 
das Gebiet zerstreut, hauptsachlicli in solchen Gegenden ver- 
breitet, in welchen yiel Hanf oder Tabak angebaut wird. 
Zerstreut durch Thuringen, Baiern, Sachsen, die Rhein- 
gegenden, in der Lausitz fehlend, in Schlesien um Bojanowe



bei Ratibor, im Badischen auf Hanf, Tabak, Solanum  
nigrum  und Mais, im schwabischen Unterland zwischen 
Tubingen und Rottenberg, bei Oberboihingen, Aich, Niir- 
tingen, auf Gerstenfeldern bei Ecliterdingen, bei Stuttgart, 
Lautenbach, Thamm, Gruglingen, Abtsgmund, auf der schwii- 
bisclien Alb bei Tuttlingen, Mossingen, Glems, Nellingen, 
Kleinsttssen, iir Oberschwaben bei Ravensburg, Waldsee, in 
der Hohentwielgegend; im Vorarlberg auf Hanfackern bei 
Russach; in Tirol im Val di Sol auf Aeckern bei Monclassico, 
bei Fleims, Trient, Roveredo, auf fetten Feldern alla Pieve, 
am Baldo; im Salzburgi,sclien auf Hanffeldern des Wartsteins 
bei Mattsee; in Niederosterreich (nach Herrn Pr. J. Weiss) 
bei Muhldorf an der Spitz; bei Mariensal in Karnthen; in 
Krain; in der Schweiz im Rhonegebiet, in Wallis, bei 
Ghambery, Bex, Nyon etc. Im Norden ist sie im Ganzen am 
seltensten. In Preussen komrnt sie bei Thorn vor (Pr. J. Weiss). 
Reichenbach fiihrt nocli an; Linz hei Bonn, Neuwied, Wa<r- 
liausel in Baden, Heidelberg, Schwetzingen, Schweinfurt, 
Meissen, Metzdorf, Freienwalde, Rati)>or.

B liithezeit: Juni bis August.
A nw endung; Der den Kulturgewachsen zugefiigte 

Schaden ist selten betrachtlich. Friilier diente die Wurzel 
ais Wundmittel. Die unschadliclien markreichen Stengel 
werden vom Vieh gern gefresen.

A bbildungen. Tafel 1766.
AB Pflanze in nat. GrOsse; 1 Unterlippe, vergr.; 2 Oberlippe, 

desgl.



Schuppenwurz.

Rhizom kurz, verzweigt, mit selir kurzeń, stumpfen, 
fleischigen, quer breiteren, schuppigen Blattern dicht besetzt; 
Stengel einfach, aufrecht oder aufsteigend, handhoch, fast 
blattlos, wie die ganze Pflanze weisslich mit rothlichem An- 
fiug; Traube endstandig, einseitswendig, mit grossen Deck- 
blattchen und hangenden Bliithen; Unterlippe der Krone 
3 spaltig.

B esch re ib u n g : Aus dem kriechenden Stengel oder 
Mittelstock dieses ausdauerndenSchmarotzergewachses kommen 
nur wenig zarte Wurzelfesern hervor. Ais dicke, innen rneist 
etwas hohle, breit herzformige, fest halbstengelumfessende, 
dicht gedrangte, unten etwas convexe, oben fest flachę gelb- 
lichweisse saftige Schuppen erscheinen die Blatter, aus dereń 
Winkeln, namentlich am obern Ende des Stengels sich 
winzige Seitenastchen hervordrangen. Der walzenrunde ge- 
meinschaftliche Blumenstiel ist unten vollig glatt und weiss- 
lichgelb, oben feinhaarig und meist licht gefarbt. An seinem 
Ende erscheinen in einseitiger Traube die fest nickenden, 
schmutzig (blaułich) karminrothen, angenehm duftenden Bliithen 
roń grossen ei-lanzettformigen, gelblichen, rothlichgeaderten 
Deckblattern bedeckt. Der eiformige, rothbraune Kelch ist 
etwas aufgeblasen, besonders an der Oberseite feinhaarig, 
5zahnig. Die Blnmenkrone ragt wenig hervor, sie erscheint
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rohrig 21ippig, indem die dunkelrotlie ganze Oberlippe (Heim) 
etwas zusammengedrtiekt, und die weisslicbgelbe Unterlippe 
3 zalinig ist. Die 2 langern sind ebenso wie die 2 kurzem 
Staubfaden mit dem untern Theile der Blumenrohre ver- 
wachsen, der Faden ist oben etwas gekriimmt und erweitert, 
und die^Anthere elliptisch, spaterhin pfeilformig und ge- 
winipert. Der lange fadenfbrmige, ans den Blumen hervor- 
ragende Griffel endigt in eine feindrusige 21appige Narbe. 
An der Basis der einen Seite des eiformigen, 2furcliigen, 
glatten Fruclitknotens findet sieli eine kurze dicke Schuppe 
(Nektarschuppe). Die Fracht ist eine lfacherige, etwas zu- 
sammengedruckte 2klappige Kapsel, dereń beide Samentrager 
in einander zu verlaufen seheinen und mit vielen rundlichen, 
etwas spitzigen, punktirten, braunen Samen besetzt werden.

Vorkom m en: Im Unterholz feuchter Laubwaldungen 
und Gebiische, auf den Wurzeln verschiedener Straucher 
sehmarotzend, am haufigsten auf Haselniissen, aber auch auf 
Buchen und anderen Holzpflanzen. Durch das Gebiet selir 
ungleicb vertheilt, ani haufigsten in niedrigeren Gebirgen. 
Auf der norddeutschen Ebene hier und da, so z. B. in Preussen 
ziemlich durch die ganze Proyinz zerstreut, aber mehr im 
nordlichen ais im sudliclien Gebiet, bespielsweise bei Neiden- 
burg, Tapiau, Caymen, Darkehmen, Heligenbeil, Graudenz, 
Fiatów u. s. w.; *) durch ganz Schlesien hin und wieder; hier 
und da in der Lausitz; in Sachsen; haufig im Thuringer 
Muschelkalkuebiet: hier und da im Dessauischen und Mans- 
feldischen; zerstreut in der Rheingegend, yerbreitet in 1

1) Nach gefalliger brieflielier Mittheilung des Herrn Fr. J. Weiss.



Schwaben, sowohl auf der Ebene ais auch auf der Alb, 
im Schwarzwald und in Oberschwaben; zerstreut in Tirol 
nnd Yorarlberg, im Salzburgischen, iiberhaupt im ganzen 
Alpengebiet.

B liitlieze it: Marz, April, Mai.
A nw endung: In friiherer Zeifc sammelte man den 

saftigen, astigen und schuppigen Stengel (gewohnlich Wurzel 
genannt) unter dem Nam en von R adix  Denfcariae s. Squa- 
m ariae fur arzneilichen Gebraneh. Er schmeckt frisch bitter- 
lich, und wnrde ais Pulver bei innerlichen Geschwiiren, 
Koliken u. s. w. angewandt.

A bbildungen. Tafel 1767.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, von der Seite, natiirl. 

Grbsse; 2 dieselbe im Liingsschnitt, vergrossert; 3 Staubgelasse, desgl.; 
4 Carpell, desgl.



Fam. 63. Globularieae.

Die exotischen Vertreter dieser kleinen Familie sind 
meist Holzpflanzen, die einheimischen niedrige, dauernde 
Rhizompflanzen oder kleine Halbstrancher von alpinem Wuchs 
mit wendelatandigen, einfachen, ungetheilten, nebenblattlosen 
Blattiefn; Bluthen hypogynisch, verwickelt symmetrisch, gy- 
nandriscli, mit gamosepalem, Sblattrigem Kelch, gamopetaler, 
5blattriger Krone, 5 der Krone inserirten Staubblattern und 
2 schizocarpen Carpellbliittern; der Kelch bleibend, 51appig, 
mehr oder weniger verwickelt symmetrisch; Krone 21ippig 
zygomorpli, mit 2blattriger Oberlippe und 3biattriger Unter- 
lippe (beim Kelch umgekehrt, also dieselbe Symmetrie wie 
bei den Łabiaten und Scrophularineen), bisweilen die Krone 
llippig oder die Oberlippe ungetheilt; von den 5 Staub
blattern das oberste fehlgeschlagen, die iibrigen didynamisch, 
mit geknppelten, rersatilen Antheren; Carpell 2blatterig, 
eigentlich der Anlage nach schizocarp, also 2facherig mit 
einfachem (paracarpem) Staubweg, aber durch Fehlschlagen 
lfacherig, der Staubweg meist mit 21appiger Mundung; 
Samenknospe einzeln, hiingend, anatrop; Schliessfrucht vom 
bleibenden Kelch umfasst, durch den Rest des abfalligen 
Staubwegs gekront; Same mit gradem, antitropem Embryo, 
axil im fleiscliigen Eiweiss.

Die kleine aus einer Gattung bestehende Familie ist 
fast, aut alpine und subalpine Gegenden Europas beschranlct.



Gatt. 430. Globularia L.
Bliithenstand ein kugeliges Kopfclien.

ARTEN:
Pflanze krautig mit kurzem Bluzom, nicht kriecliend 1. 
Pflanze halbstrauchig, vielstengelig, liegend und 

k r ie c l ie n d .................................................................... 2.
1. Stengel bebliittert; Basalblatter spatelformig, am

Ende ausgerandet oder kurz 3zahnig:
1768. Globularia vulgaris L. 

Stengel fast blattlos, mit 1— 2 entfernten Schuppen 
besetzt oder vollig nackt; Basalblatter am Ende 
stumpf oder abgerundet: 1769. G. nudicaulis L.

2. Blśitter herzformig-spatelig, am Ende sehr stumpf,
tief ausgerandet und 3zahnig:

1770. G. cordifolia L.



1768. Globularia vu!garis L.

Kugelblume.

Dą-S'kurze, nngegliederte lihizom treibt einen oder einige 
kurze Kopfe, welche unten mit einer Basalrosette besetzt 
sind, nach oben, sobald sie sieli genugend gekraftigt haben, 
einen einfachen, handhohen, locker beblatterten, ara bindę 
mit dem kugeligen Bliithenkopf besetzten Stengel treiben. 
Basalblatter lederig, die unteren kleiner, verkehrt-eiformig- 
langlich, stumpf oder abgerundet, die oberen spatelformig, 
am Ende fast herzformig ausgerandet und haufig mit einem 
Zahn in der Mitte oder ausserdem noch mit 2 seitlichen 
Zahnen verselien; Stengelblatter lanzettlicb, mit dem Gmnde 
etwas umfassend, sehr spitz oder zngespitzt, locker gestellt, 
weit kleiner ais die Basalblatter; Bliithenkopf kugelig, von 
einer vielblattrigen lliille umscblossen; Kelch rohrig, ungleich 
5spaltig, mit spitzen, gestreckt dreieckigen Abschnitten, 
bleibend; Krone rohrig, 5spaltig, mit schmalen, ungleichen 
Abschnitten, niimlich die beiden oberen (Oberlippe) Iriirzer 
und schmiiler ais die drei unteren; Kapsel schlauchartig, 
lsamig, lose vom Kelch umscblossen.

B esch re ibu n g : Die fast holzige Wurzel ist astig- 
faserig, mehrkbpfig und treibt einfache, kahle, eckige Stengel 
von 5 —15 Cm. Hohe. Die Wurzelbliitter breiten sich in 
einen Kreis aus, sind viel grosser ais die Stengelblatter, 
24— 30 Mm. lang, 12— 24 Mm. breit, ihre betriichtlichste Breite 
fallt nahe der Spitze, von da an verschmalern sie sich in



einen rinnigen Blattstiel. Ihre Spitze ist ausgerandet, in der 
Kandung befinden sich 3 Ziilmchen. Der Rand ist ganz, die 
ganze Blattmasse ist dick, an alten Bliittern lederartig. Durch 
das Blatt laufen 5 Liingsnerven. Jungę Wurzelblatter, welche 
mit dem Stengel zugleich hervorbrechen, sind noch nicłit so 
bi-eit ais die alten, auch an der Spitze noch nicht ausgeran
det, haben aber statt der Ausrandung 3 Zahne. Der Stengel 
ist aufsteigend oder aufrecht, reich mit sitzenden, elliptisehen 
oder lanzettformigen spitzen Biattern bekleidet. An der 
Spitze des Stengels befindet sich das kugelige, 1 Cm. im 
Durchmesser haltende Bliithenkopfchen, dessen Hiille aus 
9— 12 lanzettlichen, zugespitzten gewimperten Blattchen be- 
steht, welche weit kleiner ais das Bluthenkopfchen sind. 
Das Receptaeulum ist mit schmal-lanzettlichen, gewimperten 
Spreublattchen besetzt, welche so lang ais der Kelch sind. 
Der Kelch ist im Schlnnde mit Zottelhaaren versehen, seine 
Zipfel sind lanzettformig, gewimpert und langer ais die 
Kronrohre. Die Zipfel der Kronrohre sind lineal, wechseln 
mit den 4 Staubgefassen ab und zwischen zwei Zipfeln fehlt 
ein Staubgefass. Die Staubgefasse und der Grilfel sind blau, 
die Krone ist ultramarinblau, selten weiss. Der Fruclitknoten 
ist lfacherig, lsamig; die Frueht springt nicht auf.

Y orkom m en : In Thuringen eine sehr seltene Pflanze, 
die nur an sonnigen Haiden der Kalkberge bei Naumhurg, 
Freiburg und Eisleben vorkommt. Auch im Anhaltischen 
erscheint sie bei Bernburg. Weit haufiger kommt sie im 
siidlichen Deutschland vor, liebt vorzugswei.se die sonnigen 
Plśitze der Kalkberge und ist perennirend. Die eigentliche 
Heimath dieser Pflanze ist das Alpengebiet in einer Meeres-



erhebung von 1000— 1500. Metern, auch, namentlich in den 
Yoralpen und den lioheren suddeutschen Gebirgen noch tiefer 
herabsteigend. In den Alpen ist sie ungleich durch die 
Kette verbreitet; sie fehlt im Salzburgischen; dagegen ist 
sie in Tiroł ziemlich yerbreitet, besonders im siidlichen Tlieil; 
im wurAemberger Unterland findet sie sicb bei Rottweil, 
Barbarahalde bei Oberndorf, Imnau, in der Doili, bei Ergen- 
zingen; auf der schwabischen Alb bei Tuttlingen, Obernheim, 
ain Heuberg, bei Lochen, ani Hundsriick bei Hechingen, bei 
Thalheim am Puss des Rossbergs, bei Pfullingen, Achał en, 
Uraeh im Ententhal, bei Riedlingen und Zwiefalten, in Berg- 
waldern bei Lauterach, am Kohlerberg bei Ehingen, bei 
Schelklingen, auf dem Barmen bei Blaubeuren, am Rosen- 
stein gegen Heubach, bei Neresheim, am Schenkenstein bei 
Bopfingen; in Oberschwaben auf Wiesen an der Iller zwischen 
Unteropfingen und Kirchdorf; in der Rheingegend ist sie 
zerstreut durch Baden und Elsass; in Rheinhessen bei Heides- 
heim und Gonsenheim; im Nassauischen bei Florsheim; in 
der Rheinprovinz bei Koln,1) Bingen, Kreuznach, Saarbrucken, 
in der Eifel bei Schonecken u. a. a. O.; in Baiern im Jura- 
gebiet und auf der oberbairisclien Hochebene; in der Provinz 
Sachsen bei Bennstedt unweit Halle; in Thuringen bei 
Freiburg an der Unstrut am Waldrand nach Schleberode zu, 
rechts von den Weinbergen, und nach einer frtiheren Angabe 
des Apothekers Buddensieg im Tautenburger Forst unweit 
Jena; in Bohmen bei Leitmeritz und Czernoseck. Die Pflanze 
kommt fast nur auf Kalkboden vor und fehlt im nordlichen

1) Lohr’s Flora, S. 215.



Gebiet ganzlich. Dagegen erreicht sie die Siidgrenze unseres 
Gebiets, kommt dort z. B. bei Fiume vor, wo sie von D. Hire 
fur G. Willkommii Nyman erklart wird; ') sie findet sieli 
auch im Karstgebirge bis in die Umgebung vou Gorz.2)

Bliithezeifc: Mai, Juni.
A nw endung: Die Pflanze ist ein sehr gesundes Futter, 

ihre Bliitter schmecken bitter, waren friiher ais F o lia  G lo- 
b u laria e  ais gelindes Purgirmittel im Gebrauche, dienen 
noch jetzt ais Hausmittel ausserłicli auf Wunden uud Ge- 
schwiire. Eine empfehlenswerthe Zierpflanze fur Blumenbeete 
im Freien, auch zu Einfassungen geeignet.

1) Oesterr. Bot. Zeitschr. 1883, S. 12.
2) Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 387.

A bbildungen. Tafel 1768.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Staub- 

gefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.
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1769. Globularia nudicaulis L.

Alpen -Kugelblum e.

Das^kurze, dauernde, ungegliederte Rhizom treibt, je 
nach' dem Alter, einen oder einige Kopfe, dereń jeder eine 
Basalrosette langer, gegen das abgerundet stumpfe Ende 
verbreiterter, nach dem Grunde allmahlig verschmalerter 
Basalblatter tragt; Stengel an jedem kraftigen Kopf einfach, 
blattlos oder mit 1— 2 kleinen schuppigen Blattern besetzfc;. 
Oberlippe der • Krone fast verschwindend kurz.

B esch re ibu n g: Diese Species hat durch den fast blatt- 
losen Stengel, welcher nur 3— 8 Cm. hoch ist, sehr viel 
Aehnlichkeit mit G lobu laria  co rd ifo lia , der sie auch in 
Grosse und Farbę der Bltithenkopfe gleicli komnat. Indessen 
sind hier die Wurzelblatter an ihrer Spitze gewohnlich ab
gerundet, ofters auch abgestutzt, zuweilen lei^lit ausgerandet, 
docli niemals so tief wie bei jener; ebenso verzieht sich die 
Basis der 4 — 20 Mm. łangen und kaurn 3 Mm. breiten 
Wurzelblatter allmahlig in den kurzeń Blattstiel, wahrend 
sie bei G. co rd ifo lia  verkehrt-herzformig sind. Uebrigens 
haben sie vorn nicht selten ein oder mehre kleine, flachę 
Zahne. Zu den wesentlichen unterscheidenden Merkmalen 
gehort indessen die Krone, dereń Unterlippe tief •>tbeilig 
ist und lineale, gleichbreite Zipfel hat, welclie langer ais die 
4 Staubgefas.se sind, wahrend die Oberlippe nur in zwei



kleinen Zahnchen vorhanden ist, die die beiden Zipfel an- 
deuten, deren Lange bei den ubrigen unsrer Globularia - Arten 
fast die halbe Lange der untern Zipfel betragt. In den 
ubrigen Tlieilen stimmt sie mit G. co rd ifo lia  iiberein.

Y orkom m en: Auf den Kalkalpen nicht selten, aucli 
von da in die Ebenen, durch die Fltisse, lierabsteigend, dalier 
bei Munchen. Die Pfianze ist perennirend nnd bliilit, je 
nach der Ilolie des Standortes, im Mai, Juni nnd Juli. 
Dieses Pflanzchen bat seinen eigentlicben Wohnsitz in den 
Alpen und zwar ist es an den Felsen der Kalkalpen an 
einigermassen fruchtbaren Orten durcli die ganze Alpenkette 
verbreitet und steigt hier und da mit den Alpenflussen auf 
die Yorebenen herab; so z. B. findet es sieli im Isargebiet 
nocli bei Munchen. Zur deutschen Flora im engeren Sinn 
des Wortes, d. h. zur Flora des deutschen Reiclis, gehort 
die Pfianze auf alle Falle, zumal sie im Bairischen Hochland 
nicht selten ist. Im Salzburgischen kommt sie vor auf 
grasigen, sonnigen Abhangen der Kalkalpen unter Krumm- 
holz in einer Meereserhebung von 1300— 1600 Metern, so 
z. B. am Untersberg, Lattenberg, auf den Loferer Alpen, am 
Spielberg, auf den Abtenauer Alpen u. s. w .1) Zerstreut 
findet sie sieli in Tirol, so z. B. im Yorarlberg am Freschen, 
am Widderstein, am Rossberg bei Vils, am Aggenstein bei 
Tannheiin; bei Innsbruck in der Klamm, am Hottinger Berg 
und auf der FrauhUtt, bei Zirl und Telfs in einer Meeres
erhebung von uber 2000 Metern, an der Gerloswand im 
Zillerthal, auf der Layanteralp bei Lienz, im Yintschgau ani

1) A. Sauter, Flora, S. 79.



Fuss des Spitzlat, am Monte Spin ale, auf den hoheren Triften 
des Baldo, bei Bondone und Campogrosso, in Jndicarien im 
Val di Breguzzo, haufig nach der italienischen Grenze hin, 
am Monte Maggiore des Baldo; in der Flora von Fiume bei 
Jelenje und auf der Ebene Sijevica.

B lu thezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Abbildungen. Tafel 1769.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe zerschnitten, vergrossert; 

2 Kelch, desgl.



1770. G lohularia cordifo lia L.

llerzblattrige Kugelblume.

Das kurze und ungegliederte Rhizom treibt am Boden 
mehre liegende, oft kriechende, etwas verliolzende, bebliitterte 
Stengel und einen oder einige fast blattlose, aufrechte 
Bliithenstengel; Basalblatter langgestielt, verkehrt- eiformig, 
nach dem Grandę allmahlig verschmalert, am Ende sehr 
stumpf, herzformig ausgerandet, in der Ausrandung bisweilen 
mit einem Zahn oder ausserdem beiderseits nocli mit einem 
seitlichen Zalin besetzt; Krone tief 21ippig, die Oberlippe 
ktirzer, 2spaltig, Unterlippe Sspaltig.

B esch re ib u n g : Ein kleiner Halbstrauch, welcher mit 
semen liegenden und wurzelschlagenden Stammchen sich auf 
den Boden hinzweigt und ihn mit seinen Wurzelblattern 
rasenartig bedeckt. Letzte sind steif, lederartig, 2— 3 Cm. 
łang, verlaufen in einen fast ebenso langen, diinnen Stiel. 
Sie sind ganzrandig bis auf eine feine Zahrmng, welclie nahe 
der Spitze liegt und ohne Bewaffnung der Angen schwer zu 
erkennen ist. Auf der Spitze bildet das Blatt eine halb- 
bogige Ausrandung, in welche der Mittelnerv hineinreieht 
und dadurch entstehen 3 Zaline. Der Stengel steht aufrecht, 
wird 3— 10 Cm. hoch, ist nur mit 1— 2 blattartigen Schtipp-



chen besetzt und triigt am Gipfel den gedriickt kugeligen 
Bluthenkopf. Derselbe ist selten iiber 1 Cm. breit und nicht 
ganz so hoch. Vor jedem Bliithchen befindet sich ein ein- 
formiges, spitźiges Deckbliittchen. Der Kelch Ist ziemlich 
regelmasslg, hat 5 linien-lanzettliche Zipfel, ist ranhbehaart 
und an der Basis mit abstehenden Zotteln besetzt. Die 
Krone ist 2 lippig, die 2 linealen Zipfel der Unterlippe sind 
kttrzer ais die 3 der oberen, alle bandartig und die Antheren 
der 4 Staubfiiden liegen schwebend aut. Der Griffel hat 
eine einfache Narbe.

Das Schliessfruchtchen wird, wie bei allen Globularien, 
vom Kelch umgeben, ist lfacherig und 1 samig. Man hat 
liierron auch eine Zwergform mit vollig nackten Stengeln 
und schmal-spatelformigen Blattern, welche G. nana Lam. 
heisst. Von G. yu lgaris, mit welcher sie die Bliithenform 
gemein hat, unterscheidet sie sich durch Blattform und durch 
den nur 1— 2schuppigen Stengel; von G. nudicau lis ist sie 
sowohl in Blattern ais auch in Bluthen verschieden.

Vork ommen: An trocknen, kiesigen Orten der Alpen, 
der Yoralpen und der sudlicheren Gebirge bis Triest und 
iiberhaupt auf die sudlichen Yorliinder herabsteigend. Bei- 
spielsweise in Salzburg auf steinigen, kiesigen Boden, hel sen 
und Blocken vom Fuss der Kalkalpen bis 1600 Meter empor- 
steigend, so z. B. am Monchsberg, Gaisberg, Untersberg, an 
den Loferer Kalkalpen, in der Abtenau. Sie schmuckt die 
sudwestliehen Abhange des Gipfels des Spielbergs bei Krispl, 
die kurzbegrasten Bander der Bache in den Ilohlwegen, und 
findet sich auch auf Kalkglimmerschiefer in der Centralkette, 
z. B. in der Ferleiten, am Hassek in Gastein; durch den



grossten Theil von Tirol verbreitet, wie uberhaupt durch die 
ganze Alpenkette; siidlich noch bei Fiume.

B liith eze it : Mai, Juni, Jali.
A n w endung: Wie bei den vorigen.

Abbildungen. Tafel 1770.
A Pflanze in naturl. Grosse.

»



Fam. 64. Labiatae.

Jahrige, zweijahrige, mit Rliizomen versehene oder 
niedrige Holzpflanzen mit nebenblattlosen, opponirten Bliit- 
tern. BUithen hypogynisch, gynandrisch, yęrwickelt sym- 
metrisch, mit K.elch und Krone versehen. Kelcli gamosepal, 
5blatterig, 2 lippig zygomorph mit 3 blatteriger Oberlippe 
und 2bliitteriger Unterlippe, meist bleibend oder anwelkend; 
Krone Sbliitterig, gamopetal, mit 2 blatteriger Oberlippe und 
3 blatteriger Unterlippe; Staubbliitter urspriinglich 5, der 
Krone inserirt, fast immer das oberste, bisweilen die 3 ober- 
sten fehlgeschlagen, in der Kegel 4 didynamische Staub- 
blatter ausgebildet, meist mit langen Filainenten und zwei- 
kammerigen Antheren, welche naeli innen aufspringen; 
Carpell 2blatt.erig, schizocarp, d. h. im Fruchtknoten gefachert 
aber mit einfachem, am Ende ungleicli 21appigem Staubweg, 
durcli transversales Einrollen wird der 2blatterige Fruclit- 
knoten 4facherig und durch starkę longitudinale Einrollung 
(Abwartsbiegung) wird der Staubweg tief zwischen die 
4 Fruchtfacher eingesenkt (grundstandig); Samenknospen 4, 
namlieh in jedem Fach eine, grundstandig, anatrop; Frueht 
ein 4tlieiliges schizocarpium (Spaltfrucht), wo jede Tlieil- 
frucht nussartig einen Samen umschliesst, nachdem schon 
walirend des Abbliihens der sehr hinfallige Staubweg sich



abgelost hatte; nur durch Fehlschlagen kann die Spaltfrucht 
ein- bis dreisteinig werden; Sam en aufrecht, mit geradem, 
selten gekriimmtem Keim, meist eiweisslos.

Die Familie ist zwar uber den grossten Tlieil der Erde 
zerstreut, ihr Centrum liegt aber in der nordlichen ge
ma,ssigten Zonę der ostlichen Hemisphare.

Tribus und Gattungen:

Trib. 1. Ocimoideae.
Kelcli zur Fruchtzeit offen oder durch die Zahne geschlossen, 

mehr oder weniger deutlich 21ippig; Krone deutlich 
21ippig, ohne Haarkranz; Staubblatter 4 (bei Exotischen 
bisweilen nur 2), die oberen etwas kiirzer oder alle vier 
fast von gleicher Lange, aus der Krone hervortretend 
oder sehr kurz, mehr oder weniger nach vorn gebogen, 
die Antheren gekuppelt, nach dem Verstauben eine kreis- 
runde Flachę bildend.

Gatt. 431. O cim um  L. Fruchtkelch offen, deutlich 21ippig, 
mit ungetheilter Oberlippe und 4zahniger Unterlippe; 
Krone mit 41appiger Oberlippe und ungetheilter Unter
lippe; Staubblatter aus der Kronrohre weit hervortretend, 
auf der Unterlippe liegend, die oberen kiirzer.

Gatt. 432. Ł a v a n d u la  L. Fruchtkelch durch die ein- 
warts gebogenen Zahne geschlossen, scliwach geziilmt 
und scliwach 2 lippig; Krone ziemlich deutlich 2 lippig 
mit 21appiger Oberlippe und Slappiger Unterlippe; Staub
blatter fast von gleicher Lange, aus der Kronrohre nicht 
hervortretend.
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Trib. 2. Menthoideae.
Fruchtkelch fast einfach symmetrisch, ungleich Szahnig oder 

5theilig, offen oder durch Haare geschlossen; Krone 
glockig-trichterig oder rohrig, schwach verwickelt syni- 
meiriścli, 4— Slappig, ohne Haarleiste; Staubblatter meist 

"vier, divergirend, mit geraden Filamenten, meist aus der 
Krone hervortretend, die oberen kiirzer.

Gatt. 433. E lsh o ltz ia  W. Fruchtkelch offen, Szahnig, 
glockig; Krone rohrig-trichterig, ziemlich deutlich 21ippig 
mit ausgerandeter, Iibrigens ungetheilter Oberlippe und 
31appiger Unterlippe; Staubblatter 4, weit aus der Krone 
hervortretend.

Gatt. 434. M entha L. Fruchtkelch offen, nicht durch 
Haare geschlossen, Szahnig; Krone trichterformig, un
gleich 4spaltig; Staubblatter 4, meistens die Krone itber- 
ragend.

Gatt. 435. P u leg iu m  Miller. Fruchtkelch durch Haare 
geschlossen, ziemlich deutlich 2 lippig; Krone rohrig, 
plotzlicli trichterig erweitert; Staubblatter 4, hervortretend-

Gatt. 436. L y co p u s  I.. Fruchtkelch offen, nicht durch 
Haare geschlossen, tief ospaltig; Krone rohrig - glockig 
mit ungleich 4spaltigem Saum, ani Sclilunde behaart;1) 
die beiden oberen Staubblatter sehr klein, zu Staminodien 
(Nebenstaubblattern) verklimmert, die unteren lang, trucht- 
bar, aus der Krone hervortretend.

1) Vergleiche die Abbildung in Reichenbacli’s Icones, Band 18,.
Tafel 90. Bei L. e x a l ta tu s  L. fil. ist die Behaarung nur sehr schwaeh..



Trib. 3. Monarcleae.
Fruchtkelch offen, 21ippig; Krone deutlich 21ippig, in der 

Rohre haufig mit einem Haarkranz; Staubblatter auf- 
steigend, die oberen sehr kurz, meist verkummert oder 
ganz fehlgeschlagen, nur die beiden unteren stark ent- 
wickelt aber oft nur halbseitig ausgebildet, parallel nacli 
vorn gebogen.

Gatt. 437. E osm a rin u s  L. Kronenoberlippe flach, kurz, 
aufrecht, 2 lappig, die Rohre ohne Haarkranz; die oberen 
Staubblatter fast vollig felilgeschlagen, die unteren mit 
sehr langem Connectiv, halbseitig.

G-att. 438. S a lv ia  L. Kronenoberlippe meist sehr stark 
helmfonnig gewolbt, die Rohre mit oder ohne Haar
kranz;1) obere Staubblatter zu kleinen Rudimenten ver- 
kummert, die unteren mit sehr langem Connectiv, halb
seitig.

Trib. 4. Satureineae.
Fruchtkelch ungleich bziihnig, bisweilen ziemlich deutlich 

21ipj)ig, nicht selten durch Haarbildungen aber niemals 
durch die Ziilme geschlossen; Krone deutlich 21ippig, 
trichterig, ohne Haarkranz; Staubblatter 4, die Krone

1) Naeh Kittel’s Taschenbuch besitzen eine Haarleiste: S. p ra - 
ten sis  L., S. a u str ia ca  Ait., S. s ilv e s tr is  L., S. g lu tin osa  L., 
S. v e r t ie i l la ta  L., S. o f f ic in a l i s  L., dagegen fehlt sie bei S. 
S c la rea  L. und S. A e th io p is  L. Nach lCoclds Synopsis besitzen 
eine Haarleiste S. y e r t i c i l la t a  L. und S. o ff ic in a lis  L., dagegen 
fehlt sie bei S. S cla rea  L., S. A e th io p is  L., S. g lu tin o s a  L.,
S. a u str ia ca  Ait., S. p ra te n s is  L., S. s ilv e s tr is  L. und S. clan - 
■destina L. Man yergleiche die Angaben weiter unten in unserem 
Text.



meist iiberragend, divergirend, mit den Antheren bisweilen 
verklebt und dann vom Insertionspunkt an convergirend, 
ubrigens mit graden Filamenteii und spreizenden Antheren- 
kammern.

Gatt. 439. O riganum  L. Fruehtkelch durch Haare ge
schlossen; Staubblatter divergirend; Scbeinwirtel reich- 
bliithig, durc'r^(von den Laubblattern verschiedene) Deelc- 
blatter "gestiitzt, kopfig zusamriiengedrangt, aucb die 
einzelnen Bllithen mit Deckblattchen versehen; Blatt
buschel (auf unentwickelten Zweigen) in den Blattachseln 
fehlend.

Gatt. 440. T h y m u s L. Fruehtkelch durch Haare ge- 
schlossen; Staubblatter divergirend; Scbeinwirtel in den. 
Achseln gewohnlicher Blatter (Stiitzblatter) .stehend, die 
Deckblatter und Deckblattchen fehlend; in den Blatt
achseln stehen Blattbuschel an unentwickelten Zweigen.

Gatt. 441. Satureja L. Fruehtkelch offen, nicht durch 
Haare geschlossen; Antheren auf einwarts gebogenen 
Filamenten paarweise zusammengeneigt; Scheinwirtel arm- 
blutliig, in den Achseln gewohnlicher Blatter (Stiitzblatter) 
ohne Deckblatter oder Deckblattchen; in den Blattachseln 
stehen Blattbuschel an unentwickelten Zweigen.

Gatt. 442. M icrom eria  Bentham. Fruehtkelch rohrig, 
oben verengt, nicht durch Haare geschlossen, 13riefig; 
Staubblatter anfangs parallel nach vorn gebogen, zuletzt 
paarweise mit den Antheren zusammengeneigt; Schein
wirtel armbluthig, oft auf deutlichem gemeinsamem Stiel 
vereinigt, in den Achseln gewohnlicher Stiitzblatter, ohne



Deckblatter oder Deckblattchen, das Ganze fast eine 
Scheinahre bildend; in den Blattachseln steli en Blatt- 
biischel an unentwickelten Zweigen.

Gatt. 443. C alam intha Moeneh. Fruchtkelch meistens 
offen, bisweilen aber durch Haare geschlossen, 21ippig; 
Antheren paarweise zusammengeneigt; Scheinwirtel meist 
auf entwickelten, astigen Zweigen in den Acliseln ge- 
wohnlicher Sttitzblatter; die Bliithen mit kleinen Deck- 
blattchen verselien; in den Blattachseln stehen Blatt- 
biiscliel an unentwickelten Zweigen.

Gatt. 444. C lin op od iu m  L. Scheinwirtel zu einem end- 
stiindigen, von einer borstlichen Htille umgebenen Kopf- 
chen zusammengedrangt; Fruchtkelch 21ippig, am Schlund 
mit einem Saum von Haaren versehen; alles Uebrige wie 
bei Calamintha.

Trib. 5. Melissineae.
Fruchtkelch 21ippg, offen aber inwendig locker behaart; 

Krone 21ippig, in der iiolire mit oder ohne Haarleiste; 
Staubblatter parallel unter der Oberlippe nach vorn ge- 
bogen, zuletzt paarweise zusammengeneigt.

Gatt. 445. M elissa  L. Antheren nieht mit einander ver- 
klebt; Kronrohre inwendig mit schwacher Haarleiste, am 
Schlund sammetig; Kronenunterlippe fast gleichmassig 
Slappig; Fruchtkelch durch reiche innere Behaarung fast 
geschlossen.

Gatt. 446. H orm in u m  L. Antheren paarweise mit 
einander verklebt; Kronrohre inwendig mit Haarleiste 
yersehen; Kronensaum flach, der Mittellappen der Unter-



lippe grosser, der Schlund nicht sannnetig; Fruchtkelcli 
oline starkę innere Behaarung, oifen.

Gatt. 447. H y sso p u s  L. Staubblatter unten divergirend, 
aber mit anfangs zusammengeklebten Antberen; Kronen- 
unterlippe 31appig mit weit kleilieren Seitenlappen; 
Scheinwirtel^einseitswendig, in den Acbseln gewohnliclier 
Stutzblatter, dicht zusammengertickt, so dass das Ganze 
eine einseitswendige Traube bildet.

Trib. 6. Nepeteae.
Fruchtkelcli oifen; Krone 21ippig, die Rohre nach oben 

tricliterig erweitert, gegen die Unterlippe vorgezogen, 
von der Seite meist mehr oder weniger flach gedriickt; 
Staubblatter anfangs unter der Oberlippe parallel nach 
vorn gebogen, zuletzt mit paarweise geniiherten Antberen, 
die oberen stet.s langer ais die unteren.

Gatt. 448. N epeta  L. Mittellappen der Unterlippe sehr 
gross, beckenformig ausgehohlt oder fast flach, vor- 
gezogen, d. li. ani Grunde stark zusammengezogen; Ober
lippe flach, 21appig; Staubblatter zuletzt auswarts ge
bogen.

Gatt. 449. G lechom a L. Mittellappen der Kronenunter- 
lippe flach, zuletzt et was gewolbt, ausgerandet, nicht 
stark vorgezogen; Scheinwirtel arniblutliig, entfernt stehend 
(beiN epeta  alirig zusammengedrangt); Staubblatter zu
letzt paarweise gekreuzt.

Gatt. 450. D ra cocep h a lu m  L. Mittellappen der Kronen- 
unterlippe herzionnig, stark vorgezogen, von beiden Seiten 
stark nach vorn gebogen und abwiirts gerichtet, Ober-



lippe helmformig gewolbt; Staubblatter zuletzt nach Tora 
gebogen.

Trib. 7. Stachydeae.
Fruohtkelch ungleich ozahnig, offen oder selten (bei einigen 

Arten von Lamium) durch Znsammenrollen der Zahne 
gesehlossen; Krone 2 lippig, im Innem der Rohre meist 
mit einer Verengung nnd an dieser Stelle mit einer Haar- 
leiste verselien; Staubblatter parallel, nach oben oft paar- 
weise genahert, meist alle vier unter der Oberlippe nach 
vorn gebogen, die oberen ba 1 d kttrzer, bald liinger ais 
die unteren.

Staubblatter aus der Kronrohre hervortretend ') . . 1.
Staubblatter in der Kronrolire eingeschlossen . . . 12.

1. Kronenoberlippe fast flach, die Unterlippe fast gleicli-
massig 3 1 a p p i g .............................................................. 2.

Kronenoberlippe hohl oder helmformig, die Lappen 
der Unterlippe sehr ungleich, der mittle grosser 
und yerscliieden g esta lte t ...............................................3.

2. Mittellappen der Unterlippe der Krone eirund; Kron-
rohre ohne Haarleiste; Staubblatter zuletzt paar- 
weise sich kreuzend: Gatt. 451. M elittis  L.

3. Seitenlappen der Kronenunterlippe zu Zahnchen ver-
kummert..............................................................................4.

Seitenlappen der Kronenunterlippe deutlich ausgebildet 5.
4. Kronenoberlippe helmformig; Kronrohre meist mit

Haarleiste; Staubblatter bis zuletzt parallel nach 1

1) Hier muss der Anfanger beaehten, dass bei Lam ium  am- 
p le x ic a u le  L. die Kronrohre nieht selten ganz gesehlossen bleibt.



yorn gebogen, niclifc seitwiirts rollend; Kelch bis- 
weilen geschlossen bleibend:

Gatt. 452. L am iu m  L.

5. Lappen der Unterlippe spitz; Oberlippe helmformig; 
Kronrołjr^ mit Haarleiste, Staubblatter paraliel 
nach vom gebogen, niclit seitwiirts rollend:

Gatt. 453. G a leob d o lon  Hudson.

Lappen der Unterlippe nicbt spitz.....................................6.
6. Kronrohre ohne H a a rle is te ............................................. 7.

Kronrohre mit Haarleiste....................................................8.
7. Kronenunterlippe Slappig, am Grunde beiderseits mit

einein spitzen, hohlen Zalin; Staubblatter 2klappig 
aufspringend . . . Gatt. 454. G a leopsis  L.

Kronenunterlippe 31appig, mit grosserem, herzfor- 
migem Mittellappen; Oberlippe hobl; alle 4 Staub
blatter bis zuletzt parallel nach vorn gebogen; 
Bliitbenstand koplig-ahrig, von 2 grossen Stiltz- 
bliittern gestlitzt . . Gatt. 455. B eton ica  L.

8. Staubblatter wahrend des Abbluhens alle vier parallel
nach vorn gebogen, nicht seitlicli abrollend . . 9.

Staubblatter, besonders die unteren (ausseren) wahrend 
des Verstiiubens seitlicli abrollend..........................10.

9. Kronenoberlippe hohl, die Unterlippe Blappig mit
grosserem herzformigem Mittellappen;

Gatt. 456. B allota  L. 

Kronenoberlippe helmformig gewolbt, gegen die drei- 
lappige Unterlippe geneigt; Frucht oben gestutzt:

Gatt. 457. P h lom is  L.



10. Kronenoberlippe hohl, die Unterlippe 31appig mit
grosserem, herzformigem Mittellappen; Frucht oben 
spitz oder abgerundet: Gatt. 458. S tacliys L. 

Frucht oben flach dreieckig..........................................11.
11. Kronenunterlippe schmal 31appig, Oberlippe gewolbt:

Gatt. 459. L eom iru s L. 
Kronenunterlippe breit Blappig; Bliithenstand nicht 

iihrig, sondern scheinwirtelig; Staubblatter nur 
schwach auswarts rollend:

Gatt. 460. C haiturus Kost.
12. Kronenoberlippe ausgerandet; Frucht nach oben ab

gerundet .....................Gatt. 461. S ideritis L.
Kronenoberlippe tief 2spaltig; Frucht oben flach 

dreieckig . . . .  Gatt. 462. M arru b iu m  L. 
Trib. 8. Scutellarineae.

Fruchtkelch 2 lippig, durch dieLippen geschlossen; 
Krone 2 lippig; Staubblatter 4, unter der Oberlippe 
parallel nach vorn gebogen, zuletzt paarweise ge- 
nahert.

Gatt. 463. S cu tellaria  L. Kelch mit spornartigem 
Anhangsel und ganzrandigen Lippen; Kronrohre 
ohne Haarkranz.

Gatt. 464. P ru n e lla  L. Kelch ohne Anhangsel, 
mit Szahniger Oberlippe und 2ziihniger Unterlippe; 
Kronrohre mit Haarkranz.

Trib. 9. Prasieae.
Fruchtkelch 2 lippig, offen; Krone 21ippig, in der 

Rohre mit Haarleiste; Staubblatter unter der Ober
lippe parallel nach vorn gebogen; Frucht steinartig.

F lo ra  X V III . 1 2



Gatt. 465. P rasiu m  L. • Oberlippe der Krone 
gewolbt.

Trib. 10. Ajugoideae.
Fruchtkeleh offen, bisweilen inwendig stark beliaart, 

ungleich o^fftinig, fast einfach symmetriscli; Kronen- 
oberlippe fehlend oder tief geśpalten; Staubblatter 
parallel nach vorn gebogen, weit aus der Krone 
hervortretend.

Gatt. 466. A ju g a  L. Krone anwelkend, in der 
Rohre mit einer Haarleiste versehen; Oberlippe 
kurz 21appig.

Gatt. 467. T eu criu m  L. Krone abfallig, ohne 
Haarleiste, die Oberlippe tief 2spaltig, der Fruelit- 
lcelch inwendig stark beliaart.

ARTEN:

Trib. 1. Ocimoideae.
481. Ocimum L.

1771. O. Basilicum L. Stengel flaumig; Bliitter 
gestielt, eiformig-langlicli, kahl, entfernt schwach 
gesagt.

482. Lavandula L.
1772. L. vera DC. Bliitter lanzettlich oder langlich- 

linealisch, ganzrandig, ani Rande zuruckgerollt, in 
der Jugend grau; Scheinahren unterbrochen; Declc- 
blatter rauten - eiformig, zugespitzt; saninitliclie 
Bliithen sitzend.



Trib. 2. Menthoideae.
433. Elslioltzia W.

1773. E. cristata W. Scheinwirtel genahert, ein- 
seitswendig; Scheinahren rispig; Deckblatter breit 
eiformig, spitz, gewimpert, einseitswendig.

434. Mentha L.
Bliithen in Scheinwirteln, welche zu endstiindigen,

gesfcreckten Scheinahren zusammengedrangt sind . 1.
Bliithen in Scheinwirteln, welche entweder entfernt 

stehen oder am Ende der Spindel einen kurzeń 
Kopf bilden.................................................................... 3.

1. Blatter rundlich-eiformig-langlich, stumpf; Deckbliitter 
lanzettlich.....................  1774. Al. rotimdifolia L.

Blatter langlich -lanzettlich ..........................................2.
2. Deckblatter lineal- pfriemlich; Kelchzahne lineal-

pfriemlich, zuletzt zusammenneigend:
1775. M. siluestris L. 

Deckblatter lanzettlich; Kelchzahne lanzettlich pfriem-
lich, zuletzt gerade vorgestreckt:

1776. M. piperita L.
3. Bltithenwirtel ani Ende der Spindel kopfig zusammen-

g e d r iin g t ..........................  1777. M. aguatica L.
Bliithen in entfernten Scheinw irteln.......................... 4.

4. Kelch rohrig-trichterformig, mit dreieckig- lanzett-
lichen Z iihnen ...............................................................o.

Kelch glockig, mit dreieckig-eiffirmigen Zahnen . . 6.
5. Siigezahne der Blatter auswarts gerichtet:

1778. M. sativa Smith.



Sageziihne der Bliitter gerade yorgestreckt:
1779. M. gentilis L.

6. Zahne des Fruchtkelclis gerade yorgestreckt; Bliitter 
gestielt, eiformig-langlich, gesiigt:

x 1780. M. ciwensis L.

'  435. Pulegium Miller.
1781. P. vulgare Miller. Blutlien in entfemten, 

kugeligen Sckeinwirteln; Kelch rohrig, zur Frucht- 
zeit durch einen Ilaarring geschlossen, die oberen 
Zahne zuriickgekriimmt.

436. Lycopus L.
Bliitter grób eingeschnitten-gezalint:

1782. L. europueus L.
Bliitter fiedertheilig . . 1788. L. exaltatus L. fil.

Trib. 3. Monardeae.
437. Bosmarinus L.

1784. R. officinalis L. Bliitter sitzend, linealiscli, 
auf der Riickseite dicłit mid kurz weissfilzig.

438. Salvia L.
Stam m  1: E usphace Bentham. Kronrolire in- 

wendig mit Haarleiste; Connectiv am sterilen Ende 
1'ast kopfig erweitert.

1785. 8. officinalis L. Halbstrauchig; Zweige und 
jtingere Bliitter kurz und dicht graufilzig.

Stam m  2\ D ry m osp lia ce  Bentham. Kronrolire 
ohne Haarleiste; Oberlippe des Kelchs sehr kurz 
3zahnig; Connectiy am sterilen Ende kopfig.



1786. S. glutinosa L. Krautig; oberer Stengeltheil, 
Deckblatter und Kelclie drusig - zottig; Blumen 
blassgelb.

Stam m  3: A e th io p is  Bentham. Kronrohre olme 
Haarkranz; Oberlippe des Kelchs 3 zalinig mit 
geraden Zahnen; Connectiv am sterilen Ende 
gefiiigelt.

1787. S. Aethiopis L. Blatter und lielch weisswollig.
1788. 8. Sclarea L. Blatter und Kelcli filzig.
Stam m  4 : P le th iosp h ace  Bentham. Kronrohre

ohne Haarkranz; Kelchoberlippe hohl, zweifurchig, 
mit 3 kleinen zusammenneigenden Zahnen besetzt; 
Connectiv am sterilen Ende geflugelt.

1789. 8 . austriaca Jacąuin. Deckblatter so lang 
wie der Kelcli, spitz; Blutlien in getrennten Schein- 
wirteln, weisslich.

1790. 8 . pratensis L. Deckblatter kurzer ais der 
Kelcli, zugespitzt; Blutlien in 6 zahligen, getrennten 
Scheinwirteln, meist dunkelblau.

1791. 8 . silvestris L, Blatter und Kelche grau 
llaumig, nicht drusig; Scheinwirtel gegen das 
Stengelende zu einer Aehre zusammengedrangt.

1792. S. clandestina L. Stengel armblatterig, flaumig 
oder zottig; Deckblatter rundlich - eiformig, am 
Itande rauhhaarig, zuletzt herabgebogen.

Stam m  5: H em isp h a ce  Bentham. Kronrohre in- 
wendig mit Haarleiste; Connectiv kurz, am sterilen 
Ende mit einern Zahn yersehen.



1793. 8. verticillata L. Bliithen in reichbliithigen, 
fast kugeligen Scheinwirteln.

Trib. 4. Saturineae.
449. Origanum L. .

1794. O. vulgare L. Deckblatter aut' der Innenseite 
drtisenlos; Kelch gleichforinig ozahnig; Blatter spitz.

1795. O. mag orana L. Kelch halbirt, zahnlos; Deck
blatter gefurcht, sehr diclit dachig, graufilzig.

440. Thymus L.
1796. Th. mdgaris L. Scheinwirtel kopfig zusammen- 

gedrangt; Blatter am llande nrngerollt.
1797. Th. Serpyllum L. Scheinwirtel mehr getrennt; 

Blatter flach.
1798. Th. pannonicus Ali. Blattrand umgerollt; sonst 

wie vorige.
441. Satureja L.

1799. 8. hortensis L. Stengel krautig, jahrig; Eben- 
strauss achselstandig, meist obluthig.

1800. 8. montana L. Stengel halbstrauchig; Eben
strausschen meist 3bliithig.

442. Micromeria Bentham.
1801. M. Juliana Bentham. Ebenstrausschen der 

Bluthenscheinwirtel fast stiellos.
1802. M. graeca Bentham. Ebenstrausschen der 

Bluthenscheinwirtel gestielt.

443. Calamintha Moench.
Stam m  1: A c in o s  Moench. Scheinwirtel aus 6 un- 

getheilten Bliithenstielchen zusammengesetzt.



1803. G. Acinos Claiiwille. Wurzel jahrig, einfach; 
Stengel aufrecht, ain Grunde aufstrebend veriistelt.

1804. C. alpina Lam. Wurzel dauernd, mehrkopfig; 
Stengel liegend, aufstrebend.

Stamrn 2: Calam intha g en u in a  Kocli. Schein- 
wirtel ans cymatischen Ebenstrausschen zusannnen-
gesetzt.

Blatter behaart . ..........................................................1.
Blatter k a l i i ....................................................................4.

1. Scheinwirtel 3— 5 blilthig; Sclilund des Kelchs schwach
b e h a a r t ......................................................................... 2

Scheinwirtel 12— lSbluthig; Sclilund des Kelchs stark 
b e h a a r t ......................................................................... 3,

2. Blatter spitz, tief und spitz gesagt und wie der
Stengel stark behaart:

1805. C. (jrandiflora Monch. 
Blatter stumpf, angedriickt gesagt und wie der Stengel 

kurzhaarig . . . .  1806. C. officinalis Monch.
3. Blatter rundlich - eiformig, angedriickt gesagt und wie

der Stengel kurzhaarig; Fruchte liingłich:
1807. C. Nepeta Clairv.

4. Bliithenstiele cymatiscli, meist 5 bliithig; Blatter liing-
lich, stumpf, sch wach gesagt; Kelchschlund kalii; 
Fruchte langlich, in eine Stachelspitze yerschinalert:

1808. C. thymifolia Iichb.

444. Clinopodium L.

1809. C. vulgare L. Stengel aufrecht, zottig; Schein
wirtel reicłibltithig; Hiille so lang wie der Kelch.



Trib. 5. Melissineae.
445. Melissa L.

1810. M. officinalis L. Blatter eiformig, gekerbt- 
gesagb, wie die ganze Pfłanze mit Citronengerueh;

' Bliitlien weiss, in halbirten, acbselstiindigen Schein- 
wirteln.

446. Horminum L.
1811. H. pyrenaicum L. Scheinwirtel armbliithig, 

allseitig; Basalblatter langgestielt, liinglich-spatel- 
fórmig.

447. Hyssopus L.
1812. H. ofjicinalis L. Scheintraube einseitswendig; 

Blatter lanzettlieh, ganzrandig.

Trib. 6. Nepeteae.
44S. Nepeta L.

1818. N. Cataria Ł. Blatter deutlich gestielt, drei- 
eckig, wie die ganze Pflanze, besonders auf der 
Riickseite graufilzig.

1814. N. Nepetella L. Błiitter kurzgestielt, lanzett- 
lich, beiderseits gran flaumig oder filzig.

1815. N. nuda L. Past kalii; Blatter herztormig- 
liinglich, beiderseits grasgriin.

449. Glechoma L.
1816. G. hederacea L. Blatter nierenformig; Kelch- 

zahne eiformig, begrannt, sehr kurz.
1817. G. hirsuta W. K. Blatter herzformig; Kelch- 

zahne lanzettlieh, begrannt, mindestens lialb so 
lang wie die Rohre.



450. Dracoceplialum Ł.
1818. D. moldavica L. Scheinwirtel achselstiindig, 

getrennt; Bliitter lanzettlich, wie die Deckbliitter 
lang staehelspitzig gesagt.

1819. D. Ruyschiana L. Scheinwirtel ahrig zu- 
sammengedrangt; Bliitter lineal-lanzettlich, ganz- 
randig, wehrlos.

1820. D. austriacum L. Scheinwirtel nnterbrochen 
iihrig gedrangt; Bliitter gefiedert.

Trib. 7. Stachydeae.
451. Melittis L.

1821. M. Melissophyllum L. Bliitter eirund-liinglich, 
gestie.lt; Bluthen einzeln oder in geringer Zahl in 
den Blattachseln.

452. Lamium L.
Kronrohre g e r a d e .............................................................. 1
Kronrohre iiber dem Grunde gekrummt.........................2

1. Bliitter langgestielt; Blumen gross:
1822. L. Orvala L.

Bliitter sitzend, umfassend; Blumen klein:
1823. L. amplexicaule L.

2. .Bliithen am Stengelende fast kopfig zusammengedrangt:
1824. L. purpureum L. 

Scheinwirtel in fast gleichmassigen Entfernungen; 
Blumen g r o s s ................................................................... 3

3. Schlundrander durch einen pfriemlichen Zahn bezeich-
net; Blume meist roth: 1825. L. maculatum L.
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Schlundrander mit drei pfriemlichen Zahnen besetzt; 
Blume meist weiss . 1826. L. album L.

453. Oaleobdolon Hudson.
1827. O. luteum Hudson. Pflanze kriechend, aus- 

lauferbildend; Bliitter gestielt, langlich.

454. Galeopsis L.
Stengel unter den Knoten niclit verdickt, weichhaarig

oder f l a u m ig ................................................................... 1
Stengel unter den Knoten rnehr oder weniger ver- 

dickt, wenigstens an den Yerdickungen steifhaarig 2
1. Stengelblatter lanzettlich oder langlich-lanzettlich,

gesiigt oder fast ganzrandig; Kronenoberlippe 
schwach gezahnelt. . . 1828. G. Ladanum L.

Stengelblatter eiformig, gesiigt; Kronenoberlippe ein- 
geschnitten gezahnelt: 1829. G. ochroleuca Lam.

2. Stengel tiberall s te ifh a a r ig .............................................. 3
Stengel nur unter den Gelenken steifhaarig, tibrigens

weich flau m ig ................................................................... 4
3. Mittelabschnitt der Unterlippe der Krone fast vier-

eckig, flach, klein gekerbt, stumpf oder seicht aus-
g e r a n d e t ..........................  1830. G. Tetrahit L.

Mittelabschnitt der Unterlippe langlich, ganzrandig, 
an der Spitze ausgerandet, zuletzt am Iiande zuriick- 
gerollt . . . ■ 1831. G. hi fula v. Bonningh.

Mittelabschnitt der Kronenunterlippe rundlich-vier- 
eekig, flach, klein gekerbt, stumpf oder seicht aus
gerandet; Kronrohre doppelt so lang wie der Kelch:

1832. G. versicolor Gurt.



4. Kronrohre langer ais der Kelch; Mittelabschnitt der 
Unterlippe fast viereckig, flach, kleingekerbt, seicht 
ausgerandet . . . 1833. G. pubescens Besser.

455. Betonica L.
1834. B. officinalis L. Blatter aus herzformigem 

Grunde gestrfeckt langlich; Kelch aderlos.
1835. B. kirsuta L. Blatter aus herzformigem 

Grunde eiformig-langlich; Kelch netzig geadert.
1836. B. Alopecuros L. Blatter aus tief herzfor

migem Grunde breit eiformig; Kelch oberwarts 
netzig geadert.

456. Ballota L.
1837. B. nigra L. Blatter eiformig, gestielt; Kelch- 

zahne eiformig, begrannt.

457. Phlomis L.
1838. jP. tuberosa L. Basalblatter selir langgestielt, 

eiformig, am Grunde tief herzformig.

458. Stachys L.
Stam m  1: E r io s ta ch y s  Bentham. Scheinwirtel 

reichbliithig; Deckblattchen halb so lang oder so 
lang wie der Kelch; Bluinen purpurn.

1839. S. germanica L. Stengel und Blatter dicht 
wollig - zottig; Blatter deutlich gekerbt, gestielt, 
langlich-herzformig, die obersten sitzend, schmaler.

1840. 8. italica Miller. Stengel und Blatter wollig- 
filzig; Blatter klein gerkerbt, gestielt, Stengelblatter 
gestreckt - langlich, am Grunde abgerundet oder



schwach herzformig, die untersten in den Stiel yer- 
schmiilert.

1841. S. alpina L. Stengel und Blatter rauhhaarig, 
oberwarts drusenhaarig; Bliitter gestielt, ei-herz
formig, gesagt.

Stamm 2 : Stachyótypus Bentham. Scheinwirtel 
2■—Obliithig; Deckbliittchen klein; Blumen purpura, 
oder bleichrothlich.

1842. 8. sihatica L. Stengel aufrecht, rauhhaarig, 
nach oben iistig und drusenhaarig; Bliitter deutlicli 
gestielt, ei-herzformig, zugespitzt.

1843. 8. palustris L. Stengel aufrecht, einfacli, steif- 
haarig oder kurzhaarig; Blatter luirzgestielt, die 
oberen sitzend, aus herzformigem Grunde breit 
lanzettlich.

1844. 8. awensis L. Stengel aufsteigend, am Grunde 
iistig, steifhaarig; Bliitter kurzgestielt, eiformig, die 
Sttttzblatter sitzend.

Stamm 3: Pseudo-Sideritis Bentham. Schein
wirtel 2 — lObluthig; Deckblatter klein; Blumen 
gelbliehweiss.

1845. S. annua L. Stengel vom Grunde an iistig, 
oberwarts llaumig; Blatter kalii, eirund-langlicli, 
die Stlitzbliitter lanzettlich.

1840. S. maritima L. Stengel aufstrebend, nach oben 
nebst den Blattern filzig-zottig; Blatter eiformig- 
liinglich, wehrlos.



1847. S. reda L. Stengel aufrecht oder aufstrebend, 
wie die Blatter kurzhaarig; Blatter gestreckt lang- 
licli oder lanzettlich, die obersten begrannt.

1848. 8. subcrenata Visiani. Stengel aufrecht oder 
aufstrebend, wie die Blatter sparlich kurzhaarig; 
Blatter langlich-lanzettlich, die obersten ganzrandig, 
begrannt.

459. Leonurus L.
1849. L. carcliaca L. Untere Blatter handformig- 

bspaltig, eingeschnitten geziihnt, die oberen ganz
randig, 31appig, am Grunde keilig.

460. Chaiturus Host.
1850. Ch. Marrubiastrum Rchb. Blatter lanzettlich, 

in den kurzeń Stiel verschmalert, nach vorn grób 
siigezahnig.

461. Sideritis L.
1851. S. scordioides L. Halbstrauchig, rauhhaarig 

oder fast kahl.

1852. 8. montana Ł. Jiihrig; Kelch langer ais die 
Krone, mit 3spaltiger Oberlippe.

1853. 8. romana L. Jahrig; Kelch kiirzer ais die 
Blume, mit ungetheilter Oberlippe und 4zaliniger 
Unterlippe.

462. Marrubium L.
1854. M. peregrinum L. Stengel selir astig, die 

Aeste spreizend; Blatter lock er graufllzig, eirund- 
langlich; Scheinwirtel 0- bis mehrbltithig.



1855. M. candidissinium L. Stengel am Grunde 
astig, wie die Blatter weissfilzig; Blatter riickseits 
netzaderig; Kelcb filzig.

1856. M. uulgare L. Stengel am Grunde astig, wie 
die Jlłatter filzig; Blatter riickseits netzig-grubig; 
Kelchzahne unten zottig, von der Mitte an kalii, 
an der Spitze hakig.

Trib. 8. Srutellarineae.

463. Scutellaria L.
Stamm 1: Lupulinaria Hamilton. Stiitzblatter 

gross, hautig; Blutlien niclit einseitswendig.
1857. S. alpina L. Blatter kurzgestielt oder fast 

■sitzend, eiformig, kerbig gesiigt; Blumen violett, 
die Itbhre rotblich.

1858. S. orientalis L. Blatter, namentlich die un- 
teren, langgestielt, langlich, grób abgerundet siige- 
zahnig; Blumen gelb.

Stamm 2: Galericularia Hamilton. Blutlien aclisel- 
stiindig, einseitswendig, die oberen oft zu einer 
einseitswendigen Traube zusammengedrangt; Stiitz- 
blatter krautig, den iibrigen gleich, nur nach oben 
an Grosse abnehmend.

1859. S. galericulata L. Blatter aus herzformigem 
Grunde langlich-lanzettlich, am Grunde zahnlos.

1860. S. hastaefolia L. Blatter aus breitem, spiess- 
fórmig gezahntem Grunde eiformig-lanzettlick; Kron- 
rohre am Grunde stark gekrummt.



1861. 8. minor L. Blatter aus schwack spiessformig 
gezalmtein Grandę langlich-lanzettlich; Kronrolire 
gerade, am Grandę etwas erweitert.

464. Prunella L.
1862. jP. vulgaris L. Langere Staubblatter an der 

Spitze mit einem dornformigen, geraden Zahn 
versehen.

1863. P. grandiflora Jaccpńn. Langere Staubblatter 
an der Spitze mit einem kleinen Hocker versehen.

1864. P. alba Pallas. Langere Staubblatter an der 
Spitze mit einem vorwarts gebogenen Dorn ver- 
selien.

Trib. U. Prasieae.
465. Prasium L.

1865. P. maius L. Blatter gestielt, langlich, spitz, 
scharf gesiigt; Blumen gross, weiss.

Trib. 10. Ajugoideae.
466. Ajuga L.

Pflanze mit kriecłienden A u s la u fe rn ...................1.
Pflanze olnie A n s la u fe r .................................................. 2.

1. Basalbliitter gestielt, langlich, scliwacli gekerbt oder
etwas ausgeschweift . . . 1866. A. reptans L.

2. Rliizom dauernd; Bllithen in Scheinwirteln . . . .  3.
Wurzel jahrig; Bllithen einzeln............................. 4.

3. Obere Deckbliitter kiirzer ais der Scheinwirtel:
1867. A. genevensis L.

Obere Deckbliitter langer ais der Scheinwirtel:
1868. A. pyramidalis L.



4. Bluthen weit kleiner ais die Stiitzblatter:
1869. A. Chamaepitys Schreber.

Bluthen jjo gross wie die Stiitzblatter:
1870. A. cliia Schreber.

467. Teucrmm L.
Stamm 1: Scorodonia Adanson. Kelch deutlicli 

2 lippig mit eiformiger, ungetheilter Oberlippe und 
8 zahniger Unterlippe.

1871. T. Scorodonia L. Bluthen in achselstandigen 
und endstandigen Scheintrauben.

Stam m  2 : Scordium Koch. Kelch ungleicli ffinf- 
zahnig; Scheinwirtel 2 — 6bltithig, achselstandig, 
entfernt; Stiitzblatter den Stengelblattern gleich- 
gestaltet.

1872. T. Botrys L. Bliitter doppelt fiederspaltig, 
den Stutzblattern gleicligestaltet.

1873. T. Scordium L. Bliitter lanzettlich-langlicli, 
sitzend, grób stumpf siigezahnig, flaumig.

1874. T. scordioides. Schreber. Bliitter herzformig- 
langlich, gekerbt-gesagt, weiss wollig.

Stamm 3: Chamaedrys Dillen, Kelch ungleicli 
bzahnig; Wirtel 2— 6bltithig, in eine endstandige 
Traube zusammengedrangt, die oberen oder alle 
Stiitzblatter deckblattformig.

1875. T. Chamaedrys L. Stengel liegend, mit auf- 
strebenden Aesten; Bliitter gestielt keilig-liinglich, 
eingeschnitten gekerbt.



Stam m  4 : P o liu m  Bentham. Scheinwirtel iii end- 
stilndige Kopfchen zusammengedrangt.

1876. T. fłavum L. Blśitter gestielt, fast dreieckig- 
eiformig, stumpf gekerbt.

1877. T. Polium L. Graufilzig, wollig oder haarig 
und steifhaarig; 1 Hat,ter sitzend, keilig, langlich 
oder linealisch.

1878. T. montanum L. Bliltter sitzend, lineal-lanzett- 
lich, riickseits oder beiderseits grau kurzhaarig.



1771. Ocinum1) Basilicum1 2) L.

Basilikum.

I)ie jiihrige Wurzel treibt einen einfachen oder iistigen,. 
aufreCliten Stengel, welclier wie die ganze Pflanze kalii, hell- 
griin, etwas glanzend und sehr saftig ist. Blatter gestielt, 
eiformig-langlicli, am Grunde sehr stumpf, entfernt schwach 
gesagt; Kelch deutlicli 21ippig mit ungetheilter, gewimperter 
Oberlippe und 4 zalmiger Unterlippe; Oberlippe der Krone
4-spaltig, Unterlippe ungetheilt; Blume weiss; Staubblatter 
didynamisch, auf der Unterlippe liegend und sanft aufwarts 
gebogen, die oberen kiirzer; Antheren gekuppelt, naeh dem 
Verstauben ein fast kreisrundes Plattchen bildend.

B eschreibung: Bei allen Yarietaten ist der Stengel 
aufrecht oder aufsteigend und erreicht hochstens 60 Cm. 
Am Grunde verkahlt er, doch nacli oben bemerkt mail an 
ilim, wie an Aesten und .Blattstielen feinere oder starkere 
ruckwiirts gerichtete Haare; er ist griin oder nacli unten 
rothlich, auch wohl schwarzlich angelaufen, an welclier 
letzteren Farbung zuweilen auch die Blattstiele und Blatter 
Ahtlieil nelimen (Spielart O. nigruni). Die Blatter sind 
immer gestielt, verlauf'en jneist etwas in den Blattstiel, sind 
gegen die Basis stets ganzrandig, liaben einen hochst an- 
genehmen Geruch, der sclion bei leiser Reibung derselben

1) Wahrscheinlich von oęo>, riechen, wegen des angenehmen Duftes.
2) Ursprung des Namens ungewiss. Yielleieht von fiaoiKtig ab- 

geleitet. ais Konigskraut.



sehr stark auftritt. Auf der Unterflache bemerkfc man aucli 
immer Harzpunkte. Die Bliithentrauben, an der Spitze des 
Stengels und der Aeste befindlich, sind von verschiedener 
Lange, erreichen nicht selten 20— 25 Cm. Die untern Blutlien- 
wirtel stehen immer mehr oder weniger von einander ent- 
lernt, die obersten dicht beisammen. Die Blatter, welche die 
Wirtel stiitzen, sind langer ais diese, an den oberen Wirteln 
langlich und stets gestielt. Die Kelchrohre ist kurz, die 
Oberlippe des Kelches meistens gefarbt. Die Kronrohre ist 
so Jang ais der Kelch, der Kronensaum ragt in gleicher 
Lange hervor. Die Einschnitte desselben sind gekerbt, die 
4 Staubgefasse liegen auf der Unterlippe und die 2 kdrzeren 
haben unter der Halfte ihrer Paden einen haarigen Anhang. 
Die Staubbeutel breiten sich, sobald sie ausgestaubt haben, 
in ein fast kreisrundes Plattchen ans. Die eiformigen Frucht- 
ehen sind glatt und haarlos.

Y orkom m en: Wild im siidlichen Asien. Bei uns nur 
ais Kulturgewaclis im Kiichengarten, sowie ais Zierpflanze 
im Blumengarten, im Gewachshaus und im Zimmer. Sie ist 
aus Ostindien nach Europa gekommen um das Jalir 1548.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Wegen des angenehmen, sauerlichen und 

wurzigen Duftes sowie des ausserlich kulilenden Geschmficks 
ist sie ein beliebtes Klichengewachs geworden, wird aber 
auch vielfach ais Zierpflanze in Topfen sowie im Freien 
kultivirt. Ais Gewiirz sind die Blatter besonders ais Zusatz 
zu Saucen beliebt. H erba B asilii war friiher offizinell,

F orm en : Sie weicht in Grosse und Gestalt der Blatter 
sehr ab, denn diese messen 8— 7 Cm. Lange und 1— 5 Cm.



Breite, sind theils fast ganzrandig, theils scliwach gesiigtr 
theils aber auch eingeschnitten. Im Parenchym sind sie 
dtinn oder auch dick; die BlattAfichen sind flach oder blasig 
gebogen. Die Behaarnng des Stengels ist schwacher oder 
stiirker, die Bliithenwirtel stehen dichter oder entfernter und 
die Blttthen sind grosser oder kleiner, Bentham  unter- 
scheidet folgende Abarten:

1. pilosv.yh<, mit sehr veriistelten Stengeln, kleinen und 
ganzrandigen Blattern und sehr dicht beliaarten Aesten, 
Blattstielen und Kelchen.

2. glabratum, mit feinhaarigen Aesten und Blattstielen, 
gewimperten Kelchzahnen, schwachgesagten Blattern, die eine 
massige Grosse besitzen.

8. difformo oder bullatum L., mit grossen, blasig auf- 
getriebenen, oft tiefgezahnten Blattern, feinhaarigen Aesten 
und Blattstielen, und schwach bewimperten Kelchen. Diese 
Form findet sich bei uns besonders haufig ais Topfgewachs.

A bbildungen. Tafel 1771.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe aus- 

einandergelegt, vergrossert; 2 Kelch, desgl.; 8 Staubgefass, desgl.



1772. LavanduJa vera DC.

Lavenclel.

Syn. Łcwancliila Spina Car. a. L. L. offieinalis Chaix. 
L. angustifolia Ehrhart. L. imlgaris Lam. L. pyrenaica DC.

Ein vorri G rundę aus stark verastelter, buschiger, bis 
'Z, Meter hoher Halbstrauch, dessen obere Zweige bei uns 
den Winter nicht ttberdauern; ganze Pflanze grau von sehr 
kurzeń Haaren; Blatter ziemlich gedrangt, lang linealisch, 
stumpf, sitzend, ganzrandig, am Ran de zuriickgerollt, zulefczt 
kahler werdend, in den Achseln Biischel kleiner Blatter an 
unentwickelten Zweigen tragend; Bliithen an den Enden der 
Zweige in endstiindigen Scheinahren auf einer langen, blatt- 
losen Cerlangerung des Zweigs; die Scheinahren aus unten 
entfernt stehenden, nach oben gedrangten, etwa 6 bliitliigen 
Scheinwirteln zusanimengesetzt; Deckblatter rautenformig- 
eirund, scharf zugespitzt, trockenhautig, die oberen kiirzer 
ais der driisig punktirte, yiolett behaarte, nach dem Abbliihen 
durch die einrollenden Zahne geschlossene Kelch; Krone wie 
der Kelch rohrig, den Kelch iiberragend, mit 21ippigem 
Saum; Staubblatter in der Kronrohre eingeschlossen, wie 
auch der Staubweg, nach vorn gebogen, mit gekuppelten, 
nach dem Verstiinben ein rundes Blattchen darstellenden 
Antheren.

B esch re ib u n g : Dieser kleine Halbstrauch bildet im 
Winter eine astige Staude von 15 Cm. Holie. Seine Aeste 
sind dann gelblichbraun, reissen im Alter, stehen alle auf-



warts und einander gegeniłber. Im Mai treiben sie an den 
Spitzen neue aufrecht gerichtete Triebe, mit gegenstandigen, 
sitzenden Blattern, welche 2 —5 .Om. lang, 2— 6 Mm. breit, 
ganzrandig, stunipf und in der Jugend durch kleine stern- 
formige Haare weissgran sind. Im Alter werden sie auf der 
Oberflache wenigstens griin, biegen ihre Iłśinder nm und 
zeigen auf der Unterflache silberglanzende feine Drilsen. Zu 
allen Zeiten Iniben sie einen sehr angenehmen Geruch. Die 
Bluthentriebe werden gegen 60 Cm. hoch; sie sind vierseitig, 
diinnfilzig, nur unten bebliittert, oben nackt. Jeder Bliitheji- 
wirtel besteht in der Kegel aus 6— 12 Bliithen, hat aber 
auch nur 2 oder 3, oder sogar 20 — 24, jedoch immer in 
selteneren Fallen. Man ziihlt wenige Wirtel, von. welchen 
der unterste immer etwas abgeriickt ist, die obern ziemlich 
diclit bei einander stehen. Nur der Bliithenwirtel wird von 
zwei einander gegenliberstebenden Deckblattchen gestutzt, 
welche trockenhautig sind, eine braune Farbę und im Ganzen 
eine rautenformige Gestalt mit langer Spitze haben. Sonst 
ist ihre Form variabel. Die oberen Wirtel ragen mit ihren 
Kelchen iiber die Deckblatter liinaus, die unteren werden 
von den Spitzen der Deckblatter so bedeckt, dass ihre Kelehe 
um wenige,s ktirzer sind. Alle Deckblatter sind drusig. Jedes 
Bluthchen hat ani Grunde seines sehr kurzeń Stielchens noch 
2 sehr kleine, einander gegeniiberstehende, liingliche Deck- 
blattchen. Der Kelch ist furchig, zottig; er hat 4 kleine 
spitze Zahne und einen rundlichen, fast deckelartig stehenden 
Zalin; seine Farbę ist rotlilich. Die Krone hat ein eigen- 
thumliches Blau, die 2 Zahne der Oberlippe sind grosser ais 
die 3 der Unterlippe, alle sind rundlicli.



I l i

Y orkom m en: An trocknen, sterilen Bergabhiingen im 
siidlichen Theil des Gebiets. Im Gebiet iiberall wohl nur 
angepflanzt und hier und da verwildert, ab er kaum wirklich 
eingebiirgert. Bei Tri en t im siidlichen Tirol auf einem hinter 
der Stadt liegenden Berge, mu Bożen und Meran an Wein- 
bergsmauern, in geschiitzter Lagę selbst noch bis fast 1300 
Meter Meereshohe die Winter noch recht gut ertragend, so 
z. B. bei Klobenstein, ferner auf Hiigeln am Gardasee; auch 
weiter nordlich kommt sie hier und da halbwild vor, so 
z. B. auf Mauern bei Stuttgart, uberhaupt an yerschiedenen 
Orten in Schwaben, in der Schweiz haufig ii ber Vully 
zwischen Murten und dem Nerenberger See; in der Rhein- 
pfalz friiher haufig auf dem Lavendelberg bei Kreuznach; in 
verlassenen Weinbergen im Schalagrund bei Rndolstadt, 
Schwarzens Hof gegeniiber, auch in der Flora von Jena hier 
und da in friiheren Weinbergen. Im aussersten Siiden im 
osterreichischen Kiistengebiet vielleiclit urspriinglich. Wild 
im ganzen siidlichen Europa.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Man schneidet das bliihende Kraut und 

trocknet es in luftigen liaumen. So kommt es ais F lores  
et Herb a L avandulae in die Apotheke, wo man daraus 
das Lavendelol zieht. Auch benutzt man den Lavendel im 
Hause; man thut ihn in die Wasche und Pelze, um beide 
wolilriechend und vor Motten sicher zu rnachen. Die Pharma- 
copoea Germaniea (zweite Auflage, Seite 198) fiihrt F lores 
Lavandulae. Wegen des angenehmen Duftes, den alle 
Pflanzentheile entwickeln, ist der Lavendel eine sehr beliebte 
Gartenpflanze geworden. Man benutzt die getrockneten



Bliithen auch zu Raucłierpulvern, verfertigt ans den bluhen- 
den Stengeln niedliche Riecliflascliclien und andere Dinge 
zu kosmetischen Zwecken. M'an zielit den Lavendel aus 
Samen. Er gedeilit in jedem guten Gartenboden und eignet 
sich besonders zu Einfassungen. Alle 5 — 6 Jahre mnss man 
die alten Pflanzen durch jungę Samlinge ersetzen. Man kann 
die Pflanze aucjr^drirch Ableger vermehren, wodurch man 
rascher kriiftfge Exemplare erhalt.

Abbildungen. Tafel 1772,
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, vergrossert; 2 Iirone 

aufgesclmitten, desgl.



1773. E lsho ltz ia1) c r ista ta1 2) W.

Kamm-Minze.

Syn. Hyssopus ocymifoliusLam. Mentha Patrini Lepech. 
Elssholzia Patrini Grarcke. Hyssopus bracteatus Gmelin. 
Mentha omta Cav.

Diese jahrige, krautige, fast kahle Pflanze erinnert vor 
der Bllithezeit etwas an Basiliknm. Stengel nacli oben iistig; 
Bliitter gestielt, eiformig oder langlich, nach beiden Enden 
verschmalert, am Rande ziemlich scharf sagezahnig; Bliithen 
am Ende des Hauptstengels und seiner Zweige in sehr ge- 
drungenen Scheinahren; Deckblatter gross, breit eiformig, 
spitz, ganzrandig, gewimpert, einseitswendig; Kelch glockig, 
zusammengeneigt Szałmig; Krone rohrig-trichterig, wenig 
langer ais der Reich, ungleich 5ziihmg; Staubblatter hervor- 
ragend, divergirend, didynamisch, die oberen kiirzer; An- 
therenkammern spreizend.

B esch re ibu n g : Die Pflanze wird 3 0 --4 5  Cm. hoch. 
Ihr Stengel ist feinhaarig, desgleichen sind anch die Blatt- 
stiele feinhaarig, doch die Bliitter sind vollig kahl. Neben- 
iiste entspringen ans allen Blattwinkeln und treiben, ebenso 
wie der Stengel, an ihrer Spitze eine dichte Bltithenahre. 
Mit ihren Stielen messen die Bliitter des Hauptstengels bis 
3 und 8 Cm. Sie sind kerbzahnig, gegen die Basis ganz-

1) Nach J. S. Elsholtz, Hofmedikus in Berlin, geboren 1629 zu 
Frankfurt a. d. O., gestorben 1688. Er schrieb eine Flora der Mark.

2) Wegen der kammfórmigen Stellung der Deckblatter.
Flora, XVIII. 15



randig, oberseits freudiggriin, unterseits blassgrun und mit 
eingedriickten Punkten versehen. Selbst im durren Zustande 
haben sie noch einen keineswegs unangenehmen Geruch, der 
im frischen Zustande weit starker ist. Die aus den Blatt- 
winkeln entspringenden Aeste sind nicht weiter yerzweigt, 
tragen aucli nur 1— 3 Blattpaare, die weit kleiner ais die 
des Hauptstengels sind. Die Bluthenahre des Hauptstengels 
misst 5— G Cm., steht aufreeht, neigt sieli aber etwas an 
ibrer Spitze. Sib' ist mit gegenstandigen, sehr dicht bei- 
saminen stehenden, rundliehen Deckblattern bekleidet, welclie 
kurz zugespitzt, und am Rande gewimpert sind. Hinter 
diesen liegen die Bliithencymen, die sich mehrfach aber kurz- 
stielig veriisteln, daher mehr eineni Bluthenbiindel gleiclien 
und in der Yerastelung sehr kleine Deckbłattchen besitzen. 
Weil auch die Bliithen nur 2 Mm. gross sind, so verdecken 
die Deckblatter die Bluthencymen fast ganz; nur ihr oberster 
Theil sieht hinter ihnen hervor. Der Kelch misst etwa :5/. 
der Kronrohre und ist an seinen Rippen behaart, auf den 
JFlachen aber, gleich den Deckblattern, driisig punktirt. Die 
hell-lilarothe Krone ist an der iius^eren Flachę filzig behaart, 
an der inneren haarlos. Ihr Saum hat eine aufrechtstehende, 
ausgerandete Oberlippe und eine 31appige Unterlippe; die 
Seitenlappen der letzten sind aber nahe an die Oberlippe 
geriickt, kurz und spitz, wahrend der Mittellappen sich mehr 
ausbreitet und etwas zuruckgebogen ist. Die Staubgefasse 
sehen aus der Krone hervor.

Y orkom m en: DiesePflanze stammt eigentlichursprilng- 
lich aus Sibirien und Taurien, ist aber jetzt bei uns, durch 
Aussamung aus Garten, an mehren Stellen fórmlich yerwildert.



Sie ist einjahrig und bluhfc vom Juli bis znm September. 
Bekanntere Standorte sind z. B. Ritscher und Nienstedfcen 
bei Hamburg; Aecker bei Jever; auf einemFelde bei Yolschen- 
dorf in der Umgegend von Stettin; in Preussen bei Dar- 
kehmen, Caymen (sehr liaufig in Gemiisegarten, in Gebiischen 
am Flnss, an Graben und Ziiimen), bei Neidenburg, Graudenz, 
u. a. a. 0. nach Herrn Fr. J. Weiss; ferner bei Lebbin auf 
Wollin; bei Posen u. s. w.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein niedliches Pflanzchen, dem man ein 

Platzchen im Blumengarten gćinnen konnte.

Abbildungen. Tafel 1773.
A Pfłanze in nat. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Same, desgl.



1774. M entha1) rotundifolia L.

Rundblattrige Minze.

Syn. Mentha suaveolens Ehrhart. M. fragrans Presl. 
M. rugosa Lam. M. macrostachya Ten. M. neglecta Ten.

Stengel au.^dem dauernden Rhizom steif aufrecht, wie 
die ganze Pflanze ziemlich langhaarig und driisenhaarig; 
Blatter sitzend, fast eiformig, stumpf, lterbig gesagt, runzelig, 
oberseits weichhaarig, riickseits weissfilzig; Scheinahren an 
allen Zweigenden wie am Stengelende cylindrisch, unten 
unterbroclien; Deckblatter lanzettlich, rauhhaarig; Kelch 
filzig, schwach gerieft, zur Fruchtzeit fast kugelig-bauchig, 
mit lanzettlich - pfriemlichen, zuletzt zusammenneigenden 
Zahnen.

B esch re ibu n g : Der Stengel ist ziemlich steif und mit 
weisslichem oder rostgelblichem Filze bekleidet. An grossen 
Kxemplaren sind die Blatter nur an der untern Halfte oval- 
rundlicli und an der Spitze ziemlich stumpf; weiter oben 
werden sie langlich-oval. An kleinen Bxemplaren laufen die 
oval-rundlichen Blatter bis an die Spitze hinauf. Alle Blatter 
sitzen, sind sehr runzelig, an der Basis abgerundet, an der 
Spitze gauzrandig, an jeder Seite mit 6 kerbigen Sagezahnen 
begabt. Die obere Seite ist grun, aber weichhaarig, die 
untere Seite zwischen den grunen Adern weissfilzig. Ans 
den Blattwinkeln entspringen zahlreiche Aeste, welche, nebst 
dem Hauptstengel, an ihren Spitzen ahrenformig verlangerte 
Bliithenguirle tragen. Diese Aehren sind anfangs sehr dicht

1) M lrO t] ist bei Theophrast die Pfefferminze.



und lauźen, so lange sie an ihrer Spitze noch Knospen haben, 
spitz zu. Spater zeigen sieli in der Aehre Unterbrechungen 
und die zur Bliitlie gelangten Spitzen runden sieli ab. Deck- 
blattchen, Bltitlienstielchen und Kelche sind zottig behaart, 
erste ragen aus dem Bliithenahrchen liervor, letzte sind 
scliwaeh genervt. Die Blutlien sind lclein, weiss oder lieht- 
rothlich, ausserlich ebenfalls feinliaarig; ihre Staubgefasse 
ragen hervor.

Y orkom m en: In Thuringen sehr selten, nur imGebirge, 
z. B. im Schwarza- und Loąuitzthale Torkommend. Sie er- 
scheint auch bei Halle und haufiger im westlichen und siid- 
lichen Deutschland, z. B. im Mainthale, an der liohen Eifel, 
im Rheinthale bis nach Schaffhausen hinauf. Sie bliilit nach 
Jacobi, durch den August bis in den September liinein. Am 
haufigsten ist sie wohl im Rheingebiet, im Thale des Rheins 
und seiner NebenflUsse, namentlicli des Mains, der Nalie, 
Mosel, Saar, Rulir u. s. w.; bei Leipzig; am Saalufer bei 
Walsburg in Thuringen; haufig im Gebiet des Oberrheins 
im Elsass und in Baden; im schwabischen Unterland bei 
Vaihingen an der Enz, bei Bietiglieim, Laufen, Heilbronn, 
Sontheim am Neckar; verbreitet in der westlichen Schweiz.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Die ganze Pflanze hat einen sehr starken, 

angenehmen Geruch, wird in den Apotheken ais Her ba 
M enthae ro tu n d ifo lia e  und M enthae albae, statt der 
Krauseminze benutzt.

Abbildungen. Tafel 1774.
Pflanze in naturl. Grbsse.



1775. Mentha silve stris  L.

Rossminze.1)
Das kraftige Rhizom ti'eibt bis meterhohe, aufrechte 

Stengel mit fast sitzenden, liinglich-lanzettlichen, am Grunde 
breiteren, gegen das Ende allmahlig zugespitzten, locker ge- 
stellten, tmgleicli scharf gesiigten Bliittern, welche meistens 
auf der Oberseite graufilzig, anf der liiickseite weissfilzig 
behaart sind; Seheinahren sehr gedrungen an allen Zweig- 
enden, cylindrisch-kegelformig, bisweilen unten schwach unter- 
brochen; Deckbliitter lineal-pfriemlich; Kelch schwach gerieft, 
zur Pruchtzeit unten etwas gedunsen, oben eingeschnurt, mit 
lineal-pfriemlichen, zuletzt etwas zusammenneigenden Ziihnen.

B esch re ibu n g : Der 1j3 — l lj3 Meter hohe, gemeinlich 
nur 60 Cm. Hohe erreichende Stengel ist melir oder weniger 
veriistelt, unten fast oder ganz haarlos, oder nur mit weissen 
angedriickten Ilaaren bekleidet, oder auch dicht mit weissen 
Filzhaaren besetzt. Nach oben zu wird die Behaarung imnier 
dichter. Unten ist er unverastelt, nach oben zu gehen ans 
den Blattwinkeln mehre oder viele Aeste hervor. Er ist 
reich mit gegenstandigen, kurzstieligen oder vollig sitzenden 
Bliittern besetzt, welche 5— 8 Cm. lang und 1— 3 Cm. breit 
und vielgestaltig in Form sind. Man hat elliptisch-lanzett- 
formige, eirund - lanzettformige Bliitter, dereń grosste Breite

1) Weil sie friiher gegen Pferdekrankheiten angewendet wurde.



entweder in der Mitte oder an der Basis ist. Sie sind spitz 
oder zugespitzt, sammtlich sitzend oder oben kurzgestielt, 
am Grunde ganzrandig, nach vorn scharfgesagt. Die Sage- 
zahne sind ziemlich gleich oder ungleich, spitz und lang oder 
nur sehr klein, so dass die Bliitter am Bandę fast nnr ver- 
loren-sagezahnig erscheinen. Oberseits sind sie kaum oder 
wenig behaart, oder auch starker mit Filzhaaren besetzt, 
doch (bis auf die obersten Blatter) immer dunkelgrun gefarbt; 
unten dagegen ist der Filz immer stark, so dass sie griin- 
grau, graulichweiss oder ganz weiss erscheinen. Die Bliitlien- 
aliren, welche an der Spitze des Stengels und der Aeste 
stehen; sind 2 — 8 Cm. lang, ununterbrochen oder wenig 
unterbrochen, die Deckblatter sind langer ais die in eine 
Aehre gedrangten Bliithenwirtel, die Kelche glockig, ihre 
5 Zahne pfriemlich und gleichgross, aber kurzer ais die 
Kronrohre, sełtener gleichgross oder etwas langer. Die Krone 
ist lilafarbig, lauft auch ins Bothliche oder Violette und ist 
aussen etwas liaarig; selten kommt sie in weisser Farbę vor.

Y orkom m en: Eine gemeine Pflanze, welche iiberall an 
Teichufern, Blichen, Quellen, in Nassgallen, in Graben der 
Felder und Wege erscheint und gewohnlieh erst am Ende 
des August zur Błiithe gelangt. Sie ist perennirend und 
kommt in allen Gegenden Deutschlands vor.

B liith eze it: Juli, August, bis Ende Oktober.
A nw endung: Fruher war sie ais H er ba M enthae 

s ilvestris  s. eąuinae s. M enthastri officinell, wird jetzt 
nocli in der Thierarzneikunst zuweilen statt der M entha 
arven sis gebraucht. Ihre Blatter und Bliithen riechen stark 
aber nicht ganz angenełnn.



Form en: Alle Yertreter dieser Gattung sind ausser- 
ordentlich variabel und unsere Art gehort zu den formen- 
reichsten. Nach Koch sind die wichtigsten Formen die 
folgenden:

a. nulgaris Koch: Blatter filzig, flach oder nur wenig 
wellig. Diese śindert ferner ab 1) Filz am Stengel und an 
den Bliittern locker, dicker. Syn. M. silvestris Willd. 2) Filz 
des Stengels und der unteren Blattflache angedriickt, weiss- 
lich. Syn. M. nemorosa Wilki. 3) Filz des Stengels und 
der Blatter dicklich, Blatter beiderseits filzig, oben dlinner 
filzig. Syn. M. mollissima Borkhausen.

(i. undulata Koch: Blatter meist kiirzer, am Rande 
wellig und eingeschnitten gezahnt, die Zahne lanzettlich, 
ungleich, zugespitzt. Syn. M. undulata W.

y. pubescens Koch. Blatter auf den ersten Anblick ober- 
seits kahl, unterseits flaumig, aber unter der Lupę mit sehr 
kurzeń Iiaaren sparlich bestreut, ruckseits auf dem A.dernetz 
mit kurzeń Haaren besetzt; Stengel mit zerstreuten Harchen 
bekleidet oder fast nackt. Syn. M. balsamea Willd. M. pyra- 
midalis Ten.

ó. glabra Koch. Blatter kahl oder ruckseits auf den 
Adern sparlich behaart; Stengel kahl oder schwach weich- 
haarig. Syn. M. niridis der deutschen Autoren. M. laevi- 
gata W. M. niridis Fries besitzt nach Koch schmal lanzett- 
liche Blatter mit wenigen sehr entfernten Sagezahnen.

e. crispata Koch. Blatter kahl, blasig-runzelig, ein
geschnitten gezahnt. Syn. M. crispata Schrader, Willd. 
M. hercynica Willd.



Ab b i Idu n gen.
Tafel 1775 I. Mentha silvestris  L. A Pflanze in natfirl. 

Grosse; 1 Kelcli, vergrossert.
Tafel 1775 II. Mentha crispata  Schrad. A Pflanze in natiirl. 

Grosse; 1 Blutlie, vergrossert.
Tafel 1775 III. Mentha viridis L. A Pflanze in nat. Grosse; 

1 Kelcli, yergrossert.
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1776. Mentha piperita L.

Pfefferminze.
Diesp^Pflanze besitzt ganz und gar die Tracht und 

Grosse der vorigen und besonders der M. y ir id is  auct. oder 
M. silvestris L. ó. g labra  Koch, von der sie sich nur 
durch folgende Merkmale unterscheidet: Obere Deckbliitter 
lanzettlich; Kelchzahne lanzettlich - pfriemlich, zur Fruchtzeit 
gerade vorgestreckt, der Kelch vollig kahl aber zwischen 
den Furchen mit kleinen weissen Drtisen besetzt, die Zahne 
gewimpert; Bliltter gestielt, langlich oder eiformig-langlich, 
scharf' gesagt.

Besclir eibung: Der Stengel ist aufrecht, '/» — 1 Meter 
boch, iistig, oft rothlich angelanfen und ist mit sehr feinen 
einzeln stehenden Borstenhaaren besetzt, die sich an den 
Kanten haufiger ais an den Flachen des Stengels zeigen. 
Die Blatter sind sarmntlich gestielt, ihre Stiele 6— 8 Min. 
lang und gewimpert. Die Blattflachen messen 2— 5 Om., 
sind 1— 2 Om. breit, an der Basis zugerundet und ganz- 
randig, an der Spitze kurz zugespitzt, an den Seiten mit 
selir spitzen Sagezahnen begabt, oben dunkelgrtin und haar- 
los, unten an den Nerven mit kleinen steifen Borstenhaaren 
besetzt. Bei Vergrosserung sieht man aut der Unterflache 
eine Menge von Drtisen, welche ais vertiefte Punkte er- 
scheinen. Die Wirtel stehen an der Spitze der Aeste zu- 
sammen, jeder Wirtel bat eine Menge (iil êr 20) Bltithchen. 
Die unteren Wirtel sind abgertickt und ihre Bluthchen sind



deutlich gestielt; die ober en Wirtel sitzen gedrangt. Die 
Deckblattchen sind selir sclimal, gewimpert, bald liinger, bald 
kiirzer ais die Wirtel. Die Kelche sind lOriefig, kalii, yiolett- 
rothlich, reilienweise gelbpunktirt, die Ziilme sind kiirzer ais 
die Rćilire, stelien auffecht, sind pfriemlich und gewimpert. 
Die Kronrohre ist weisslich nnd so lang ais der Kelch, der 
Saum lila, die Zipfel sind stumpf. Die Staubgefasse haben 
fast gleiehe Lange, sind in der Krone verborgen. Die An- 
theren sind rimdlich.

Yorkom m en: Auf feuchten Stelien, an Griiben, in 
Yertiefungen, wo Wasser stand, in Deutschland meistentheils 
nur in Garten cultivirt oder auch verwildert, wild soli sie 
nur in Baden yorkommen. Sie bliilit im August und Sep- 
teniber und ist perennirend. In Oberbaden ani Klemmbacli 
bei Miihlheim; im Labertlial liei Aiehhofen unweit Regens
burg; bei Kufstein in Tirol (hier zuerst von A. Braun auf- 
gefunden); in Thuringen ani Moosbacli im Dorfe Moosbach 
unweit Eisenack 'j und in der Schluoht bei dem Dorfe Lob- 
schiitz ani Fuss der Leuchtenburg. Ferner nacli Lutzes 
Programm, Seite 22, in der Flora von Sondershausen an 
einem Bach zwischen Gangloffsonimern und Lutzensbmmern. 
Die M entha p ip er ita  L., fur welche es eine eigentlielie 
Iieimath gar nicht giebt, denn auch in SUdeuropa komrnt 
sie nur unter ahnlichen Yerhaltnissen vor wie in Deutsch
land, lasst sieli von den kahlen Formen der M. s ilyestr is  L., 
namentlich von der Form ó. g la b ra  Koch (Syn. M. yiridis 
Fries und auch die M. y ir id is  anderer Autoren) durch kein

1) Vgl. E. Hallier. Flora der Wartburg. Jena 1879. Seite 64 
und Seite 44.



einziges Merkmal scharf und sicher unterscheiden. Die Blatt- 
form ist hierfttr gar nicht anwendbar, ebenso wenig die Be- 
haarung der Blatfcer. Ich habe mehre Jahre hinter einander 
die Formen verschiedener botanischer Giirten und Herbarien 
sowie die Formen von M. s ilvestr is  L. und M. p ip erita L . 
in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, namentlich 
in der Schweiz.^dh Tirol, im Salzburgischen, in Thtiringen 
und im nordlichen Deutschland mit einander verglichen und 
bin zu dem Resultat gekommen, dass bezuglicli der Breite 
der Deckblatter, der Kelchabschnitte, selbst beziiglich der 
Gestalt und der Furchung des Kelchs es bei beiden Arten 
alle moglichen Abstufungen giebt, so dass wohl anzunehmen 
ist, die M. p iperita  L. sei nur eine durch Cultur in Giirten 
etwas yeranderte Form der kahlblattrigen Varietiit von 
M. si lvestris L. Fiir phylogenetische Studien scheinen 
diese beiden Arten wie tiberhaupt die ganze Gattung Mentha 
von besonderem Werth zu sein. Gem bekenne ich, dass 
auch meine Untersuchungen die Sache noch keineswegs ziini 
Abschluss bringen und habe schon aus diesem Grunde die 
M. piperita L. hier noch ais besondere Art anfgefilhrt. 
Was den Kelch anlangt, so sprechen auch die Abbildungen 
der meisten Autoren gegen die Annahme, dass M. piperita L. 
eine scharf abgegrenzte Art sei. Die leider gerade bei dieser 
wichtigen Gattung zu durftig ausgefallenen Abbildungen im
18. Bandę von Reichenbachs Icones stellen auf Tafel 82, II, 2 
fur M. si lvestris var. undulata ,  auf Tafel 82, II, 3 fur 
M. si lvestris var. emarginata  Reichenbach, besonders aber 
fur M. si lvestris var. parvifo  1 i a Reichenbach auf Tafel 83,1 ,1 
den Kelch mit breiten Zahnen dar, wie es nach der Kochschen



Diagnose und nach Reichenbach’s Abbildung von M. p iper i ta  
auf Tafel 83, III dieser Art entspreclien wlirde, ja bei 
Reichenbach sind die Kelchzahne bei M. piperi ta  L. ani 
sclimalsten und spitzesten gezeichnet. Ganz consecjuent zieht 
aucli Reichenbach seine M. piperita ais Form zu M. sil- 
vestris L. Dieser Formenkreis kann den Floristen nicht 
warm genug empfohlen werden. Reichenbach giebt leider 
gar keine Abbildungen des Fruchtkelchs, was hier von be- 
sondereni Werth gewesen sein wlirde. (H.)

Blli thezeit:  Juli bis Oktober.
Anwen dung :  Der angenehm-aromatische Geruch und 

der feuerig-aromatische Geschmack, welclier einen auf der 
Znnge klihlenden Nachgeschmaclc hinterliisst, hat diese Pflanze 
fur die Officin und Technik empfohlen. Kurz vor der Bluthe- 
zeit sammelt der Apotheker seine Herbu Menthae pipe -  
ritae, die seit liinger ais einem Jahrhundert allgemein ais 
kraftiges Reizmittel anerkannt und angewendet wird. In der 
Technik sind die Pfefferminzkuchen und Pfefferminzliqueure 
bekannt.

F or men: Koch unterscheidet: a. Langu Koch: Stengel, 
Blattstiele, Rliekseite der Blatter, Bllithenstielchen und Kelche 
rauhhaarig, Blattoberseite zerstreut behaart, sonst wie die 
folgende Form. Syn. M. Langii Steudel. M. pyramidalis 
Ten. M. suams Gussone.

[1. officinalis Koch: Der Stengel und die Blattriickseite 
mit kurzeń, angedriickten Haaren weitlaufig bestreut, iibrigens 
die Pflanze kalii.

y. crispa Koch: Stengel, Aeste, Aehren, Bllithenstielchen, 
Kelche und Bliithen genau wie bei der vorigen, aber die



Bliitter eiformig, blasig-runzelig, am Rande kraus und ein- 
geschnitten-geziihnt, mit lanzettlichen, zugespitzten Zahnen. 
Syn. M. crispata L.

In der Synopsis fiihrt Koch noch in der dritten Auflage 
M. crispa L. und M. aąuatica y. crispa Bentham ais Syno- 
nyme an.

Ab bil (lungen. T a fe l 1776.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bliithe, vcrgrossert; 2 Kelch, desgl.; 

8 Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.



1777. Mentha aquatica L.

W asserminze.

Syn. M. hirsuta L. M. palustris Miller. M. intermedia 
et purpurea Host.

Das kraftige, kriechende Bhizom treibt steif’ aufrechte, 
rnassig verastelte Stengel mit gest.ielten, eifórmigen, gesagten 
Blattern. Bliithen in fast kugelige, endstandige Kopfchen 
zusammeugedrangt, unter denen haufig noch einzelne ent- 
ferntstehende Scheinwirtel yorhanden siad; Kelchzahne ans 
breitem Grunde pfriemlich zugespitzt, z nr Zeit der Frucht- 
reife gerade vorgestreckt; Kelchrohre gefurcht.

B esch reibu n g: Der liegende, kriechende, beblatterte, 
Auslaufer treibende, gegliederte Wurzelstock bat an den 
Knoten lange, mit zahlreichen Zaserchen versehene Wurzel- 
fasern, und geht in den dseitigen, ebenfalls gegliederten, 
nnten meist blattlosen, dann aber beblatterten und astigen, 
oben mit einem Bliithenkopf endigenden, bald kahlen, bald 
mit herabgebogenen weissen Haaren mehr oder weniger be- 
setzten, 30-—-60 Cm. hohen Stengel iiber. Die Aeste, welche 
von den hol) ern Blattachseln entspringen, sind innner kiirzer 
ais der Hauptstengel, endigen aber auch haufig mit einem 
Kopfchen. Die Blatter sind gegeniiberstehend, langer oder 
kiirzer gestielt, eiformig, meist stumpflich, am Bandę mehr 
oder weniger stark gesagt, am Grunde bald etwas keilformig 
herablaufend, bald mehr rundlich, bald sogar etwas herz-



formig, nebst ihren Blattstielen entweder behaart und diese 
dann aucłi durch eine Iieihe von Haaren gegenseitig ver- 
bunden oder ganz oder beinahe kahl; im Allgemeinen etwa 
einen Daumen breit, Nerv und Hauptadern unten etwas vor- 
tretend und die ganze TJnterseite, weniger die Oberseite, mit 
kleinen, nur durch eine Lupę siclitbaren Griibchen besetzt, 
in dereń jedem ein goldgelb schimmerndes Harzklumpchen 
liegt. Die Blumen stehen in Scheinguirlen, welche aus viel- 
blumigen achselstiindigen Trugdoldchen bestehen, dereń 
Achsen zum Theil verkurzt sind; sie bilden, indem die ober- 
sten Blatter mehr oder weniger verkummern, einen kugeligen 
oder langliehen, immer stumpfen Blumenkopf, unter welcliem 
ans den nachsten darunter befindlichen Blattwinkeln noch 
einer oder der andere Scheinąuirl, oder ein gestieltes Kbpf- 
chen hervortritt. Bald kleinere, bald gróssere lanzettliclie, 
spitze, ganzrandige Deckblattclien finden sieli unter- oder 
innerhalb der Kopfchen. Die Blumenstielchen sind dtiun, 
kurzer ais der Kelch, gewohnlich mit abwarts geriebteten 
Harchen bedeckt, selten kahl. Der Kelcli ist bald mit auf- 
recht stehenden Haaren besetzt, bald kahl, immer aber reicli- 
lich mit gelben Harzklumpchen wie die Bliitter besetzt, 
10nervig, mit 5 spitzen, fast pfriemliclien Zahnen, welche 
viel kurzer sind ais die ganze Blumenkrone und etwas klirzer 
ais dereń llohre. Die Krone ist lilarotli, aussen etwas be
haart oder kahl, zuweilen aber auch mit Harzpunktchen hier 
und da besetzt, in 4 stumpfe Zipfel gespalten, von denen 
3 schmaler sind und die Unterlippe bilden, der eine aber 
breiter, kurz 21appig, die Oberlippe ist. Bald ragen die 
Staubgefiisse mit roth-violetten Staubbeuteln und die Griffel



mit der zweitheiligen Narbe lang aus der Blume hervor, 
bald nur die Griffel allein und die Staubgefasse sind kaum 
liinger ais die Rohre. Die vier kleinen braunen Friichtchen 
liegen im Grunde des Kelchs, werden aber oft nicht aus- 
gebildet. Der Stengel ist haufig purpurroth angelaufen. Der 
Geruch des Krautes ist sehr verschieden, bisweilen citronen- 
artig (M. ci trata Ehrhart).

Vorkom m en: An Ufern von Fltissen, Bachen, Teichen, 
an Graben und an nassen Orten. Durch das ganze Gebiet 
verbreitet.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw enduug: Die krausblattrige, nur kultivirt vor- 

kommende Form dieser Pflanze ist die durcli ihren stark 
aromatischen Geruch und balsamisch -"bittern Gesclmiaek so 
beriihmte echte krause Minze, liefert ais H er ba M enthae 
crispae ein treffliches Arzneimittel, welches die Stelle der 
Pfeiferminze in Fiillen yertritt, wo der Reiz minder stark 
sein soli. Die M. aąuatica  hat dagegen zwar einen starken, 
aber weit weniger angenehmen Geruch und iibt eine viel 
schwachere Wirkung. Ebenso sind andere krause Varietaten 
von anderen Species, mit Ausnahme der M. crispata, ihr 
an Wirksamkeit weit nachstekend.

Officinell: F o lia  M enthae crispae, Krauseminzblatter. 
Pharmacopoea Germanica, 2. Auflage. Seite 115.

F orm en : (i. hirsuta Koch: Stiirker behaart; Bliitter 
oft klirzer gesiielt. Syn. M. hirsuta L.

y. glabrata Koch: Kalii, nur die Kelohe gewimpert. 
Syn. M. t.utrata Ehrhart (wenn sie Citronengeruch besitzt), 
M. odorata Sol. M. adspersa Moench.

lflora XVIII.



d. crispa Bentham: Mit wellig krausen Blattern und 
unregelmassig gezahntem oder buchhig eingeschnittenem, 
stark welligem Blattrand. Diese Form kommt nur kultivirt 
vor. Syn. M. crispa L.

Zwischen M. s ilv es tr is  L. und M. aquatica  L. findet 
sich bisweilen ein Bastard: M. aquatica-silvestris G. Meyer. 
Syn. M. nepctoides Lej.

Abbildungen.
Tafel 1777 I. Mentha aquatica L. (1. glabrata Kocli. 

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, veigrossert.
Tafel 1777 II. Mentha aquatica  &. crispa Benth. A Pflanze 

in naturl. Grosse; 1 Bliitlie, vergri5ssert; 2 Kelch, desgl.; 3 Bliithe, 
auseinandergelegt, desgl.



Uferminze.

Syn. M. palustris Moench. M. verticillata Ilofcli.
Das weithin kriechende, astige Rkizom treibt liegende 

und aufsteigende Stengel, welclie mit ziemlich entfernt- 
stehenden Paaren gestielter eifórmig-langlicker, spitzer oder 
zugespitzter durch auswarts gericbj;ete Sagezahne gesagter 
Blatter besetzt sind. Błilthen in entferntstehenden, kugeligen 
S chein wir tein; Kelch rohrig- trichterig, mit aus breitem 
Grunde lanzettlichen, zugespitzten, zur Fruchtzeit gerade 
yorgestreckten Zahnen.

B esch reibu n g: Ber Wurzelstock liegend, kińeełiend, 
astig, gegliedert, an den Gliederenden gewohnlich Wurzel- 
zasern treibend und liier oder an der Spitze Bluthenstengel 
erhebend, welche bald kleiner, bald grosser, bald einfach, 
baki śistig, bald mehr oder weniger mit abwarts gebogenen 
kiirzern oder langern Haaren besetzt oder fast kahl, stets 
aber vierkantig sind, mit Ausnahme der untersten Theile 
ilberall Bliitter tragen und ungefahr von der Mitte an Bluthen 
entwickeln. Die Blatter stehen gegeniiber, sind gestielt, 
breiter oder schmaler eiformig, am Grunde bald mehr keil- 
formig in den Blattstiel yerlaufend, bald nur spitz, bald aber 
stumpf und selbst leicht lierzformig, am Ilande grosser oder 
kleiner gesagt, die Basis und die oberste Spitze bleiben 
ganzrandig, beide Flaclien sind fast kahl oder mit Haaren 
mehr oder weniger besetzt und mit sehr kleinen Grubehen



und Harzpiinktcken versehen. Der Blattstiel ist oben ge- 
rinnelt und meist auch in der Rinne behaart. Nach den 
Spitzen der Stengel nehmen die Bliitter an Grosse ab und 
rticken dichter zusanunen. Die Scheincjuirle sind aus mehr 
oder weniger Blumen zusammengesetzt, halbkugelig, von 
einigen kleinen, lanzettlichen, spitzen Deckbliittchen unter- 
stiitzt, und wie Jaei allen aus gedrangtbliithigen Trugdolden 
zusammengesetzt. Die Blumenstielchen sind sehr tein, meist 
kalii, zuweilen ab er auch etwas behaart, liaufig so wie die 
Kelche purpurrotli gefarbt, kiirzer oder eben so lang, selten 
liinger ais die Kelche, welche auch bald kalii, bald behaart 
und harzpunktig, iminer aber gewimpert sind; die Kelchzahne 
sind dreieckig, lanzettlich, zugespitzt, bei der Fruchtreife 
geradeaus stehend. Die Blumenkrone ist lilaroth, nocli ein- 
mal so lang ais der Kelch und langer, aussen ein wenig 
behaart und punktirt; die Oberlippe etwas breiter, kurz und 
stumpf 21appig, die o Zipfel der Unterlippe elliptisch stumpf, 
fast gleichlang. Die Staubgefasse entweder kurz, oben aus 
der Kronrohre herrorragend oder nebst dem oben zwei- 
theiligen Gritfel die Blumenkrone. iiberragend. Die Fruclit 
4 kleine, im Grunde des Kelchs steliende ellipsoidische, 
stumpfe, braune Fruchtchen.

Vorkom m en: An Ufern und in Ufergebuschen an 
Flftssen, Bachen, Teichen, in Graben, in der Niihe von Land- 
seen, seltner auf nassen Aeckern, Triften und Feldern. Ziem- 
liełi duroli das ganze Gebiet verbreitet, aber in Gebirgs- 
gegenden haufiger ais in Norddeutschland.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Es wurde diese Minze, wie die M. ary en-



sis, ais aromatisches Mitteł benutzt, ist aber wie jene ausser 
Gebrauch; auch von diesel- gilt das bei der Ackerminze in 
Bezug auf die Milch der Kubę Angefiihrte.

Form en: Koch unterscheidet:
a. vulgaris Koch: Haare des Stengels herabgebogen 

oder abwarts angedrlickfc; diese geht iiber in die Varietat
/?. glabra Koch, wenu die meisten Haare verschwiuden. 

Syn. M. rubra Smith nach Bentham. So kommt sie uacli 
dem Herbarium Langethal in der Pfalz vor. Sie variirt, wie 
die Aeste ttberhaupt, mit halb so grossem Kelch, wozu nach 
Koch M. sativa (Agardliiana) Fries gehort.

y. hirsuta Koch: Haare, auch am Kelch und an den 
Bliithenstielchen, wagerecht abstehend.

d. crispa et ‘pilona Koch: Bliitter breit eiformig, blasig- 
runzelig, unregelmassig eingeschnitten-gezahnt. Syn. M. den- 
tata Iioth. M. sativa Tauscli und L. nach den Synonymen. 
Selten.

e. crispa et glabra Koch: dieselbe Form mit kahlen 
Blattern. Syn. M. dentata Moencli. Selten.

t. parmflora Koch: Blumen die Kelche kaum iiber- 
ragend. Syn. M. parmflora Schultz. Yergl. unsere Abbildung.

A bbildungen.
Tafel 1778 I. Mentha sativa Smith <«. yulgaris. AB Pflanze 

n natiirl. Grosse.
Tafel 1778 II. f. p arv iflora  Koch. A Pflanze in nafrGriSsse.



Edelminze.

Syn. M. rubra Hudson. M. pratensis Sole. M. hortensis 
Tausch (die Var. (i. acutifolia Koch).

Die Pflanze liat einen aufrechteren Wuchs und wird 
hoher ais die vorige. Bliitter kUrzer oder liinger gęstielt, 
langlich-lanzettlich, nach beiden Enden zugespitzt, am Rande 
mit zugespitzten, vorwarts gericWton. Słigeziihnen; Bluthen 
in kugeligen Scheinwirteln, welche sehr entfernt stehen; 
Kelch rohrig-glockig, mit aus breitem Grundę lanzettlichen, 
zugespitzten, zur Eruchtzeit gerade vorgestreckten Zahnen; 
ganze Pflanze schwach oder fast gar nicht behaart.

B esch reibu n g: Diese Form bildet die dritte Species 
von 3 einander sehr ahnlichen Arten des Geschlechtes Mentha. 
Sie reiht sieli durch ihre zugespitzten Kelchzahne niehr an 
M. sativa ais an M. arvensis, ist aber ebenso wie beide 
Species, vielgestaltig, so dass dadurch einige Autoren be- 
wogen wurden, alle 3 Arten sammt iliren Yarietaten in eine 
einzige zusammenzuziehen. Wenn aber dieses auch wirklich 
statthaft sein sollte, so werden dann docli diese 3 Arten ais 
Unterarten aufgefiihrt werden mtissen und unsere M. g en 
tilis  wird sich dann von M. sativa vornehmlich durch den 
glockig-trichterformigen Kelch (M. sativa besitzt einen rein 
trichterformigen) und durch die zugespitzten, vorwarts ge- 
richteten Blattzahne (M. sativa hat abstehende Blattzahne) 
leicht unterscheiden lassen. Bei der hier abgebildeten Yarietiit



sind alle Stengel- und Blatttheile kalii, der Stengel ist ge- 
meinlich rotk und der ganze Wuchs der Pflanze scłilank; 
indessen giebt es auch robustere Yariefcaten mit grosseren 
Bliittern und Bluthenąuirlen und eine andere Form mit merk- 
lich rauhhaarigen Stengeln und Bliittern. Die ganze Pflanze 
wird bis 60 Cm. hoch, die Bliitter sind immer tiber noch 
einmal so lang ais breit, die Kronen haarlos und die Kelche 
rneist bloss an den Zahnen behaart. Der Geruch ist an- 
genehmer ais bei den yerwandten Arten.

Yorkom m en: Auf feucliten Stellen und an Ufern, in 
den Hundstagen bliihend und perennirend. Sie kommt be- 
sonders in Hannover, hiii und wieder auch in Thiiringen und 
anderwarts vor. Sie kommt zwar durch einen grossen Theil 
des Gebiets zerstreut vor, ist aber die seltenste der ein- 
heimischen Arten mit Ausnahme der M. p iperita  L. und 
M. ro tu n d ifo lia  L. In der Jenaisclien Flora fand ich sie 
zahlreich am unteren Ausgang des Waldecker Schlossgrabens, 
nach Btirgel zu (II.) Lutze (Programm, S. 22) fiihrt Liitzen- 
sommern in der Flora von Sondershausen an. Nach Schonheit 
kommt sie bei Halle, Bibra, Naumburg, Grafendorf und bei 
Ranis im oberen Saalgebiet vor. Lolir fiihrt sie (Seite 203) 
in der Flora von Koln auf. Nach A. Sauter kommt sie bei 
Salzburg vor. Die Angaben derjenigen Formen, welche diese 
Form ni elit von M. sativa L. trennen, sind natiirlich fur die 
Standorte von zweifelliaftem Werth. In Tirol ist sie nach 
Haussmann hier und da zerstreut, yielleicht nur yerwildert.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Nach Kosteletzky wird sie in Bohmen 

hiiufig ais Hausmittel gebraucht und in den Apotheken ais



Krauseminze gefiihrt. In Tirol ist sie nach Hausmann in 
den Garteiy Mer Landleute zum Unkraut geworden und wird 
vom Lańdvolk wie auch in den Apotheken wie M. p ip erita  
gebrauclit.

Porm en: M. gentilis Mały ist nach Koch eine gross- 
bliithigeForm unserer Pflanze. Ausserdem unterscheidet Koch: 

(t. acutifolia Koch: Wie die vorige, aber sehr rauh- 
haarig. Syn. M. acutifolia Rabenliorst Flora Lusatica, wohl 
auch M. acutifolia Smitli und M. hortensis Tausch.

y. gracilis Koch: Blatter lanzettlich, die Pflanze fast 
kahl. Syn. M. gracilis Smith. Dieselbe Form, nur die 
Blatter etwas breiter, ist M. pratensis Sole.

Abbildungen Tafel 1779.
Pflanze in nat. Grosae.



Ackerminze.

Die PAanze liat mebr oder weniger krieclienden Wuchs 
und ist ausserordentlich stark ver;istelt mit liegenden, oft 
krieclienden und wurzelnden, aufsteigenden und aufrechten 
Aesten. Bluthen in entfernten, Aachen, lockeren Schein- 
wirteln in den Achseln kurzgestielter Bliitter. Bliitter kurz- 
gestielt oder sitzend, eirund-langlich, an beidenEnden sfcumpf, 
klein aber scbarf gesagt; Bluthen in entfernten, Aachen, 
lockeren Scbeinwirteln; Kelch glockig, mit breiten, dreieckig- 
eiforuiigen Zahnen, welclie zur Fruchtzeit gerade vorgestreckt 
und so lang wie breit sind.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock wagerecbt liegend, 
kriechend, astig, gegliedert, an den Gliedern Wurzelfasern 
aussendend, und nach oben bald ktirzere, bald ltingere 
Bluthenstengel entwickelnd, wełche ani Grandę blattlos, 
dann aber beblattert und von der Mitte an gewohnlich 
auch bliithentragend sind, dabei bald gegentiberstehende, 
von der Mitte oder etwas nach unten abgehende und 
dem Stengel bisweilen fast an Iiohe gleichkommende, 
aufsteigende, bluhende Nebenaste treiben, bald aber ganz 
einfach sind. Stengel und Aeste sind vierkantig, mit 
etwas vertieften Flachen, mehr oder weniger mit abwarts 
gerichteten Haaren, besonders an den Ecken besetzt, griin 
oder purpurroth angelaufen. Die Bliitter stehen gegeu-
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iiber, sind gestielt, bald elliptisch oder fast elliptisch, bald 
eiformig, bald breit-eiformig, am Ende spitzlich oder spitz, 
am Grunde bald keilformig, bald spitz, bald stumpf, ja selbst 
schwach herzformig; der Rand ist stark gesiigt, doch bleibt 
am Grunde sowohl ais an der Spitze ein Theil desselben 
ganzrandig; beide Flachen sind mehr oder weniger behaart, 
und mit feinen, ein Harzpiiiiktchen enthaltenden Griibehen 
bedeekt, mit unten vortretendem Nerv und Hauptadern. Die 
untern Blatter sind die grossern, breitern, weiter von einander 
abstehenden, die obern nahern sich mehr und mehr, sind 
kleiner, schmaler und spitzer, theils stehen sie ausgebreitet, 
theils aber und besonders unter den Scheincjuirlen etwas 
herabgebogen. Die Scheinąuirle sind kugelig, stehen immer 
gesondert, von einander, die obern aber stos,sen fast an ein
ander, sie bestehen aus 2 kleinen aehselstiindigen, viel- 
blumigen Trugdolden, welche an den untersten Scheinąuirlen 
auch wohl in Form von 2 lcurzgestielten Doldenkopfchen 
erscheinen. Die feinen Blumenstielchen sind gewohnlich kalii, 
langer oder kiirzer ais der Kelch, und hiiufig mit diesem 
purpurroth gefarbt. Der Kelch ist kurz, glockig, mit 10 vor- 
tretenden lliefen versehen, mehr oder weniger haarig und 
liarzpunktig, die offene Mundung wird von o geradeaus 
stehenden, fast gleichseitig dreieckigen Zahnen umgeben, die 
bald fast stumpf lich, bald spitz sind. Die Blumenkrone, 
stets grosser ais der Kelch, iibrigens an Grosse veriinderlich, 
ist in 4 Lappen getheilt, von denen der oberste mehr oder 
weniger ausgerandet, seltener ganz ist, die ubrigen aber alle 
stumpflich und fast gleich lang sind. Staubgefasse und 
Griffel ragen bald lang hervor, bald sind die ersten kiirzer



ais die Krone. Die 4 kleinen Friichte sind ellipsoidisch, 
stumpf, lichtbrann.

Y ork  o mm en: Auf nicht ganz trocknen oder etwas 
feuchten, meist lehmigen oder thonigen Aeekern, an Rainen, 
an den Ufern von kleinen Seen und Tumpeln, welehe all- 
mahlig austrocknen. Ansdauernd; bltiht im Juli und August. 
Die Pflanze ist durch das ganze Gebiet verbreitet und ist 
nebst M. silvestris  L. die liiiufigste aller heimischen Arten.

B ltithezeit: Juli bis Oktober.
F or men: u. milgaris Koch: Stengel und Blatter zottig; 

Blilthenstielchen zottig und kalii. Syn. M. amensis 'C. vul- 
garis Bentham.

fi. glabriuscula Koch: Blatter und Stengel ziemlicli kalii; 
Blilthenstielchen kahl. M. awensis g. Bentham. M. gentilis 
Smith. M. gracilis a. Smith.

y. glaberrima Koch: Kelclie, Blilthenstielchen, Stengel 
und Blatter vollig kahl. Syn. M. praecox Sol. M. rubra 
Herbar. Smith.

Abbildungen. Tafel 1780.
A Pflanze in natfirl. Grosse; 1 Blutlie, yergrOssert.



1781. Pulegium 1) vulgare Miller. 

x  Polei.

Syn. Mentha Pulegium L.
Das Rhizom ist weithin kriechend und treibt nach oben 

zahlreiche sterile und fertile Stengel, welche wenig oder gar 
nicbt yerastelt sind. Blatter kurzgestielt, langlich, stumpf, 
oft fast eirund, schwach gezahnt, herabgebogen; Bliithen in 
reichbltithigen, kugeligen Bliithenstanden, welche in ziem- 
licher Entfernnng stehen; Kelch rohrig, zur Pruchtzeit durch 
einen Haarring geschlossen, die oberen Zahne zuriick- 
gekrummt.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock gegliedert, nieder- 
liegend, an den Knoten wurzelnd, beblatterte Auslaufer seit- 
warts treibend, an den Spitzen und mit seinen Zweigen in 
kurze einfaehe, finger- bis spannenlange Stengel sieli er~ 
hebend, welche stumpfłich vierkantig, mit abwarts gerichteten, 
feinen Harchen mehr oder weniger besetzt, ganz beblattert 
und wenigstens auch von der Mitte an mit kugeligen Schein- 
ąuirlen bedeckt sind. Die Blatter sind kurzgestielt, elliptisch 
oder umgekehrt- eirund, oder fast rundlich, stumpf oder spitz- 
lich, schwach oder gar nicht gezahnt, in den Blattstiel etwas 
keilformig verlaufend, mehr oder weniger behaart, auf der 
Unterseite, kaum auch auf der Oberseite mit kreisrunden

1) Der Name, von pulex abzuleiten, also Flohkraut, kommt bei 
Plinius utul Cicero vor und soli daher kommen, weil der Geruch der 
Pflanze die Flohc yertreibe.



Griibchen versehen, in den en nicht immer ein goldgelb 
glanzendes Harzkiigelchen liegt, bei durchfallendem Lichte 
durchscheinend getiipfelt. Die Bliitter haufig herabgebogen, 
aueh wohl zugleich auf der Mittelrippe schwach gefaltet, 
immer klein und nach oben kleiner werdend, doch stets 
etwas liinger ais ilire Scheinyuirle, die grossern Bliitter etwa 
1— 2 Cm. lang, 8— 12 Mm. breit, doeli zuweilen nocłi etwas 
grosser, haufig aber kleiner. Die kugeligen Scheinquirle 
stehen in ziemlich gleichen Entfernungen von einander und 
bestehen aus einer grossen Menge fein gestielter Blumen, 
dereń Blumenkronen łilaroth, selten weiss sind, Stielclien und 
Kelehe sind fein behaart, letztere auch noch mit Griibchen 
und Harzpunkten besetzt, etwas stark 10nervig, mit 5 drei- 
seitigen, spitzen, steif gewimperten Ziihnen, von denen die 
obern ein wenig aufwarts gekriimmt sind; die Kelchrohre 
aber wird durch einen Ring von weissen steiflichen Harchen, 
welche nach dem Abfallen der Blumen sichtbar werden, ge- 
schlossen. Die Krone ist aussen etwas behaart und mit 
Harzpiinktchen besetzt, etwa doppelt so lang ais der Kelch, 
oben ain Scldunde erweitert, der obere Zipfel oder die Ober- 
lippe ganz, ani Ende rundlich, die beiden seitlichen der Unter- 
lippe fast ebenso, der mittle aber etwas liinger und spitzer. 
Die Staubgefasse bald aus der Blume hervorragend, bald nur 
so lang ais die halben Zipfel; der GrifFel aber mit seiner 
2spaltigen Narbe stets hervortretend. Die 4 Friichtchen 
stumpf-drcikantig-ellipsoidisch, stumpf, braun, mit sehr feinen 
kornigen Erhabenheiten, im Grunde des Kelchs mit ihrer 
schiefen weisslichen Grundflache aufstehend. Yon M entha 
ist P u legium  im Habitus dadurch sehr leicht zu unter-



scheiden, dass die oberen Scheinwirtel keine Stiitzblatter 
haben, sondern nur von sehr kleinen Deckblattern gestiitzt sind.

Yorkom m en: An Ufern vonFliissen, Landseen, Teichen, 
Biichen, in Siimpfen. Sie ist keineswegs haufig; kommt durch 
das sudhcbe Gmd mittle Gebiet selir ungleich vertlieilt vor, 
auch im nordwestlichen Deutschland, wahrend sie im nord- 
ostlichen Gebiet ganz felilt. In der Provinz Preussen soli 
sie in den letzten Jahren bei Schippenbeil gefunden sein. 
Beispielsweise findet sie sich bei Halberstadt, Magdeburg, 
in der Umgebung des Spreewaldes, ani Schwielungsee, bei 
Guben, im Gebiet der Unterelbe (Hamburg u. a. O.), im Gebiet 
des Rheins und sein er Nebenfliisse, von der Mttndung bis in 
die Schweiz, Lotliringen, in der Gegend von Halle, hier und 
da an der Saale, ani Ilmufer oberlialb Mellingen und bis 
Berka an der lim; dagegen fehlt sie ganz in Wurttemberg, 
wo sie nacli Hohenacker vielfach angepflanzt wird; sclieint 
auch in Baiern sehr selten zu sein; ist in Tirol auf das 
Etschgebiet beschrankt; im Salzburgischen fehlt sie.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Sie war friiher officinell: P loh k rau t 

oder P ole ik rau t, herba s. fo lia  P u leg ii. Die Apotheken 
fuli ren das Kraut noch jetzt, weil dasselbe sich im Yolks- 
gebraucli erhalten hat. Die Landleute namentlich benutzen 
sie bei Krampfhusten, Asthma, Rheumatismus und verschie- 
denen anderen Erkaltungskrankheiten ais Hausmittel.

Abbildungen. Tafel 1781.
A Pflanze in natiirl. Grosae; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 Keloh, desgl.



1782. Lycopus1) europaeus L.

Wolfsfuss.

Syn. L. palustris Lam. L. mdgaris Pers.

Das Rhizom kriecht im Boden umher, ist federkieldick, 
deutlich gegliedert nnd treibt bis meterliohe, aufsteigende 
und aufrechte Stengel, welche mit entferntstehenden Paaren 
gestielter, lanzettlicher oder langlich-lanzettlicher Blatter 
besetzt sind. Ganze Pflanze zerstreut kurzhaarig oder fast 
kalii; Blatter nach dem Grunde breiter und kurz gescliweift 
in den Stiel zusammengezogen, am Ende zugespitzt, tief und 
grób gesiigt mit graden Schenkeln der Sagezahne, nach dem 
Grunde bisweilen fast fiederspaltig; Kelchzahne zugespitzt; 
Krone trichterformig, der Mittelabschnitt ihrer TJnterlippe 
gerade yorgestreckt, fast yiereckig, gestutzt, doppelt so breit 
wie die Seitenabschnitte; Staubblatter 2, entfernt stehend 
und von einander abgewendet; Bliithen in kleinen entfernt 
stehenden Scheinwirteln.

B eschreibung: Der knotige, kriechende Stock treibt 
— 1 Meter lange, 4kantige, gefurclite, weichbehaarte bis 

vollig haarlose Stengel, welche einfacli sind oder einige un- 
verzweigte Aeste treiben, die armformig vom Stengel aus- 
gehen. Die Blatter messen 5 — 8 Cm., sind kreuzformig-

1) Die Blatter sollen mit einem Wolfsfuss Aehnlichkeit haben.



gegenstandig, kurzstielig, etwas runzelig, zuweilen sind die 
untersten an der Basis fiederspaltig, hin und wieder ganz 
fiederspattig, zuweilen aber auch, gleicli allen ubrigen Bliittern, 
mrr grób- aber tiefzahnig. Inuner jedoch sind die unteren 
Zahne tiefer ais die oberen. An kraftigen Exemplaren messen 
die untersten Blatter wohl 10 Cm. und noch mehr, immer 
jedoch werden sie naoh oben zu kleiner. Die in den Blatt- 
achseln des oberen Stengels sitzenden Bluthenwirtel bestehen 
aus vielen kleinen, sehr dicht bei einander sitzenden weissen 
Blumchen. Ihre kleinen Deekblattchen sind linien-łanzettlich, 
gehen mit einer Staehelspitze aus und sind gewimpert. Der 
Kelch ist trichterformig, gleichmassig 5 spaltig, tritt bei der 
Fruchtreife bauchig heraus und ist mit seinen schmalen, 
stachelspitzigen Zahnen fast so lang ais die Krone. Diese 
letzte ist glockig, fast regelmassig 5zipfelig, namlich die 
obere Lippe ist 2zipfelig und beide Zipfel sind in Form und 
Grosse von den 3 Zipfeln der Unterlippe wenig verschieden. 
Unterhalb des Schlundes befinden sieli Haare und die kleinen 
Zipfel sind mit rothen oder gelben Punkten gezeichnet. Die 
2 Staubgefasse ragen nur wenig hervor, haben Staubbeutel 
mit 2 parallellaufenden Fachem, welche in einer Lśingsritze 
aufspringen. Die Friichte sind fast dreieckig.

Yorkom m en: An den Ufern von Fliissen, Bachen, 
Landseen, Teichen, in nassen Graben und an Grabenriindern, 
auf feuchten Stellen beschatteter Wiesen, in Ufergebiischen 
und in bewachsenen Wiesensumpfen. Die Pflanze ist nicht 
gerade gemein, aber sie ist durch das ganze Gebiet ver- 
breitet.

B lh thezeit: Juli bis September.



A nw endung: Das Kraut liat einen schwachen ange- 
nehmen Geruch, einen bitter-zusammenziehenden Geschmack, 
wird ais H erba M arrubii aquatici gegen Wechśelfieber 
angewendet und der Saft der Blatter giebt eine schwarze 
Farbę. Eigentlich offizinell ist die Pflanze nicht inehr.

Abbildungen. Tafel 1782.
Pflanze in natur], GrOsse.
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1783. Lycopus exaltatus L. fil.

^  Gefiederter Wolfsfuss.

Syn. L. pinnatifidus Pall.
Der vorigen selir ahnlich aber bis 2 Meter hocli werdend 

und mit durcliaus gefiederten, im Umriss eiformig-langliclien 
Bliittern verselien. Die unteren Blatter im Umriss eiformig, 
die obersten breifc lanzettlich, alle bis anf den Mittelnerven 
fdie Blattspindel) fiedertheilig, die Fiedern iiber dem Grunde 
verschmalert, lanzettlich, ziemlich stumpf, bisweilen etwas 
gezahnt, die obersten haufig zusaminenfliessend; Bliithen sehr 
klein, Kelehzahne zugespitzt; Unterlippe der Krone mit fast 
gleiclien, am Bnde zuruckgebogenen Abschnitten; obere 
Staubbliitter verkummert, am Ende kopfig, die unteren die 
Krone etwas uberragend und von einander abgewendet.

B esclire ibu n g : Diese Species stellt eine in allen 
Stengel- und Blatttlieilen uppigere Form des L ycopus euro- 
paeus dar und verlangt daher einen gewalilten Standort, 
von einem warmeren Klima begiinstigt, błeibt jedocli, in ein 
anderes, kiihleres Klima verpflanzt, constant. Der Stengel 
ist kantig und durcli leine Behaarung scharflicb, gewohnlich 
nach unten rotlibraun angelaufen und erreiclit mindestens 
60 Cm., gewohnlich 1— 11/3 Mtr. und nicht selten 1 */,— 2 Mtr. 
Die Blatter sind sammtlich gestielt, Stiele und Blattflachen 
sind durcli leine Behaarung scharflich. Die Blatter werden
8— 14 Cm. lang, die Spaltzipfel sind lanzettlich, ganzrandig, 
oder mit einem und dem andern Zahne versehen, und der



Endzipfel ist durch die mit ihm zusammenfliessenden obersten 
Seitenzipfel liinglich und grób gezahnt. Die Spaltzipfel sind 
bis 2 if2 Cm. lang oder etwas langer und kiirzer, laufen vorn 
spitz zu und ilire Einscbnitte dringen bis nahe zur Mittel- 
rippe des Blattes. Die Blutben sind jedoch kleiner ais bei
L. europaeus, nicht weiss, sondern hell-lila; die Oberlippe 
der Krone ist stark ausgerandet, fast 21appig und die zwei 
unfruchtbaren oberen Staubgefiisse, welche bei L. europaeus 
entweder gar nicht oder docłi nur ais kurze Fadenansatze 
vorhanden sind, haben hier, an der Spitze, kleine Knopfchen. 
Der Kelch hat schmalere, fast borstig zulaufende Zipfel, die 
stark bewimpert sind und bis zuiu Saume der Krone reichen. 
Die Frtichtchen sind nicht abgestutzt, sondern zugerundet.

Y orkom m en: Am Bandę der Gewasser, in Deutschland 
bloss an der Mundung des Mains, weit haufiger aber in Siid- 
europa, und schon auf der Insel Veglia bei Triest. Die 
Pflanze perennirt und bltiht vom Juli bis in den September 
hinein. In der Ecke, welche der Main bei seiner Mundung 
mit dem Bhein bildet bei Mainbischofsheim; am Elbufer bei 
Pillnitz und im nordlichen Bohmen; in der Kreuzhorst bei 
Schonebeck unweit Magdeburg; in Oesterreich an versehie- 
denen Orten; am grossen Teich auf der Insel Yeglia bei 
Capricia.

B lu th eze it: Juli, August.

Abbildungen. Tafel 1788.
Pflanze in naturl. Grosse.



1784. Rosmarinus1) officinalis h.

Iiosmarin.
Syn. 8alvia Rosmarinus Schleiden, Spenner.
Ein bis iiber 2 Meter hoher, stark verastelter, aufrechter 

Strauck mit rutlienforuiigen, steif aufrechten oder scliwach 
gebogenen Aesten. Bliitter, besonders an den Enden der 
Aeste, ziemlich zusammengedriingt, sitzend, linealisch, stumpf, 
ani Grunde versehmalert, lederartig, das Jahr iiberdauernd, 
am Iłami e zuriickgerollt, oberseits fast oder vollig kahl, 
dunkelgriin und etwas gliinzend, riickseits sehr kurz weiss- 
filzig, in den Blattaehseln haufig Biisehel kleinerer Bliitter 
an yerkurzten Zweigen; Bliithen in kleinen Trauben an 
Zweiglein, welche aus den Achseln der jahrigen Bliitter 
hervorbrechen und unterhalb der Traube init kleineren 
Blattern diclit besetzt sind; Keleh deutlicli 21ippig, weicli- 
haarig, glockig-trichterig; Krone raclienfórmig, mit etwas 
liohler, 21appiger Oberlippe und 3spaltiger Unterlippe, dereń 
Seitenlappen liinglicli und stumpf sind und seitlich abstehen, 
dereń Mittellappen auf sclimalem Grunde eine im Umriss 
fast kreisrunde, ausgerandete, ausgebissen gezahnelte, wellig 
gefaltete Platte triigt; obere Staubbliitter zu kleinen Rudi- 
inenten verkummert, die unteren mit kurzeń Pilamenten und

1) Wortlieli (ibersetzt: Thau des Meeres.



sehr langen, auswarts gebogenen, aus der Krone hervor- 
ragenden Connectiven, welche am o ber en Ende eine halbe, 
mit einem Sptilfc aufspringende Anthere und am unteren 
Ende einen kleinen, schief abwarts gerichteten Zahn triłgt.

B esch re ibu n g : Die holzige und iistige Wurzel hat 
viele Wurzelfasern und treibt einen aufrecliten, straucharfcigen 
Stamm, welcher sieli in viele Aeste theilt, ascligraue Borke 
liat und eine Hohe von 1— 2 Meter und mehr noch erreiclit. 
Die Aeste haben in der Kultur eine rothbraune Rinde, in 
der Natur aber eine weissgraue. Nach der Art der Blatter 
unterscheidet man 2 Yarietaten: a. R osm arinus angusti- 
fo liu s  mit schmalen, am Rande umgeschlagenen, unten 
weissfilzigen Blattern und Rosm arinus la t ifo liu s , dessen 
Blatter sich niclit am Rande umschlagen und beider- 
seits grun sind. Alle Blatter sitzen, sind gegenstandig, 
immergrun, stumpf, oberseits runzelig, gerinnelt, unterseits 
fast netzformig gerippt. Die Bltithen stehen an den jungeren 
Aesten in kleinen Trauben, welche nur 2— 3 Bltithchen haben 
und kleine, weissfilzige Nebenblattchen besitzen, die ktirzer 
ais die Bliithen sind. Die Kelche sind 2 lippig, schwachfllzig, 
bleibend; die Oberlippe ist scliwach 3zahnig, die Unterlippe 
2spaltig. Die Kronrohre ist kaum langer ais der Kelch, die 
Oberlippe aufwiirts gebogen, tief-ausgerandet, die Unterlippe 
ausgebreitet, dreitheilig, der Mittelzipfel ein wenig vertieft, 
elliptisch, an der Basis keilformig, die Seitenzipfel stumpf, 
langlich, weit kleiner und schmaler ais der Mittelzipfel. Die 
2 Staubgefasse sind in einen Bogen gekrummt, am unteren 
Theile mit einem Zahne versehen und langer ais die Ober
lippe, die Staubbeutel sind nur lfacherig. In dem bleibenden



Kelche liegen 4 freie, trockene Friichtchen, welche langlich, 
an der Spitze convex, sońst haarlos und glatt sind.

V orkom m en: Wild wachst der Rosmarin nur in Italien, 
in der siidlichen Schweiz und in dem siidlichen Theile des 
Konigreichs Illyrien. Kultivirt wird er allenthalben in Garten 
und Topfen. Er ist ein kleiner Strauch und bliiht im Mai, 
docłj -erst im 5ten bis 6ten Jahre. An sterilen, rauhen Ab- 
hiingen, besonders in Kiistengegenden. Urspriinglich wolil 
nur im Oesterreichischen Kiistengebiet und vielleieht in den 
siidlichsten Gegenden der Schweiz; ausserdem yerwildert und 
fast eingeburgert im siidlichen Tirol, auf Hiigeln, Mauern, 
in Weinbergen u. s. w., so z. 13. bei Meran im Kiechelberg, 
bei Bożen in und an den Weinleiten z. B. am Tscheipen- 
thurn, an den Felsen nordostlicli iiber dem Reichriegler Hofe 
im Fagen bei Gries u. a. a. O.

B liithezeit: April, Mai.
A nw endung: In Apotheken kennt man F o lia  et 

F lores Ii os marin i vel A nthos. Sie rieehen stark und 
durchdringend aromatisch, etwas kampferartig, schmecken 
sehr gewurzhaft und bitter, enthalten viel atherisches Oel 
(Rosmarinol) und Bitterstoff, sind ais sehr kriiftige Reizmittel 
bekannt, wiewohl jetzt aus der Modę gekommen. Eine weit 
grossere Rolle spielt der Rosmarin bei den Landleuten, wo 
er der Schmuck der Festlichkeiten, namentlich der Todten- 
feier ist.

Die Pharmacopoea Germanica, zweite Aufiage, fiihrt das 
Rosmarinol: Oleum R osm arin i (Seite 202) und die Ros- 
marinsalbe: U nguentum  R osm arin i com positum  (S. 299). 
Ais Zierstrauch ist der Rosmarin allgemein verbreitet und



beliebt, nimint ais Topfgewaelis mit jeder guten Garten- oder 
Mistbeeterde fiirlieb, ist im Sommer efcwas schattig zu stellen, 
im Winter in eineni kalten aber frostfreien Zimmer, Glas- 
haus oder Mistbeet zu balten und muss im freien Lande 
durch Bedecken mit Fichtenreisig und Laub gegen den Frost 
geschlitzt werden. Der Name kommt schon bei Plinius vor.

A bbildungen. T afel 1784.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bltifcheiiknospe, vergrossert; 2 Bliitlie, 

desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.



1785. Salvia officinalis L.
Salbei.

Bin bis raeterhoher Strauch, welcher in nordlichen 
Gegenden in sofern zu einem Halbstrauch wird, ais seine 
oberen, noch nicht geniigend verholzten Stengeltheile wiih- 
rend unseres Winters erfrieren. Alle grunen Pflanzentheile 
sind mit sehr kurzem, granem Filz bekleidet. Stengel am 
Grunde stark verastelt, die Aeste ruthenfórmig, aufrecht und 
aufsteigend, locker mit Blattpaaren besetzt; Blatter langlieh 
oder eirund-langlich, oberseits erhaben runzelig, rilckseits 
vertieft runzelig, mit einem Mittelnerven und bogig gegen 
den Rand yerlaufenden Fiedernerven, zwischen denen das 
Blattgewebe von einem feinen, maschigen Adersystem durch- 
zogen ist, am Ende stumpf, am Ran de fein gekerbt, die 
unteren langgestielt, mit abgerundetem, oft fast herzformigem 
Grunde, die obersten fast sitzend und am Grunde in den 
kurzeń Stiel verschmalert; Bluthen in endstandigen, ge- 
drungenen, langlichen Scheintrauben, aus allseitswendigen, 
6- bis 12bllitliigen Scheinwirteln zusammengesetzt, welche, 
namentlich zur Fruchtzeit, bisweilen etwas weiter auseinander 
riicken; die kleinen Deckblatter sind hinfallig und felilen zur 
Bluthezeit gitnzlich; !) Kelch glocldg-trichterig, mit breiten, 1

1) Zeichnung und Beschreibung der alten Ausgaben unserer Flora 
sind in dieser Beziehung sehr feblorhaft.



zugespitzten, dornig begrannten, gerade vorgestreckten 
Ziihnen, deutlich 21ippig, von den Spitzen ans rnehr oder 
weniger violett gefiirbt; Krone rachenformig, mit seitlich 
et was flachgedruckter, trichterformiger, mit einer deutlichen 
Haarleiste versehener Rbhre, helmformig gewolbter Oberlippe 
und Blappiger Unterlippe, dereń Seitenlappen eiformig und 
yorwiirts gerichtet sind, dereń Mittellappen selir breit, am 
Grunde massig verscłimalert, in der Mitte tief ausgerandet 
ist; Filarnente der unteren Staubblatter vom Anheftungs- 
punkt an stark zuruckgebogen, die Connective in der Mitte 
den Filamenten aufsitzend, bugelformig gebogen, am unteren 
Ende mit je einem Sackcben versehen und mit diesen 
Sackchen zusammenliiingend; Friiclite eirund, nach oben ab- 
rrerundet.
O

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist holzig, iistig und 
braun, treibt sehr astige Stengel, die sieli 30— 60 Cm. lioch 
erheben, vom Grunde an iistig sind, gegenstiindige Aeste 
haben, sehr blattreich werden und vierseitig sind. Die 
gegenstiindigen Bliitter sind kurzgestielt, riechen angenehm, 
werden 2 — 8̂ Cm. lang, 1 — 3 Cm. breit, sind stumpf oder 
spitz, am Grunde liin und wieder mit einem oder 2 Oehrchen 
gelappt, sehr runzelig, in der Jugend beiderseits weissgrau, 
sjiiiter auf der Oberflache grasgrun und weichhaarig, unter- 
seits graulich. Die Bliithen stehen an der Spitze des Stengels 
und der Aeste in yielen Wirteln, am Hauptaste findet man 
gemeinlich 8 Wirtel und mehr noch, an den Nebenasten 
4 bis 5. An dem Hauptaste sind die untersten Wirtel 6- 
bis lObliithig, an den Seiteniisten 2- bis Obliithig. Die 
Deckblatter sind bald grosser, bald kleiner, in der Wildniss
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sind sie an allen Wirteln eiformig zugespitzt und kiirzer ais 
die Kelche, im Kulturzustande werden die untersten blatt- 
artig und fast so lang ais die Kronen, die obersten sind 
kiirzer ais die Kelche und hinfiillig. Die Kelche sind glocken- 
forrnig, briiunlichroth, driisig-punktirt und weichhaarig, die 
Zlihne derselben eiformig, zugespitzt. DieKrone wird 2 J/2 Gm. 
lang, ist weichhattrig und drusig-pnnktirt, innerlich mit einer 
Haarleiste ^versehen. Die Unterlippe hat einen Mittellappen, 
welcher verkehrt-herzformig ist und Seitenzipfel von schief- 
eirunder Form. Die Friichtchen sind schwarz, glatt und 
gliinzend.

Yorkom m en: An felsigen, steriien Stellen der Gebirgs- 
abhange im siidlichsten Theil des Gebiets, im Oesterreicbi- 
schen Kustenland und in Tessin. An gebirgigen Stellen in 
Illyrien und im Kanion Tessin eigentlich wild, verwildert 
aber in vielen Gegenden Deutschlands, namentlich an Kalk- 
bergen, \vo man ihn vorher zum Hausgebrauch anbaute, 
z. 1!. in Schwaben, Franken, Thiiringen; kultivirt wird er 
an manchen Orten, z. B. haufig im Saalthale. Die Bliithe- 
zeit ist nach Johannis, die Pflanze gehort zu den Halb- 
strauchern.

B liith eze it: Juni, Juli.
Anwendung :  Dieses Kraut soli man vor der Bliithe 

sclmeiden, an lufiigen Stellen trocknen. In den Apotheken 
hat man l le rba  Salriae,  welches stark aromatisch riecht 
und bitterlich-aromatisch schmeckt, sehr viel atherisches Del, 
etwas Gerbstoff und bit tern Extractivstoff enthalt. Es gehort 
zu den kraftigsten aromatisch - adstringirenden Mitteln, ist 
aber jetzt nicht sehr Modę. Die Pflanze wird im ganzen



Gebiet ais Zierpflanze in Giirten und ausserdem an vielen 
Orten in Weinbergen żnin offizinellen Gebraucli kultivirt. 
U as Iriscli angewendete Kraut ist ein vortreił'liclies Mittel 
zum Abputzen der Zahne. Die Bliitter sind im getrockneten 
Zustand nach der Pharmacopoea Germanica, zweite Auflage, 
Seite 116 ais Salbeiblatter, fo l ia  Salviae,  offizinell.

Abbildungen. Tafel 1785.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, zerschnitten, vergrossert; 

2 StaubgefSes, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Frueht mit Fruchtkelch, 
desgl.; 5 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.



yr, y

1786. S a lv ia  glutinosa L.

Gelber Salbei.

Das perennirende Rliizom treibt einen kraftigen, schwanen- 
kieldicken, bis meterhohen, aufrechten, meist etwas astigen, 
krautigen, vierkantigen, im unteren Theil zottigen, nacli oben 
wie die Deckblatter und Kelche ausserdem drtisigen und 
ldebrigen Stengel, weleher mit entfernt stehenden Blattpaaren 
besetzt ist. Bliitter langgestielt, dreieckig-langlich, am Grunde 
herz-spiessfórmig, grób gesiigt, zottig, die oberen in eine 
ganzrandige Spitze vorgezogen; Deckblatter langlicli, sitzend, 
die oberen fast ganzrandig, kurzer ais der Kelch; Bliitlien 
in meist sechsztihligen Scheinwirteln, welche am Ende der 
Aeste in eine lockere Traube zusammengezogen sind; Kelch 
deutlich 21ippig, mit gestutzter oder undeutlich 3zlihniger 
Oberlippe und 2zahniger Unterlippe mit b rei ten, autwarts 
gebogenen Zahnen; Kronen gross, hoch ans dem Kelch her- 
vortretend, in der etwas gebogenen Ilohre ohne Haarleiste, 
die Oberlippe stark . helmfórmig gewolbt und sichelformig 
zuriickgebogen, von der Seite etwas flachgedruckt, ani Ende 
ganz, abgerundet, die Unterlippe 31appig mit kurzeń, zungen- 
formigen, abstehenden Seitenlappen und stark yorgezogenem, 
2spaltigem, herzformigem, am Grunde stark yerschmalertem 
Mittellappen; Fruchte liinglich, abgerundet.

Beschreibung:  Die fast holzige, sehr yerastelte Wurzel 
treibt — 1 Meter hohe Stengel, welche aufrecht stehen,



sturnpf vierkantig, gefurcht und verastelt sind, unten riick- 
warts gerichtete rauhe Haare, nach oben hin aber Driisen- 
haare haben, wodurch sie klebrig werden. Die untersten 
Blattpaare sind 10— 15 Cm. lang und 5— 8 Cm. breit; ihre 
Blattstiele messen die Halfte oder das Drittel der Blatt- 
flachen. Nach oben hin werden die Blattflachen kttrzer, 
docli alie Blatter sind, nebst ihren Stielen, rauhhaarig, grob- 
gesiigt und besonders die obersten haben eine langgezogene, 
ganzrandige Spitze. Aueh die Basis der Blatter ist ganz- 
randig, bald mehr dem Herzfórmigen, bald mehr dem Spiess- 
formigen sieli naliernd. An dem Ende des Stengels bildet 
sich eine einfache oder veriistelte, band- oder fusslange 
Wirtelahre. Jeder Wirtel besteht aus 2 entgegengesetzten, 
2- bis 3-, selten 4bliithigen, kurzstieligen Cymen, welche von 
2 eiformigen, oder liingliehen, oder lanzettformigen, ganz- 
randigen Deckblattern gestutzt werden, dereń Lange kiirzer 
ais die der Kelche ist. Die Kelche messen 8— 10 Mm.; ihre 
Oberlippe geht entweder in einen sehr stumpfen Zahn aus 
oder sie tlieilt sieli in der Mitte so, dass ein kleines Mittel- 
zahnehen und 2 sehr stumpfe Seitenziihne entstehen; die 
Unterlippe ist jedoch deutlich 2zahnig, die Zahne sind spitz, 
gehen aber weder in Grannen noch in Stachelspitzen aus. 
Kelche und Deckblatter sind sehr klebrig. Die Kronen 
messen 3—4 Cm., die Oberlippe ist mit der Unterlippe gleich- 
lang und wenig langer ais die Staubgefasse. Die Unterlippe 
steht von der Oberlippe weit ab; ihre ganzrandigen Seiten- 
lappen stehen ab und der kerbige Mittellappen, welcher in 
der Mitte einen Einschnitt hat, lńingt etwas herab. Die 
Oberlippe ist auf der Oberfłache dritsig behaart und bei ge-



nauer Betrachtung durch feine, violettfarbige Punkte geziert. 
Der Geruch der Pflanze ist sehr stark.

Yorkom m en: In Waldern und in schattigen Gebuschen 
in Baiern, Schwaben, Salzburg, Oesterreich, Bohmen und 
Oberschlesierv'f>is zur Yoralp empor steigend, perennirend, 
vom Juli bis in den September liinein bltthend. In Baden 
auf dein Kaiserstuhl, in der Bodenseegegend, im Hegau, bei 
Baar u. s. w.; im Elsass im Juragebiet; in Oberschwaben in 
Gebuschen und an Hecken bei Weingarten, Wangen und 
Isny, vorzuglich im Gebiisch an der Argen, ani Bodensee in 
Iiecken beim Kio,ster Lowenthal; hiiufig im oberbairischen 
Alpengebiet, namentlich in Gebuschen und an Waldraildern 
in der Umgebung von Berchtesgaden; auch in Tirol weit 
verbreitet.

B liith ezeit: Juni bis September.

A bbildungen. Tafel 1786.
Al> Pflanze in naturl. GrOsse; 1 Bluthe, vergrossert.



Ungarischer Salbei.

Der vorigen im Wuchs und in der Grosse niclit mi- 
ahnlich, aber durch die weissen Blumen and den verzweigten 
Bliithenstand auf den ersten Blick untersclieidbar. Stengel 
krantig, wie die Blatter und Kelche weisswollig; Blatter 
eiformig, an beiden Enden sfcumpf, am Grunde fast herz- 
formig, gestielt, am Bandę buchtig oder lappig eingeschnitten 
und ausserdem grób gekerbt, ausgefressen-gezahnelt, sehr 
runzelig, die obersten kleiner, sitzend, ohne tiefere Band- 
einschnitte, plotzlich in eine schmale, lange, oft gekrhmmte 
Spitze zusammengezogen; Deckblatter ganz verschieden ge- 
staltet, rundlich-eiformig, ganzrandig, plotzlich in eine ge- 
krummte Spitze zugespitzt; Bliithenstand meist stark ver- 
astelt, die Scheinwirtel deutlich getrennt, uamentlich am 
Grunde der Aeste, von den beiden emporgerichteten, bauchi- 
gen, in die abstehenden Spitzen auslaufenden Hauptdeck- 
blattern gestutzt, 6 — lObluthig; Bluthen fast sitzend, das 
Stielchen in den Deckblattern verborgen; Kelch glockig, 
2 lippig, die Ziihne aus breitem Grunde zugespitzt, in eine 
dornige Granne auslaufend; Kronen aus dem Kelch hervor- 1

1) htH onię  beim Diosoorides war eine aus Aethiopien stammende 
Arzneipfianze der Griechen. Unsere Pflanze kann niclit darunter ver- 
standen werden, weil sie in Stideuropa, insbesondere in Griechenland. 
wild vorkommt. Audi Plinius fiihrt sie auf unter dem Namen: 
A etliio pis.



tretend, in der Rohre ohne Haarkranz, rachenformig mit 
stark helmformig gewolbter, 3zahniger, von der Seite flach- 
gedruckter Oberlippe und abwarts gerichteter, 31appiger 
Unterlippe; da,y 'Goimectiv ain kurzeren sterilen Ende ge- 
fliigelt, die Plugel der beiden Staubblśitter zusammenhangend.

B esch re ibu n g: Aus der fast holzigen, braunen Wurzel 
hebt sich im zweiten Jahre ein ’ /2 — 1 Meter bober, oberwarts 
astiger Stengel aufrecht empor, der mit seinen gegenstiindigen 
Aesten weisswollig ist. I)ie Wurzelblatter sind gestielt, 
rosettenartig ausgebreitet, 8— 10 Cm. lang, mehr oder weniger 
an der Basis herzformig, fiederspaltig, selir runzelig, beson- 
ders auf der Unterflaebe und an den Stielen di elit mit W oll- 
haaren bedeckt. Die unteren Stengelbliitter sind kiirzer ge
stielt, docli sonst den Wurzelbliittern abnlieh. Die ober,sten 
Stengelbliitter sitzen am Stengel, haben keine Einschnitte 
sind rundlich-eiformig und haben, gleicli den Deckblattern, 
eine feine, langgezogene und riickwiirts gebogene Spitze. 
Die Deckbliitter und Kelcbe sind ebenfalls weisswollig, die 
ersten kreisrund-herzfórmig, stengelumfassend, und kiirzer ais 
die in Wolle namentlich am mitem Ende eingehullten Kelcbe. 
An der Spitze sind sie rothlich oder violett angelaufen, an 
der Basis durch die dicbte W olle schneeweiss. Die Ober- 
lippe des Kelches hat drei ungleiclilange Zahne, von welchen 
der Mittelzabn der kiirzere ist; die Unterlippe ist 2ziihnig, 
alle Zahne gelien in Grannen aus. Die Krone ist weiss und 
mit feinen, bernsteinartigen Harzpunkten bestreut, die man 
schon in selir leichter Vergrosserung deutlich erkennt. Die 
helmartige Oberlippe ist ziemlich so lang ais die Unter
lippe, letzte hat 2 yorgestreckte Seitenzipfel und einen aus-



gerandeten, kapuzenformigen Mittellappen. Die Staubgefasse 
sind ziemlich so lang ais die Oberlippe, welche sie verdeckt. 
Die Krone ist dreimal so lang ais der Kelch, die ganze 
Pflanze hat einen angenehmen, starken Geruch.

Yorkoinm en: A of bindigem Boden an dtirren Randem 
der Wege und Aecker in Niederosterreich und von da nach 
Ungarn hinein. Die Pflanze ist zweijahrig, bliiht im Juni 
und Juli. Auf Pelsen des Bielsteins in Hessen unweit 
des Meissners seit langer Zeit eingebiirgert, in der Nahe des 
Schlosses Bielstein im Hollenthal. Dieser Standort wird 
schon im Jahre 1794 von Moench angegeben und sie soli 
der Sagę nach von Kreuzfahrern aus dem Morgenlande mit- 
gebracht worden sein. (Bot. Zeitung 1877, 758.) Dr. Gonner- 
mann verpflanzte sie 1836 in der Nahe von Neurode an der 
Gobert auf Muschelkalk, wo sie sieli eingebiirgert hat (Bot. 
Zeitung 1878, 207) und 1877 von G. Wiedemann wieder 
aufgefunden wurde. Nach gefalliger brieflicher Mittheilung 
des Herm Erwin Frueth hat derselbe diese Pflanze nebst 
zahlreichen anderen interessanten Gewachsen im Jahre 1883 
bei Metz vbllig verwildert aufgefunden.

B liithezeit: Juni, Juli.

Abbildungen. Tafel 1787.
A Basalblatt, nat. GrOsse; B bliihender Stengel, desgl.; 1 Bliithe, 

etwas yergrossert; 2 Kelch, desgl.
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1788. S a lv ia  S c la re a 1) L.

- Muskatsalbei.

Im Ganzen vom Habitus der vorigen, aber noch robuster. 
Stengel krautig, meterhoch, astig, schwanenkieldick, vier- 
kantig, zottig, nach oben driisenhaarig; Bliitter eiformig, 
ungleich doppelt gekerbt, gestielt, etwas filzig, die unteren 
am Grunde herzformig, runzelig; Deckblatter gross, von den 
Blattern vollig verschieden, breit eiformig, sitzend und um- 
fassend, ganzrandig, am Ende plbfczlich zugespifczt und haar- 
spitzig, hautig, farbig, abstehend, nur wenig hohl, langer ais 
die Kelche; Wirtel Gbluthig, ziemlich zusammengedrangt, 
von den grossen am Rilcken rosenrothen Hauptdeckblattern 
gestfitzt; Kelcbzahne ungleich, eiformig, spitz, dornig be- 
grannt.

B eschreibung: Die lange, spindelformige, reich mit 
Wurzelfasern begabte, aussen braune Wurzel treibt einen 
aufreehten, */2 —-1 Meter hohen Stengel, welcher entweder 
ganz einfach oder nur oben śistig, ubrigens yierseitig und 
durch lange gegliederte und dazwischen sitzende kleinere 
Drusenhaare schmierig ist. Innerlicli ist er hohl. Die Wurzel- 
blatter sind langgestielt, 12— 25 Cm. lang, 7— 15 Cm. breit, 
eiformig, am Grunde ungleich - herzformig, stumpf. Die

1) Der Name soli aus „Scharlach" rerdreht sein, dem italienischen 
schiarea, Seliarlei ahnlieh. Von clarus durfte er wohl keinenfalls 
lierzuleiten sein. Scharlachsalbei ist ubrigens nieht unsere Pflanze, 
sondern Salvia horininum L.



Stengelblatter sind nach oben zu immer kleiner, immer kiirzer 
gestielt, zuletzt sitzend, stengelumfassend und vorn spitz. 
Alle Blatter sind rimzelig, weichhaarig-zottig. Die zahl- 
reichen Wirtel sind anfangs ubergebogen, doch nocli im 
Knospenzustande stehen sie schon aufrecht; sie sind 4- bis 
6bltithig, von einander abgeruckt. Die grossen, herzformig- 
rnndlichen Deckblatter sind lang-zugespitzt, in der Jugend 
rosenroth, im Alter grunlich, immer zottig-gewimpert, und 
wie aucli die Blatter unterseits driisig-punktirt. Audi die 
Kelche sind driisig-punktirt, rothlich-violett, 21ippig, der 
mittle Zahn der Szahnigen Oberlippe kaum sichtbar, die 
iibrigen grannenspitzig. Die Krone ist 2— 3 Cm. lang, die 
Rohre mit dem Kelche gleichlang, die Oberlippe weisslich- 
blau, die Unterlippe gelblich-weiss, der Mittelzipfel wellig- 
gekerbt, die seitlichen stumpf. Aeusserlich ist die Krone 
mit Driisenhaaren und gelblichen Driisen bestreut.

V orkom m en: An grasigen Abhangen und Wegeriindei'n. 
Wirklich wild nur im stidlichen Theil des Gebiets in einigen 
Gegenden, namentlich in Istrien, auf der Insel Lesina. Sonst 
hier und da eingebtirgert, so z. B. im Rhonethal im Wallis, 
iiberhaupt stellenweise in der siidlichen Schweiz, so z. B. von 
Reichenbach fil. im Saavthal gesammelt; hier und da in Siid- 
tirol; im Elsass; in Weinbergen bei Bonnigheim und Kirch- 
heim im schwabischen Unterland; bei Warburg in Westphalen, 
bei Kreuznach, Luxemburg, Yerviers; in Thuringen bei Jena 
am Wege unterhalb der Sonnenberge im Miihlthal. Die 
Yerwilderung ist ganz auf weinbauende Gegenden beschrankt 
und lediglich Folgę des Anbaus dieser Pflanze in Weinbergen 
und Weingarten, so z. B. auch bei Prag, bei Spaa u. a. a. 0-



B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die ganze Pflanze hat einen sehr starken 

Muscateller-Geruch, der fast betaubt, und einen bittern Ge- 
schmack. Friiher brauchte man die Blatter ais Herb a 
S clareae s. H orm ini sativ i s. G a llitr ich i gegen krampf- 
halte Beschwerden und andere Nervenleiden; jetzfc wird mit 
ihr nur Weinverfalschung getrieben, lim demselben einen 
Muskateller-Geschmack zu geben. Diese Falschung ist auf 
alle Falle verwerflich und sollte strenge bestraft werden, da 
sie ganz ttberfllissig ist und nur ein Beweis von Gedanken- 
losigkeit und Indolenz des betreffenden Weinbauers, da der- 
selbe durch wenige Muskateller - Trauben, im Gilhrbottich 
zugesetzt, seinen Weinen den wahren Muskateller-Geschmack 
geben kann. iMir den Blumengarten empfiehlt sich die 
Pflanze ais Ziergewachs.

Abbildungen. Tafel 1788.
A Stengelstfick mit Bliittern, natiłrl. Grosse; B bliihender Stengel, 

desgl.; 1 Bliithe, desgl.; 2 Kelch, desgl.



1789. S a lv ia  au striaca  Jacąuin. 

Oesterreichischer Salbei.

Der krautige Stengel ist federkieldick, steif aufrecht, 
wenig oder gar nicht verastelt, nacli oben wie die Deck- 
blatter und Kelelie driisig und zottig behaart und geht aus 
einer schwanenkieldicken, spindelformigen, zweijahrigen oder 
dauernden Pfahlwurzel hervor. Basalbliitter gestielt, eirund, 
doppelt gekerbt oder lappig gekerbt oder fast kerbig-fieder- 
lappig, flaumig, sehr stiuupf, am Grrunde abgerundet oder 
schwach herzformig; der Stengel tragt nur wenige Paare 
kleinerei-, langlicher, sitzender Bliitter; Blutben in einer ziem- 
lich gedrungenen, langgestreckten Scheinahre mit kleinen, 
eiformigen, zugespitzten Deckblattern von der Lange der 
Kelehe, welehe nicht hautartig, sondem krautig und grun 
sind; Oberlippe des Kelches kurz 3 zaluiig, die Unterlippe 
iłspaltig, die Zahne eiformig, fein staclielspitzig; Oberlippe 
der Krone helmformig, von der Seite flachgedrtickt, die 
Rohre nach Kittel sowie naeh den friiheren Angaben unserer 
Flora mit einer Haarleiste versehen (was freilich dem Bent- 
hamschen Charakter des Stammes widerspricht): Staubblatter 
aus der Krone weit hervortretend, das kiirzere ster ile Ende 
des Connectivs riickwarts gebogen und in eine Schwiele aus- 
laufend, selir kurz, die Schwielen beider Staubblatter mit



einander verwachsen, das fertile Ende des Connectivs sehr 
lang, fast kreisfórmig gebogen, hoch aus der Krone hervor- 
tretend.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 30 — 45 Cm. lioch, 
oder auch hohdr, steht steif aufrecht, ist innen hohl, vier- 
kantig, zottig, aber nach oben mit vielen Driisen besetzt und 
dadurch klebrig. Die Wurzelblatter bilden eine Bosette, 
breiten sieli an der Erde ans und werden bis 20 und 25 Cm. 
lang. Die untersten und kleinsten sind z war gezahnt, aber 
gewohnlich nicht eingeschnitten; dann folgen grossere in 
Lappen gespalten oder fast fiederspaltig. Oberseits sind sie 
runzełig und ziemłich kahl, unterseits blassgriin und auf 
allen Nerven behaart; ihr dicker, rinniger Stiel hat Zottel- 
haare. Der Stengel hat gemeinlich nur 2 Blattpaare, dereń 
Blatter sitzen, den Stengel mnfassen, fiederspaltig, ungleich 
gezahnt sind und nur 2— 5 Cm. messen. Die Wirtelahre ist 
oft fusslang und verastelt. Die Bluthenwirtel bestehen aus 
zwei o bluthigen Cymen und werden von zwei grilnen herz- 
eiformigen, zottigen und zngespitzten Deckblattern gestiitzt, 
die so lang ais die grau zottigen Kelche sind. Ausser diesen 
beiden Deckblattern sieht man, wenigstens an den untern 
Wirteln, noch 4 halb so lange, linienformige Deckblattchen, 
welche sich an der Seite der grosseren befinden und an den 
oberen Bliithenwirteln gewohnlich fehlschlagen. Die Ziihne 
des Kelches sind stachelspitzig und ebenso wie bei dem 
Wiesensalbei; die Krone hat die doppelte Lange des Kelches, 
die Oberlippe ist sichelformig, die Unterlippe 3łappig, die 
Seitenlappen sind langlich, der Mittellappen ist gekerbt und 
ausgerandet und die ganze Unterlippe ktirzer ais die Ober-



lippe. Die Staubfaden haben fast die doppelte Lange der 
Krone, sind aber niedergebogen, wahrend der Griffel weit 
aus der Krone hervorragt.

Yorlcommen: Auf Bergwiesen, an grasigen Abhangen 
in Niederosterreich und im sudlichen Mahren.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Gartenpflanze zu empfehlen.

AbbilduDgen. Tafel 1789.
Pflanze in liaturl. Grosse.



1790. S a lv ia  pratensis L.

Wiesensalbei.

Syn. S. variegata Kitaibel. S. Tenorii Sprengel. 8. rubi- 
cunda Wenderoth.

Die kraftige, schwanenkieldicke, perennirende Pfahl- 
wurzel treibt einen einfachen oder etwas verastelten, auf- 
rechten oder aufsteigenden, gansekieldicken, krautigen Stengel, 
welcher wie die Deckbliitter, Kelche und Kronen klebrig 
driisenhaarig ist. Bliitter langlich oder eifórmig, gestielt, an 
beiden Enden stumpf, am Grunde bisweilen schwaeh herz- 
formig, bisweilen Slappig, doppelt gekerbt, oberseits runzelig 
und fast kahl, ruckseits flaumig; der Stengel nur mit wenigen, 
entfernten JBlattpaaren besetzt, dereń oberste weit ldeiner, 
sitzend, stengelumfassend sind; Deckblatter klein, ganzrandig, 
krautig, eifórmig, zugespitzt, klirzer ais der Kelch; Schein- 
wirtel meist 6 bliithig, ziemlicb entfernt, aber doch mit 
einander eine langgestreckte Scheintraube bildend; Bltithen 
fast sitzend; Oberlippe des Kelchs kurz 3 ziilmig, die Unter- 
lippe 2spaltig, mit eifórmigen, stachelspitzigen Zahnen; Krone 
weit ans dem Kelch hervortretend, die Oberlippe helmformig 
gewolbt, die Unterlippe mit stark vorgezogenem Mittel- 
abschnitt, welcher am Grunde stark zusammengezogen ist, 
am Ende eine fast kreisrunde, kerbig gelappte Platte bildet; 
Staubblatter nicht aus der Krone hervortretend, das sterile



Ende des Connectivs sehr kurz, gefltigelt, das fertile Ende 
ziemlich lang, gerade.

B eschreibung: Die Wurzel, welche schief herabsteigt 
and mit vielen starken Wurzelfasern versehen ist, triigt an 
ihrem obern Ende einen einzigen Stengel und mehre so- 
genannte Wurzelblatter. Der Stengel ist vierkantig, die 
Seiten etwas vertieft, unten mehr oder weniger scbarfhaarig, 
nach oben driisenhaarig, gar keine oder nur wenige Bluthen- 
aste ani obern Theile hervorbringend, ’/3 —  1 Mtr. hoch, wenige 
Blattpaare tragend, oben in einen lockern Bliithenscliweif 
endend. Die untersten Blatter sind mehr oder weniger lang- 
gestielt, und von sehr verschiedener Grosse, aus dem Eiformi- 
gen. in’s Elliptische und Langliche iibergehend, an der Basis 
mehr oder weniger herzformig oder abgestutzt, gewohnlich 
aber auch schief, der Rand doppelt stumpf-gelcerbt, seiten 
auch ausserdem noch gelappt. Der Blattstiel, welcher zu- 
weilen so lang ais die Platte ist, erweitert sich unten und 
umfasst den Stengel, er ist mehr oder weniger behaart. Die 
hoher stehenden Stengelbliitter nehmen sehr schnell an Grosse 
ab, ein unteres Paar derselben ist oft noch gestielt, ein oberes 
aber schon sitzend, stengelumfassend, aus breiter Basis lang 
und spitz zugespitzt, oft fehlt auch noch das gestielte Blatt- 
paar am Stengel, der unten ganz nackt erscheint. Die Declt- 
bliitter sind klein, aus breit eifórmiger Basis sehr spitz zu
gespitzt, nur die untersten sind zuweilen langer ais die Kelche, 
die obern aber gewohnlich kurzer. Die Blumen sind kurz- 
gestielt und stehen meist je 3 in einer Deckblattachsel; ihr 
Stiel ist dicht mit abstehenden Haaren besetzt. Der Kelch
ist 21ippig rachenformig, behaart und driisig-punktirt, die 
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Oberlippe etwas aufwarts gebogen, klein Szahnig, kttrzer ais 
die fast 2spaltige Unterlippe, dereń Zipfel spitz sind und in 
eine liingere Stachelspitze auslaufen. Die Blumenkrone ist 
2 1/2 mai jsoMang ais der Kelch, weit rachenformig; die Ober
lippe ist stark, fast helmartig gebogen und liinger ais die 
31appige Unterlippe, dereń Mitteltlieil am grossten, rundlich 
und tief concav ist; die ganze Krone ist aussen driisig 
punktirt und behaart; ans der Oberlippe ragt der Grilfel 
gewohnlieh lang hervor, er ist fadig, kalii, nach oben bliiu- 
lich und endet in 2 ungleich grosse spitze Narbenaste. Die 
Staubgefasse liegen in der Oberlippe versteckt; die Deutel 
sind langlich, fast linealisch, lfacherig, ani andern Ende 
hangen die Staubbeuteltrager zusammen, indem ihre leeren 
weissen Beutel liier zusammenstossen. Die Frilchtchen sind 
eckig, dunkelbraun.

Vorkom inen: Auf trocknen Wiesen, an rasigen Ab- 
hangen, Rainen, auf Grasplatzen u. s. w. Im mittlen und 
sUdlichen Gebiet fast iiberall selir hiiufig, im nordlichen 
seltner und in manchen Gegenden ganz fehlend. Sie liebt 
schweren Boden.

B liitliezeit: Mai bis August.
A nw endung: Die ganze Pfłanze liat einen strengen 

widrig balsamiscb-gewurzhaften Geruch und ahnlichen, zu- 
gleich aber bittern und salzigen Geschmack. Mail empfahl 
sie sonst bei Neryenkrankheiten, besonders wider krampf- 
liafte Beschwerden und bei Schleimflussen (Herba Ilorm in i 
pratensis). Man soli sie auch zuweilen dem Biere zusetzen, 
um dies bitterer zu machen, was indess nicht geduldet 
werden darf.



Forrnen: Die Pflanze variirt sehr beziiglicli der Form, 
Serratur und Behaarung der Blatter. Die Blume ist meisteus 
fcief violettblau, doch kommt sie auch hellblau, weiss, rosen- 
roth und blau mit weissem Mittellappen der Unterlippe vor. 
Diese Form ist S. variegata Kitaibel. Auch die Grosse der 
Blumen ist sehr verschieden.

Abbildungen. Tafel 1790.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelcli, vergrossert; 2 Bliithe zei> 

schnitten, desgl.; 3 u. 4 Staubgefiisse, desgl.



1791. Sa lv ia  s ilvestris L.

Bergsalbei.

Aus dem kraftigen, dauernden Rhizom erhebt sieli bis 
zu Meterhohe der einfache oder etwas venistelte, krautige, 
locker mit Blattpaaren besetzte Stengel, welcher wie die 
Blattriickseite und die Kelche graufiaumig ist. Untere Bliitter 
gestielt, lfinglich, am Grunde lierzfórmig, doppelt gekerbt, 
die oberen allmahlig kleiner, kurzer gestielt, zuletzt sitzend 
und etwas umfassend, einfach gekerbt; der Bluthenstand am 
Ende des Hauptstengels und bisweilen aus den Achseln seiner 
obersten Bllitter eine Scheinahre bildend, die unteren Schein- 
wirtel etwas entfernter, alle meist Gbliithig; Ueckblatter ei- 
fórmig, ganzrandig, zugespitzt, yiolett angelaufen, kurzer ais 
die Bliithen; Oberlippe des bauchig-glockigen Kelclis kurz 
•Szahnig, die Unterlippe 2spaltig, mit breiten, zugespitzt- 
stachelspitzigen Zahnen; Kronrohre olme Haarleiste; Ober
lippe helmformig gewolbt; Staubblatter nicht aus der Krone 
liervortretend, das Connectiv am kurzeń sterilen Ende mit 
einem Sackchen versehen, das fertile Ende sanft vorwarts 
gebogen.

B eschreibung: Man unterscheidet liier 2 Varietaten. 
Salvia nem orosa, mit etwas lśingerer, abstehender Stengel- 
behaarung, und S. s ilvestris , mit ganz kurzer, filziger Be- 
haarung. Beide Varietiiten bil den einen mehrstengeligen, 
yeriistelten Stock, dessen Stengel und Aeste viereckig, ofters



rotli angelaufen nnd so reicli mit Blattern bekleidet sind, 
dass die Blattpaare naher an einander stelien, ais die Lange 
der Blatter betragt. Die Blatter sind runzelig, beiderseits 
mit sehr kurzeń Haaren besetzt, oberhalb griin, unterhalb 
weissgrau; die oben am Stengel sitzenden Blatter sind lanzett- 
forrnig, zuweilen aber ancli herzformig-langlich. Die purpur- 
rotben Deckbliitter sind ebenfalls filzig, am Rande gewimpert; 
sie schliessen die kleinen Bluthenąuirle nachArt eines Kelches 
ein und sind so lang ais die Kelche. Die Kelche sind 
21ippig, lOriefig, mit Haaren bedeckt und mit bernsteinartig 
gliinzenden Harzpiinktchen versehen, welche sieli auch, wie- 
wolil weniger zahlreich, anf den Deckblattern befinden. Auch 
die Aussenflache der Krone ist filzig behaart und mit jenen 
glanzenden Harzpunkten begabt. Gemeinlich blułit die Pflanze 
blau, indessen variirt sie auch hin und wieder in weisser 
und rosenrother Farbę. Die Staubgefasse sind in der Krone 
verborgen, nur der oben gespaltene Griffel ragt aus der 
Oberlippe hervor. Die ganze Pflanze erreicht die Hohe von 
30— 60 Cm., ihre untersten Blatter haben 10 Cm. und dartiber 
Liinge und 30 Cm. Breite. Die ganze Pflanze riecht stark, 
besonders nach dem Reiben zwischen den Fingern.

Vorkom m en: An Wegen, auf grasigen Triften, anf 
Schutt u. s w. in Thiiringen nicht gemein, nur hin und wieder, 
wie an den drei Gleichen, an der Sachsenbnrg, in Oldisleben, 
Eckhartsberga, Allstadt, Eisleben yorkommend. Dann er- 
scheint sie noch im Anhaltischen, in Sachsen, Schlesien, 
Bohmen, Oesterreich und Krain, aber auch in Westdeutsch- 
land an der Niederlandischen Grenze zwischen Koln nnd 
Limburg. Sie ist perennirend, bluht nach Johannis auf und



verbltiht erst am Ende August. Ihre eigentliche Heimath 
ist das ostliche Alpengebiet: Krain, Karnthen, Salzburg,1) 
Oesterreich, und von da aus zerstreut durch Bohmen, 
Schlesien, Sachsen, durcli das Elbgebiet bis Thuringen, im 
schwabischen Unterland an grasigen Abhangen, Wegerandern, 
auf Aeckern, oft gesellig mit S. v e rtic illa ta  L. erst in 
neuerer Zeit eingebiirgprt, so z. B. bei Schwenningen, Itott- 
weil, Oberndorf, hhigold, zwischen Bebenhausen und Detten- 
hausen, zwischen Waldenbuch und Neuenhaus, bei Nortingen, 
zwischen Illingen und Miihlacker, bei Hohenheim, an der 
Sti-asse von Waiblingen nach Wiemenden, bei Ellwangen 
und Markertshafen, auf der schwabischen Alb bei U rach im 
Zittelstattthal, bei Ettlenschiess, bei Heidenheim am Wege 
nach Giengen, bei Neresheim. Sowohl in Schwaben ais 
auch in Thuringen ist sie an manchen Stellen unbestiindig 
und sehr eigenthumlich ist ihre Yergesellschaftung mit
S. v e rtic illa ta  L., unter welcher sie z. B. in der Flora 
von Jena bisweilen in ganz vereinzelten Exemplaren auftritt; 
hier und da in Baiern, bei Wurzburg und namentlich im 
Hochlande; in Baden bei Rappenau; bei Offenbach und im 
Itheinthal zwischen Koln und Limburg; im nbrdlichen Tlui- 
ringen ist sie weithin zerstreut, wenn auch nirgends haufig; 
weniger bekannte Standorte sind z. B. Oldisleben, der Tatzend 
bei Jena, Eckartsberga. Sehr verbreitet ist sie im Manns- 
felder Seekreis, namentlich zwischen Oberroblingen und 
Eisleben.

B llith eze it: Juli, August.

1) A. Sauter ziihlt sie nicht mit auf, doch fand ich sie z. B. bei 
Schwarzach am 13. Juli 1860. (H.)



A nw endnng: Die Samen uberziehen sieli, sobald sie 
in das Wasser kommen, mit einem Sclileiin, welchen man 
Mllier ais Augenmittel benntzte. Friiher benutzte man die 
Bliitter gegen krampfliafte Beschwerden und Nervenleiden; 
jetzt ist sie ausser Gebrauch. Das Vieh frissfc diese Pflanze, 
wegen ihres starken Gernchs nicht gem.

Form en: Es gehoren hierlier: S. nemorosa L. 8. deserta 
Schangin. 8. elata Host. 8. valentina Yalil.

Abbililungen. Tafel 1791.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Basalblatt, desgl.



1792. S a lv ia  c landestina1) L.

/  Yerbenen-Salbei.

Syn. 8. verbenacea De Yisiani, Vahl. 8. praecox Savi. 
8. polymorpha Hoffmann. S. multifida Sibth. 8. oblongata 
Reichenbach.

Sie ist der vorigen sehr ahnlich, unterscheidet sich aber 
schon durch die Blattform von derselben. Stengel steif auf- 
recht, armbliitterig, nach oben etwas yerastelt, d. h. ausser 
der Haupt-Scheinahre noch einige kleinere in den obersten 
Blattacliseln tragend; Bliitter breit eiformig, am Grunde lierz- 
formig, die oberen yollig sitzend und mnfassend, am Ende 
stumpf, am Rande gelappt und gezahnt mit stumpfen Lappen 
und Ziilinen oder doppelt stumpf gezahnt; der obere Theil 
der Pflanze driisenhaarig; Deckbliitter herzformig, ganzrandig, 
griin, so lang wie die Bluthen; Oberlippe der Krone helni- 
formig gewolbt; Staubblatter nicht aus der Krone hervor- 
tretend.

Reichenbach ffigt seiner kurzeń Diagnose noch folgende 
Angaben hinzu: Pflanze meist kriiftig; unterste Bliitter lang- 
gestielt, rosettig, fast immer fiederlappig mit stumpfen Lappen, 
alle rauhhaarig und riickseits haufig ausserdem etwas zottig, 
am Stengel meist nur 3 Blattpaare, welclie bisweilen stark 
zugespitzt sind; Bluthenstand einlacli oder bisweilen etwas 
iistig; Scheinwirtel klein und armbliithig; Kelche ziemlich

1) Die verborgene, vermuthlieh, weil sie wegen ihrer Aehnlieli- 
keit mit der yorigen von friiheren Forschern iiberselien worden ist.



kurz, hiinfig violett angehaucht; Oberlippe des Kełchs klein- 
zahnig; Krone blau mit blasserem Mittellappen der Unterlippe.

Nach Koch ist der krautige Stengel flaurnig oder zottig; 
die Blatter sind etwas runzelig; die Deckbl;it,ter wie der 
Kelch amRande rauhhaarig, zuletzt herabgebogen; dieSchein- 
wirtel meist Gblttthig, die unteren entfernt; Oberlippe des 
Kelchs abgerundet, klein 3zahnig; Unterlippe 2spaltig mit 
eifórmigen, stachelspitzigen Zahnen.

V orkom m en: An grasreichen Abhangen. In Istrien, 
sowie iiberhaupt im Oebiet des Adriatischen und Mittel- 
landischen Meeres.

B ltithezeit: Mai bis August.
A nw endung: Eine hiibsche Gartenpflanze.
Form en: a. sinuataDe Visiani: Blatter buchtig; Schein- 

iihre langlich; Krone klein. Diese ist nach Reichenbach 
synonym mit S. verbenacea L. S. Spielmanni W. 8. Spiel- 
manniana M. Bieberstein. S. illyrica Schultes. S. micrantha 
Desf. 8. verbenacea Curtis. S. oblongata Jacq. Nach Koch 
(Synopsis, 3. Auflage, Band II, Seite 480) ist dagegen 8. verbe- 
nacea L. eine andere Pflanze.

jS. multifida De Visiani: Blatter fiederlappig; Schein- 
ahre abgekiirzt kopfig; Krone grosser. Nach Reichenbach 
gehoren hierher ais Synonyme: 8. clandestina L. (in Ueber- 
einstimmung mit Koch nach den Species plantarum  aber 
nicht nach Linnes Herbarium), 8. multifida Sibthorp. S. laci- 
niata W. 8. erosa Desf. 8. ceratophylloides W.

Abbildungen. Tafel 1792.
Oberer Theil der Pflanze in naturl. Orosse.
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S793. Sa!via verticillata L.
Wirtelsalbei.

Syn. Horminum pratense Rupp. H. silvestre Clusius. 
H. verticillatum Bauhin.

Diese Art ist ani ahnlichsten der S. s ilvestris  L., von 
der sie sich ab er auf den ersten Blick durch die scharf ge- 
trennten, vielblttthigen Scheinwirtel unterscheidet.

Das kraftige lilii zora treibt zahlreiche auslauferartig 
kriechende Zweige und die Pflanze bedeckt in Folgę dessen 
oft eine ziemlich grosse Bodenflache. Basalblatter diclit 
zusammengedrangt, o lnie eine eigentlicłie Rosette zu bilden, 
langgestielt, oft, wie auch bisweilen die untersten Stengel- 
blatter, unterhalb der Basis am Blattstiel nocłi mit einem 
Paar kleiner blattiger Anbangsel versehen; alle Blat.ter 
eiformig-dreieckig mit herzformigem Grunde, ungleich ge- 
zahnt-gekerbt oder ausgeschweift, stark behaart, wie der 
Stengel, die Deckblatter und Kelehe, filzig-zottig; Stengel- 
blatter entfernt, allmahlig ltiirzer gestielt, die obersten sitzend; 
Bluthen in reicbbluthigen, deutlich getrennten, fast kugeligen 
Seheinwirteln; Deckblatter kleili, breit lanzettlich oder lang- 
lich, zugespitzt; Bluthen deutlich gestielt, der Stiel etwa so 
lang wie der Kelch; Oberlippe der Krone schwach gewollit, 
die Rohre mit einer Haarleiste verselien; Staubblatter nicht 
hervorragend, der sterile Theil des Connectivs kurz, herab-



gebogen, spitz, mit zahnformigem Anhangsel versehen, das 
Connectiy in der Richtung des Filaments; Staubweg auf der 
Unterlippe liegend.

B esch reibung: Der Wirtelsalbei hat einen schiefen 
Wurzelstock, welcher mehre 30— 60 Cm. hohe, anfrechte, 
yierkantige, feinhaarige, unyerastelte Stengel treibt. Die 
Blatter siad gegenstandig, 7 — 12 Cm. lang und 3— 7 Cm. 
breit, werden nacb oben zu kleiner, sind sammt ihren Stielen 
mit weissgrauen, kurzeń, ruckwartsstehenden Haaren dicht 
iiberzogen, liaben unten 2 —-4 Cm. lange Stiele, sind im 
Durchschnitte herz-spiessfbrmig, nach oben zu mehr eirund, 
dabei runzelig, ungleich gekerbt, mehr stumpf ais spitz, aber 
stachelspitzig. Aus den Winkeln des obersten Blattpaares 
entspringen zwei Bluthenzweige, welclie dem Hauptbliitłien- 
zweige zur Seite stehen. Die Quirle halten wohl an 20 bis 
30 Blumen, haben Deckblatter, welche nur halb so lang ais 
die Blumen sind, also in den fast kugelfórmigen Bliithen- 
knaueln yerschwinden. Die rothlichen Bliithenstiele sind 
dicht- und feinbehaart, die Haare derselben sind weisssrau; 
auch die 21ippigen, 5zahnigen Kelche sind dicht mit weiss
grauen Haaren besetzt, malen sich an sonnigen Stellen roth, 
bleiben dagegen an schattigen Standorten mehr griin. Selbst 
die aussere Seite der Krone ist mit kleinen, weissen Haaren 
besetzt, das Blau der Blume yariirt von tief yiolett bis fast 
lilarothlich und die tiefere Kronrohre ist gemeinlich heli 
lilafarbig. Die Blumenrohre ist haarlos, die 2 Staubgefasse 
stehen aufrecht, die Connective sind sehr kurz, zahnfórmig 
und lierabgebogen. Die Griffel liegen auf der Unterlippe, 
die ganze Krone ist nicht noch einmal so gross ais der



Kelch, also unter allen heimischen Salbeiarten bei Weitem 
am kleinsten.

V orkom m en: An sterilen, sonnigen Abhangen, an 
Wegeranderiv, an Eisenbahndiimmen eingebiirgert. Im sud- 
lichen uńd besonders im siidostlichen Gebiet heimisch, in 
Kśirnthen, Krain, Salzburg, Tirol Oberbaiern, Steiermark, 
Oesterreich, durch alle Regionen von Schwaben, Baden, dem 
Elsass, zerstreut bis nach Nordbaiern, Bohmen, Schlesien, 
Sachsen. Diese Pflanze ist durcli ihre Wanderungen sehr 
auffallig. Nach den Floren von Schonheit und Bogenhard 
(im Jahre 1850) ist sie in Thiiringen noch sehr selten, ebenso 
zur damaligen Zeit in Sachsen. Schonheit fttlirt an: Eisenacli, 
Bad Liebenstein, Altenstein, Ichtershausen, Tennstiidt, bei 
Jena um den Stadtgraben, unter Dornburg, Sondershausen, 
die Numburg, iiber Blankenburg an einem Feldrain unweit 
Leutnitz. Bogenhard erwahnt fur Jena nur einen einzigen 
Standort: an einem Ackerrande und am Ohausseegraben dicht 
liinter Camsdorf. Jetzt ist sie in Thiiringen weit verbreitet. 
Man findet sie am Eisenbahnkorper von Saalfeld bis nach 
Leipzig und von da wieder auf der Riesa - Dresdener Balin 
mehre Stationen weit, auch an Felsenabhangen und Wege- 
randern in der Niihe der Balin. In der Jenaischen Flora 
findet sie sich z. B. auf dem Wege zum Tatzend, dicht iiber 
der Eisenbahn nach Weimar und weiter oben bei der 
Schweizerhohe, am Steiger nahe bei Jena, am Wege zum 
Jenaischen Stadtforst, in der Schlucht iiber Steudnitz an der 
Landstrasse, im Gleissethal, besonders im unteren Theil, am 
Ostabhang der Leuchtenburg bei Kahla, bei Roda, an der 
Strasse nach Trobnitz zu, bei Dornburg in der Nalie des



Schiesshauses, bei Kamburg, auf einem Acker im Ziegen- 
liainer Thal unterbalb der Kernberge u. s. w. Sie findet 
sieli ferner saalaufwarts Kier und da bis zam Eingang in’s 
Schwarzathal in der Nadie der Villen vor Blankenburg, hier 
und da in der Provinz Saclisen, an Feldwegen nnter dem 
Goldner bei Sondershausen (Lutze, Programm, Seite 14, 22), 
bei Jeeha und Rockstedt; bei Halle an der Saale auf dem 
alten Gottesacker u. a. a. O.; im Rheingebiet selten, aber z. B. 
bei Frankfurt a. M.; hier und da im Hannoyerschen; an 
einigen Stellen in Ponmiern, so z. B. bei Stettin; im Weichsel- 
gebiet;1) in Posen.

1) Nach Herm F. J. Weiss in Ostpreussen sehr selten, so z. B. 
bei Braunsberg, in Westpreussen bei Kulin, Thorn, Pascbdorf u. s. w.

A bbildungen. Tafel 1793.
A bliihender Stengel, natiirl. Grosse; B Blatt, desgl.



^  1794. Origanum1) vulgare L.

Dosten.

Das dunne, kurzgegliederte, stark verastelte Rhizom 
kriecht auslauferartig weit umher nnd treibt rasenartige 
sterile und fertile Stengel. Ganze Pflanze zerstreut kurz- 
haarig; Stengel bis 'L, Meter hoch, locker beblattert; Blatter 
eirund, spitz, am Grandę abgerundet, kurzgestielt, ganzrandig; 
Bliithen ebenstraussig; Deokbliitter gross, langlich, meist roth 
angelaufen, inwendig drhsenlos; Kelch fast gleicliformig 
5zahnig, am Schlunde behaart; Kronenoberlippe-gerade, aus- 
gerandet, Unterlippe 3spaltig, die Kronrohre ohne Haar- 
kranz; Staubblatter divergirendj die Antherenfacher am dicken, 
fast dreieckigen Connectiv dachformig spreizend.

B esch re ibu n g : Die Wurzel mit viełen Wurzelfasern, 
dunkelbraun, am obem Ende meist nur einen Stengel, aber 
eine Menge von kleinbliittrigen Auslaufern treibend. Der 
Stengel 15-— 45 Cm. hoch, vierseitig, einfach und nur fttr 
den Bliithen,stand iistig oder aus den meisten Blattachseln 
kurze Zweige treibend, innen etwas rohrig, mehr oder weniger 
mit weisslichen, etwas gekrummten Haaren besetzt. Die 
Blatter gegenstandig, gestielt, eiformig, stumpf oder spitzlich,

1) Bei Dioscorides finden wir ’0(>(yuvov ais Namen einiger Pflanzen 
von ljitterem Geschmack, die zur heutigen Gattung Origanum zu 
gehdren scheinen.



am Grunde seltener stampf, meist etwas keilformig, ganz- 
randig, Nerven und Hauptadern auf der untern blassern 
Seite hervortretend und behaart, die Oberseite wenig, der 
Rand starker behaart. Durch die hervorbrecbenden Zweige 
scheinen die Blatter oft biischelformig zu stehen. Die Blumen 
stehen in nebenblattrigen kurzeń, mehr kopfformigen oder 
prismatischen Aehren, welche an dem Stengel und dessen 
obern Zweigen eine melir oder weniger zusammengesetzte 
Doldentraube bilden. Die Nebenblatter langlich-, fast rauten- 
formig-oval, spitz, nach unten verschmalert, meist, wenig,stens 
an der Spitze, violett oder rotli gefarbt, mehrnervig und 
adrig, mit gelben Driisen und kurzeń Harchen mehr oder 
weniger, wenigstens am Rande, besetzt, mehr oder weniger 
den Kelch iiberragend. Der Kelch mehr oder weniger be
haart und drtisig, mit 5 gleichen, spitzen Zahnen und weissen, 
aufrechten Haaren im Schlunde. Die Blumenkrone etwas 
behaart und drusig, an Gros.se und Farbę abandernd, ge- 
wohnlich roth, zuweilen aber auch weiss, die Oberlippe auf- 
recht, rundlicli, mehr oder weniger ausgerandet; die Unter- 
lippe aus drei fast gleichen rundlichen Zipfeln, die Rolire 
trichterig-rohrig. Die aus einander stelienden Staubgefasse 
bald ganz kurz, eingeschlossen, bald lang lieiworragend, dem 
entsprechend, der ungleich 2spaltige Griffel bald lang hervor- 
ragend, bald yerktirzt. Die Fruchtchen braun, rundlich- 
eiformig, undeutlich 3seitig, aussen gewolbt, sehr lrlein.

Y orkom  men: An rasigen Abhangen, auf trocknen, 
rasigen Waldblossen, auf Haiden, an trocknen Stellen in 
Torfmooren. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liith eze it: • Juli, August.



A nw endung: Unter dem Namen herba O rigani war 
das Kraut friiher offizinell. Ais Wintermaioran kultivirt 
man sie in Garten.

Porm en: (1. megastachyum Koch: Scheinahren langlich, 
gestreckt, yierkantig-prismatisch; Deckblattchen farbig, kurz- 
borstig, driisenhaarig. Syn. heracleoticum Reichenb. O. creti- 
cum L. (Iferbar.) O. creticum /3. L. (Spec. plant.) O. mons- 
pelienśe Tabern. O. vulgare (1. prismaticum Gaud. Sie 
andert auch ab mit grftnen Deckblattern und weissen Bluthen.

y. nirens Bentham: stark zottig; Scheinahren gehauft, 
langlich; Deekblatter gruli, nach innen kanni driisenhaarig. 
Syn. O. virens Lk. O. humile Desf.

(). hirtum De Yisiani: stark zottig; Scheinahren kurz, 
gehauft; Deckblattchen griin, beiderseits drtisig punktirt. 
Syn. 0. smyrnaeum Yisiani. O. heracleoticum Ilost. O. hirtum 
Lk. Diese ist nach Koch eine selbststandige Art.

Abbildungen. Tafel 1794.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe mit Deckblatt, vergrossert; 

2 Kelch aulgeschnitten, mit den inneren Bliithentheilen, desgl.; 3 Same 
ganz und zerselmitten, desgl.



!795. Origanum majorana1) L.
Maj oran.

Die Pflanze ist jahrig, do eh perennirt das Rhizorn aucli 
bisweilen einige Jahre. Im Wuehs ist sie der vorigen im 
Granzen ahnlich, aber ihre Stengel sind meist steif aufrecht; 
Bliitter gestielt, eiformig-langlich, stumpf oder stumpf zu- 
gespitzt, am Grunde ziemlicli stumpf in den Stiel zusammen- 
gezogen, ganzrandig, beiderseits graufilzig; Blfithen in dichte, 
erbsengrosse, eirnnde Scheinahren zusammengedrangt, welche 
zu 2— 4 an die Enden der Stengelśiste zusammenrucken, im 
regelmassigen Fali sind die Aehrcben 3zahlig; Deekblatter 
dachziegelig sieli deckend, gefurcht, eiformig-rundlich, grau
filzig; Kelch halbirt, zahnlos; Blumen weiss oder blass- 
rothlich.

B esch re ibu n g: Alle griinen Theile der Pflanze sind 
dureh Filzhaare graugriin und haben einen eigenthumlich- 
aromatischen G er u cli. Die Stengel sind veriistelt und auf
recht und gemeinlich lrommen dereń mehre aus einem Wurzel- 
stocke, welche 10— 30 Cm. hocli werden, im Alter verkahlen 
und sich rothlich farben. Die Bliitter sind in der Jugend 
sehr dichtfilzig, beim Ausbreiten der Blattfliiche komrnen die 
Haare weiter von einander zu stehen; auch ist der sogenannte

1) Der Ursprung des Narnens ist nicht sicher bekannt. 
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Wintermajoran, Origanum M aioranoides, der bei uns in 
kalten Hausern ausdauert, weniger ais der Sonimermajoran 
behaart. Auf den Spitzen der Aeste und des Stengels gehen 
paarweise mełire Bliitlienstiele aus, welche durcli kleine Deck- 
blattchęm' gestiłtzt werden und auf dereń Spitzen 3— 4 un- 
gestielte oder kurzgestielte erbsengrosse Blutlieniihren stehen. 
Jede dieser Aehren besitzt langliche, vorn zngerundete, dicht 
tiber einander liegende Deckblatter, durcli dereń Lagę die 
Aehre fast vierseitig wird, Zwischen den Deckblattern seheu 
die kleinen, weissen, mit einem rotlilichen Anfluge begabten 
Kronen hervor. Der Kelch ist zwischen den Deckblattern 
verborgen, doppelt so klein ais die Krone, oben zugerundet, 
an der Basis ausgebogen, einblattrig, ganzrandig, an einer 
Seite gespalten und filzhaarig; die Krone siełit mit einem 
Drittel zwischen den Deckblattern hervor und die Staub- 
gefasse ragen aus der Kronrohre weit heraus.

Yorkom  men: Von Afrika nach Europa eingefuhrt und 
uberall in Garten, stellenweise auch auf Aeckern kultivirt. 
Es ist ein Sommergewachs oder aucli perennirend und bliiht 
im Juli und August. Wild findet sie sieli in Afrika und 
Mittelasien. In Siideuropa bat sie sieli liier und da ein- 
gebiirgert, aber in unserem Plorengebiet kommt sie ver- 
wildert kaum vor.

Bluthezeit :  Juli, August.
Anwendung:  Man braucht das Kraut getrocknet zu 

Kriiuterkissen und zur Bereitung des Oleum Maioranae;  
weit haufiger wird es aber ais Gewiirz fur die Wiirste be- 
nutzt und deshalb ist der Verbrauch nicht unbedeutend. Es 
yerlangt aber warinen, am besten sandigen Boden. Eigent-



lich offizinell ist die Pflanze nach der zweiten Auflage der 
Pharmacopoea germanica niclit mehr; doch wird sie noch 
vielfacli ais Hausinittel vom Volk angewendet, namentlich 
frisch zu zertlieilenden Umschlagen hei Verhartungen der 
Brust.

Abbildungen. Tafel 1795.
AB Pflanze innatiirl. Grosse; 1 Bluthe mit Nebenblatt, vergrossert; 

2 Bluthe, zerschnitten, desgl.; 3 Same, desgl.

%



1796. Thymus vulgaris L.
Thymian.

Die jahrige oder zweijahrige Pfahlwurzel lost sieh nacli 
unten in zahlreiche feine Zweige auf nnd treibt nach oben 
einen diinnen, aufrechten, vom Grandę bis zur Spitze sehr 
stark opponirt veriistelten Stengel, welcher wie die Blatter 
mit ganz kurzem, grauem Filz bekleidet ist; die Ilauptaste 
sind meist nicht wieder verzweigt, aber sie tragen in allen 
Blattachseln Blattbiischel weit kleinerer Blatter auf unent- 
wiekelten Zweiglein; Hauptblatter kurzgestielt, liinglich, 
stumpf, am Grunde breiter und kurz in das Stielchen herab- 
laufend; Bluthen in kopflgen, fast kugeligen Scheinwirteln 
in den Acłiseln gewohnlicher Stiitzblatter, entweder alle zu 
einem kugeligen oder langlichen, endstandigen Kopfchen 
zusammengedrangt oder die unteren etwas entfernt; Kelche 
deutlich 21ippig, zur Fruchtzeit durch Haare geschlossen, 
die Oberlippe stumpf und breit Sziihnig, die Unterlippe 
2theilig mit langen, schmalen, sehr spitzen Abschnitten, 
beide Lippen aufwiirts gebogen, Krone schwach 2 lippig, die 
Oberlippe klein ausgerandet, die Unterlippe 3spaltig mit 
langlichen, abgerundeten Abschnitten; Staubblatter stark 
divergirend, die unteren bedeutend langer; Fruchte glatt, 
eirund. Die Blatter sind ausser der oben angegebenen Be- 
haarung drusig punktirt, am Bandę etwas riickwarts gerollt, 
die unteren bisweilen ziemlich spitz. Staubweg wie die



Staubblatter aus der Bliithe hervortretend nnd weit langer 
ais diese.

Der Name Ouuog und d-v/.iov koinrnt schon bei den 
alten griechischen Scliriftstellern vor.

Vorkommen:  Im Gebiet nur in Istrien an felsigen 
Orten urspriinglich, sonst in allen Kuchengarten ais Gewiirz- 
pflanze kultiyirt. Sie isfc durch ganz Stideuropa spontan 
verbreitet.

Yorkommen:  Mai, Juni.
Anwendung:  Das Kraut dient ais Wiirze verschiedener 

Speisen und besonders bei der Wurstfabrikation. Offizinell 
sind die Herba  Thymi  (Pharm. Germ., S. 132) und das 
Oleum Thymi (Pharm. Germ., S. 204). Im Ktichengarten 
eignet sieli die Pllanze besonders gut zu Einfassungen der 
Beete.

A bbildungen. Tafel 1796.
A Pllanze in nat. Groase; 1 Knospe, vergr6ssert; 2 Bliitlie, desgl.; 

3 Bliithe im Langssehnitt, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, 
desgl.; 6 Frucht, desgl.; 7 Same, nat. Grosse und vergr6ssert; 8 Same, 
zerschnitten, desgl.



Quendel.

Syn. Th. Chamaedrys Fries. Th. lanuginosus Solik. 
Th. citriodorus et suhcitratus Sclrweigg. et Korte. Th. sil- 
vestris Schweigg. et Korte. Th. angustifolius Persoon.

Das diinne, fadliche, danernde Rhizom ist ausserordent- 
lieli stark veriistelt, gegliedert, kriechend und an den Knoten 
wurzelnd und treibt zahllose aufsteigende, niedrige Zweige, 
welche insgesammt einen weichen, polsterformigen Rasen 
bilden, der sieli zuletzt uber und uber mit Bluthenkopfchen 
bedeckt. Blattpaare ziemlich gedrangt stehend; Bliitter sehr 
kurzgestielt, linealisch, liinglicli oder eirund, stumpf, ganz- 
randig, am Rande niclit żuruckgerolit, flach, am Gtrunde in 
den kurzeń Stiel zusammengezogen, driisig punktirt, ausser- 
dem meist am Rande gewimpert, iibrigens kalii oder sehr 
verschiedenartig behaart, die Stiitzblatter fast gleichgestaltet; 
Bluthenscheinwirtel am Ende der Zweige in ein kugeliges 
oder eirundes Kopfchen zusaminengedrangt; Oberlippe der 
Krone eirund -viereckig, kurz ausgerandet; iibrigens alle 
Blutlientheile fast wie bei der yorigen.

B esch re ibu n g: Die -Wurzel holzig, etwas iistig, viel- 
zaserig, unmerklich in den am Grunde holzigen, hier schon 
oft stark sieli yerzweigenden, meist wenigstens mit dem 1

1) Serpyllum, griechisch iom iU.m ’, eine rankende, vielfach wurzelnde 
Pflanze, scliwerlioh unser Quendel.



untern Theile niederliegenden und gewohnlich hier und da 
Wurzeln treibenden, 5— 25 Cm, langen Stengel iibergehend, 
dessen oberer Tlieil und Aeste sieli mehr oder weniger er- 
heben, aufrecht steli en, deutlich yierkantig erscheinen, mit 
gegenstiindigen Bliittem und Zweigen, die Glieder bald kiirzer, 
bald liinger ais die Blatter, nach dem obern Knde gewolm- 
lieh mehr verlangert. Die Blatter von 3— 12 Mm. lang, 
1- -6 Mm. und dariiber breit, unten blasser, mit vortretenden 
Nerven und Hauptadern, auf beiden Seiten mit kleinen ver- 
tieften Ptinktclien besetzt. Aus den Winkeln der obersten 
Blatter, welclie ganz versteckt werden, treten nun gewohn- 
lich aus jeder Achsel je 4 gestielte Blumen, dereń Stielchen 
aufrecht, der lOrippige 21ippige Kelch nach ausśen gebogen 
fast horizontal stelit, 3 ktirzere Ziihne bilden die Ober-, 
2 langere schmalere die Unterlippe, der Schlund ist mit auf- 
rechten weissen Haaren besetzt. Die rothe Blumenkrone 
ragt aus dem Kelch stets weit hervor. Die Staubbeutel sind 
braunroth; der Griffel ist oben 2spaltig. Die Prlichtchen 
sind braun, stumpf- 3 kantig - eiformig.

Vorkoinm en: An trocknen, sonnigen Orten, auf Triften, 
an Hiigeln und Bergabhiingen, an den Randem der Wege, 
an Felsen, Gemauer, zwischen Gebiisch und in lichten 
Wiildern, auf sandigem, lehmigem und kalkigem Bodem 
Durcli das ganze Gebiet verbreitet.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Sie soli ein gutes Futter fur Schafe 

und ein yortreffliches Bienenfutter geben. Offizinell sind die 
H erb a S erp y lli (Pharm. Germ., S. 132). Audi ais Haus- 
mittel in Form eines Aufgusses im Gebrauch. Die Pflanze



eignet sieli in Giirten ganz vorztiglich zur Bekleidung von 
Felsen und Mauern.

Form en: Mit Ausnahme der Bluthen selbst sind alle 
Theile der Pfląnze ausnehmend variabel, namentlich die 
Blatter in Bezug auf Form, Grosse und Behaarung, die 
Bluthenstande, welche bald nur ein kleines, bald ein lang- 
licbes Kopfchen, bald aber einen liingern, unten unter- 
brochenen Bliithenschweif bilden; die Blumen, welclie bald 
grosser, bald kleiner sind, aus denen die Staubgefasse nebst 
Griffel, oder nur die ersten, oder nur der letzte lang liervor- 
treten, indem Staubgefasse oder Griffel in der Bluine ver- 
steckt bleiben; die Kelche, dereń Zahne bald langer, bald 
kiirzer sind; die Behaarung, welche bald fast ganz fehlt, nur 
auf 2 Seiten der Stengel (Th. Cham aedrys Fries oder 
Th. Serpyllum  Pers.) und am Rande der Blatter und der 
Kelchzahne sieli zeigt oder die Stengel ganz bedeckt, so dass 
alle Seiten gleichformig (Th. an gu stifo liu s  Pers.), oder 
2 Seiten mehr ais die beiden andern behaart sind (diess ist 
der Th. lanuginosus Schk.), wenn aucli die Blatter auf 
beiden Seiten rauh sind. Endlich andert das ganze Ansehn 
der Pflanze, welche bald einen dichten, auf der Erde liegenden 
Rasen, bald einen aufrechten Busch bildet. Auch der Geruch 
ist nicht immer derselbe, sondern, bei verschiedener iiusserer 
Form, zuweilen citronenartig. Die Blumen sind manchmal 
blasser, seiten weiss; die ganze Pflanze und besonders die 
Stengel und Kelche oft purpurroth gefarbt.

Wir geben im Folgenden die Beschreibung von drei 
besonders abweichenden Formen, welche von uns abgebildet 
worden sind auf Tafel 1797 II.



Y arietat: 1) TJiymus angustifolius Schrad., schm al- 
b la ttr ig e r  Quendel. Der weit kriechende Stengel ist 
fadenfórmig, die Zweige stehen paarweise in einer Reihe in 
die Hohe, die Blatter sind linienfornńg, stumpf und werden 
spiiter durch das Einrollen der Rander rinnenartig, die 
Blttthenąuirle stehen meistentheils kopfartig, die Kelche sind 
rauhhaarig, die Zahne desselben bis auf den mittlen der 
Oberlippe Jang gewimpert, die 2 unteren liinger ais die 
Kelchrohre, die Staubgefasse ragen gewohnlich ans der licht- 
rothen Krone hervor.

Diese Varietat, welche von Einigen fur eine besondere 
Species gebalten wird, bewohnt yorzuglich die Haiden, liebt 
iiberhaupt den Sandboden, hat weichhaarige Stengel, lang- 
gewimperte Blatter, einen schwach-aromatischen G er uch und 
findet sieli iiberall in Deutscbland.

Y arietat: 2) Thymus lanuginosus Schr., w o llig e r  
Quendel. Der weit kriechende Stengel ist sammt seinen 
Zweigen wollig behaart, die kurzgestielten und verkebrt- 
eiformigen Blatter sind langhaarig und gewimpert, die 
Bltithenąuirle bilden eiformige Aehren, die Kelche sind rauh
haarig, die Zahne gewimpert, die 2 unteren so lang ais die 
Rohre, die Staubgefasse meist in der Krone verborgen.

Diese Yarietat liebt den Kalkboden, zeichnet sieli ebenso 
wie die vorige durch weithin kriechende Stengel aus, muss 
aber, wenn mail die vorige ais eigene Species betrachtet, ais 
Abart zur Species Th. S erp yllu m  kommen. Ihr Geruch 
ist stiirker ais wie bei der yorigen, doch nicht so angenehm.

Varietiit: 3) Thymus citriodorus Schreb., C itronen-
q u endel. Stengel nur ani Grunde liegend, dann mit seiner 
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Verzweigung aufsteigend, nur an den 4 Kanten behaart. 
Blatter gestielt, eiformig elliptisch, nur am Grandę mit 
einigen Wimperhaaren, sonst gan/. kahl. Bluthen in Wirteln, 
wołek e dicht aneinander liegen und ahrenformig sind. Kelche 
rauhłiaarig, alle Zahne gewimpert, untere 2 Zahne so lang 
ais die Kelchrohre, Staubgefasse gewołmlich aus der Krone 
hervorragend.

Diese Yarietat, dereń Kelch- und Deckblatter meist 
braunroth sind und die oftmals sehr lcleine Kronen liat, 
riecht am starksten und angenehmsten, findet sieli uberall, 
aber vorziiglich im Sandboden.

In der Flora von Jena kommt der Quendel bisweilen 
weissbliihend vor, so z. B. am Fuss des Kunitzberges.

Abbildungen.
Tafel 1797 I. Thymus 8erpyllum  L. A Pflanze in natiirl. 

Grfjsse; 1 Knospe, vergr5ssert; 2 Bluthe, desgl.; 3 Bliitbe im Lilngs- 
selmitt, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl.

Tafel 1797 II. Yarietiiten: A var. angustifolius, nat. Grosse; 
B var. lanuginosus, desgl.; C var. citriodorus, desgl.



1798. Thym us pannonicus Ali.

Ungarischer Quendel.

Syn. Th. Serpyllum ó. pannonicus Koch.
Der vorigen ahnlich, aber im Wuchs auffallend ver- 

schieden: Blatter lineal-langlich, am Grunde in den sehr 
kurzeń Stiel zusammengezogen, am Bandę umgerollt, drtisig 
punktirt, kahl oder rauhhaarig, unten am Bandę gewimpert; 
Wirtel kopfig oder traubig zusammengedrangt; Oberlippe 
breiter ais lang. Alle Theile sind grosser ais beim Quendel, 
die Bliitter nach dem Grunde verschmalert.

B esch re ibu n g : Diese Species, ebenso variabel wie 
unser Tb. S erp yllu m , unterscheidet sich von dem letzten 
wesentłich nur durch die Oberlippe der Blumenkrone, welche 
hier breiter ais lang ist, wahrend sie bei unserer Art fast 
viereckig erscheint. Dazu komnit nun aber noch die be- 
deutendere Lange der Blatter, welche hier bis 2 Cm. betragt. 
Was aber die Breite und die Behaarung der Blatter betrifft, 
so unterscheidet man hier:

1) Th. pannonicus, Blatter langlich-linealisch, 10 bis 
18 Mm. lang, die ganze Pfłanze hellgriin und weich in 
Blattern, Stengel rauhhaarig, mit Blattflachen vom Rauh- 
haarigen bis zum fast Kahlen; Kelch glockig, rauhhaarig mit 
gewimperten Ziihnen, wovon die 2 unteren langern die Kelch- 
rohre in Lange ubertreffen; Bliithen ineistentheils traubig. 
Hierzu auch Th. nmnmularius mit elliptischen Blattern.



2) Th. montanus W. et K. Die kahlere Form. Bliitter 
12 Mm. lang, eiformig, kalii, Stengel nur an den 4 Kanten 
behaart, Kelche kahl, auch die 3 oberen kleineren Zahne 
ltabl und nur, die 2 unteren langern gewimpert, welche aber 
kaum halb so lang ais die Kelchrohre sind. Die Bluthen 
stehen mehr koffórmig in gedrungenen Wir tein.

Beide Arten haben 15— 40 Cm. liohe, aufsteigende, ver- 
iistelte Stengel und auch ihr Wurzelstock ist theilweise von 
Erde entblosst, weshalb man sie fur einen kleinen Halb- 
strauch ausgeben konnte. Beide Arten haben einen selir 
angenelimen Gerucli und die Kelche von Th. m ontanus 
sind vorzugsweise stark mit Oeldriisen begabt. Bei beiden 
Arten stehen die Staubgefasse aus den Bluthen hervor. Yon 
manchen Autoren werden auch diese Formen mit Th. Ser- 
pyllum  ais Yarietaten vereinigt und ais die sudlicheren 
Abarten derselben angesehen, zumal ihr Unterschied von 
jener Art eigentlich liloss in der Oberlippe besteht, Blatter 
und Behaarung durchaus kein Kennzeichen bieten. Indessen 
ist nicht zu leugnen, dass die extremen Formen von Th. 
Ser p y li um und Th. pannonicus einander in Blattern sehr 
unahnlich sind.

Vorkom m en: An durren, sterilen Orten im stidostlichen 
Gebiet, namentlich in Oesterreich, Mahren, Bolimen und 
Schlesien.

B liith ezeit: Juli bis September.
Abbildungen. Tafel 1798.

A Pflair/.e von Th. pannonicus, naturl. Grosse; B desgl. von 
Th. nummularius, ebenso.



1799. Satureja hortensis L.

Bohnenkraut.

Die zarte, jalirige Pfahlwurzel treibt einen aufrechten 
Stengel von kaum Spannenhohe, welcher bis zur Spitze locker 
yenistelt ist. Blatter lanzettlich, spitz, sehr schmal, wehrlos, 
am Gnu ule, in den sehr kurzeń Stiel yerschmalert, weit ab- 
stehend, wie der Stengel mit ausserst kurzeń, grauen Haaren 
dicht bekleidet, ganzrandig, driisig punktirt; in den Achseln 
der Blatter stehen Btiscliel kleinerer Bliitter an yerkurzten 
Zweigen, in den untersten Blattachseln der Hauptiiste anch 
wolil einzelne entwickelte Zweige, welche sogar bisweilen 
zur Bliithe gelangen; Bluthen am Ende der Zweige in den 
Blattachseln in kleinen Doldentrauben, von den Blattern 
uberragt, meist 5 bltitliig; Kelch gloclcig, oben etwas yerengt, 
lOriefig, fast gleichformig Szahnig, inwendig haarlos; Ober- 
lippe der Krone halbkreisformig oder fast yiereckig und 
schwach ausgerandet; Unterlippe 31appig, die Lappen fast 
gleichgross; Staubblatter kurz, den Kronenschlund nicht tiber- 
ragend, etwas zusammenneigend.

B esch re ib u n g : Die fast einfache, faserige Wurzel 
treibt einen einzigen, 15—30 Cm. hohen Stengel, welcher 
aufrecht steht, sich gleich einem kleinen Busche vielfach 
verastelt, stumpf-yiereckig ist und dicht mit abwarts ge- 
kehrten, sehr kurzeń, kaum merklichen Borstenhaaren besetzt



ist. Die Aeste sind fast gleichhoch, grtin oder rothlich an- 
gelaufen. Die etwas dicken, dunkelgriinen Bliitter stehen 
etwas ab. ^-ind 16— 32 Mm. lang, docli nur 3— 6 Mm. breit, 
verschmalern sieli in einen selir kurzeń Blattstiel, tragen am 
H an de einzelne selir kurze Borstenhaare, sind auf beiden 
Flachen mit eingesenkten Druschen besetzt, welche gegen 
das Liclit gehalten ais helle Punkte erseheinen. Beide 
Flachen haben aber auch selir kurze Borstenhaare. Die 
Bliithenstielchen sind kurz, jedes Doldentraubchen hat nur 
2— 5 Blutlichen. Der Keleh ist ebenfalls mit feinen Borsten- 
haaren, aber nur ausserlicli besetzt, ist glockenformig und 
seine 5 spitzen Zipfel sind liinger ais die Rohre. Die blassen 
oder weissen Blutlichen haben eine Rohre, welche kttrzer ais 
der Kelch ist. Die Unterlippe ist grosser ais die Oberlippe, 
der Mittellappen der Unterlippe ist schwach ausgerandet. 
Die Staubgefasse und der Griftel ragen nicht ans der Krone 
hervor und die ganze Pflanze besitzt einen aromatischen 
Geruch.

York o mm en: Wild nur im Flusskies des Isonzo in 
Krain und auf der Insel Lesina. Fast in jedem Kuchen- 
garten ais beliebtes Kuchengewurz kultivirt. Verbreitet im 
siidlichen Europa.

B liitliezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Der Geruch dieser Pflanze ist selir an- 

genehm, 'der Geschmack selir aromatisch, dabei etwas scharf, 
und deshalb ist sie ein beliebtes Kuchengewurz, welches man 
haufig an die gritnen Bohnen schneidet. Ihr Hauptstoff ist 
ein bitterlich-adstringirender Extractivstofl, atherisches Oel 
hat sie wenig. In der Officin wird sie selten oder gar nicht



mehr gefunden, friiher war sie dort unter dem Namen 
H erba Saturejae belcannt. Der Ursprung des Namens ist 
niclit sicher belcannt. Schon die alten Romer kannten die 
Pflanze unter diesem Namen und benutzten sie ais Ktichen- 
gewtirz.

Abbildungen. Tafel 1799.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, vergrossert; 2 Kelch, auf- 

geschnitten, mit inneren Bliithentheilen, desgl.; 3 Blfithe, auf- 
gesclmitten, desgl.; 4 Staubgefilsse, desgl.; 5 Same, ganz und zer- 
schnitten, desgl. .



1800. Satureja montana L.

Berg - Bohnenkraut.

Syn. Micromeria montana Reichenbach.

Der Stengel ist dauernd, verholzend, halbstrauchig, fast 
stielrund, flaumhaarig, vom Grunde bis zur Spitze ausser- 
ordentlich stark verastelt und einen spannenhohen, rundlichen 
Busch b i blend, welcher ziemlich dicht beblattert ist. Blatter 
scbmal lanzettlich, sehr spitz oder zugespitzt, nach dem fast 
sitzenden Grandę yerschmalert, beiderseits driisig punktirt, 
iibrigens kahl, im oberen Theil des Stengels stachelspitzig; 
die Bliithen sitzen in armzahligen Scheinwirteln in den 
Achseln gewohnlicber Stutzblatter und sind fast zu einer 
Scheintranbe zusammengedrangt, etwas einseitswendig; die 
Scbeinwirtel sind cymatiscb, gestielt, meisfc nur 3 bltithig 
Kelch rohrig-glockig, fast gleichmassig Szabnig, mit langen,. 
spitzen Ztihnen, 10— 13 riefig; Oberlippe der Krone tief aus- 
gerandet, Unterlippe fast gleiclimassig 31appig mit langlichen,. 
stumpfen Lappen.

B esch re ibu n g : Der Halbstrauch zertheilt sich schon 
ani holzigen Wurzelstocke in mehre, 30— 60 Cm. hobe, auf- 
recbte oder aufsteigende, auch wolil mit der untern Halfte 
am Boden liegende Stengel, welche zwar vierseitig sind aber 
abgerundete Ecken liaben, sich also ziemlich rund anfuhlen.. 
Ihr Colorit ist durch die ruckwarts geilchteten, kleinera



Borstenhaare trubgriin; spater jedoch werden sie liolzig, 
braunrothlich und verkahlen. Die Bliitter sind sehr kurz- 
gestielt, an der Basis weit mehr ais an der Spitze ver- 
sehmalert, 1— 3 Cm. lang, aber nur 3 Mm., gewohnlich nur 
2 Mm. breit. In starker Vergrosserung zeigen sie ani Rande 
feine Stacheln, wahrend man ilire Drtisenpunkte fasfc schon 
mit blossen Augen erkennen kann. Die Bluthen bilden 
2 — 5 bluthige Cymen, die zuweilen auch einbliithig sind. 
Sie stehen ziemlieh einseitwendig in den Blattwinkeln und 
haben lineale, pfriemenspitzige Deckblattelien. Der trichter- 
fórmige Kelcli ist kiirzer ais die Kronrohre, seine Zahne 
sind ziemlicłi gleichformig, seine Rohre besitzt ebenso wie 
die Bliitter rothliche, zuletzt schwarzliche Drusenpunkte, die 
Behaarung ist fein. Die Oberlippe der Krone ist schwacli 
ausgerandet, desgleichen aucli der Mittellappen der Unterlippe.

Yorkom m en: An sonnigen Gebirgsabhangen in Siid- 
tirol, Krain, Karnthen, Steiermark, im Oesterreiehisclien 
Kustenland.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Das Pflanzchen verdient wegen des an- 

genehmen Dufts ein Pliitzchen im Blumengarten.
P or men: a. cotmnunis De Yisiani: Stengel ziemlieh 

stielrund, grauhaarig; Kelcli fast gleichzahnig; Kronrohre 
liinger ais die fast gleichformig olappige Unterlippe. Syn. 
Micromeria montana Reichenbach. Satureja hyssopifolia 
Bertoloni. S. Kitaibelii Wierzb.

fi. vuriegata De Visiani: Kronrohre so lang wie die 
Unterlippe, dereń Mittellappen doppelt so breit wie die 
Seitenlappen; sonst wie die vorige. Syn. S. variegata Host.

Flora XVIII. 26



y. illyrica Bentham: Stengel vierkantig, kalii oder zwei- 
zeilig grauhaarig; untere Kelchzahne lśinger. Syn. S. sub- 
spicata Bertoloni. S. pygmaea Sieber. S. illyrica Host. 
Micromeria pygmaea Reichenbach. S. montana y. subspicata 
De Yisiani. So z. B. im Oesterreichischen Kiistenlande, bei 
Caven (yulgo Zhaun) nach einem Manuskript des Ritters 
v. Pittoni und nach D. Hirc am Monte Maggiore liei Filmie. ’ )

1) Ygl. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1883, Seite 14.

Abbildungen. Tafel 1800.
A Pflanze in natiirl. Grćisse; 1 Blatt, vergrOssert j 2 JBlutlie von 

vorn, desgl.



1801. M icrom eria Juliana Bentham. 

Strauch-Bohnenkraut.

Syn. Satureja Juliana L.
Die dauernde Wurzel treibt einen holzigen Stengel, 

welcher sieli von unten auf in eine grosse Anzahl ruthen- 
formiger, holziger Aeste auflost. Stengel und Aeste stumpf 
yierkantig; Bliitter fast sitzend, ziemlich di elit zusammen- 
gedrangt, eiformig, ziemlich stumpf, am Grandę abgerundet, 
am Rande zuriickgerollt, ganzrandig, die oberen lineal- 
zusammengerollt; Stiitzblatter angedrtickt; Bluthen in Sehein- 
wirteln, welche ans 3 — 5bluthigen Cymen bestehen; diese 
sind anfrecht, sehr gedrungen, gleichhoch; Fruchte langlich, 
zngespitzt, stachelspitzig.

Y orkonim en: An Felsenabhangen und steinigen Orten, 
an trocknen Abhangen. Im Gebiet nur auf den Inseln Clierso 
und Osero und naeli gefalliger Mittheilung des Ritters 
v. Pittoni bei Caven im osterreichischen Kustenlande.

B ltith eze it: Juli, August.

A bbildungen  T afel 1801.
Pflanse in natiirl. Gr5sse.



!8G2. flflicromeria graeca  Bentham. 

Griechisches Bohnenkraut.

Syn. Satureja graeca L. 8. micrantha Hoffmannsegg.
Der vorigen sehr ahnlich aber in allen Theilen robuster. 

Halbstrauchig; Aeste stumpf vierkantig; Bliitter gros,ser ais 
bei der vorigen, kurzgestielt, breit lanzettlich, zugespitzt, am 
Grandę etwas verschmalert, flanmig-kurzhaarig, am Rande 
zuruckgerollt, ganzrandig, die untersten eiformig, die obersten 
lanzettlich. oder linealisch, in den Achseln wie bei der vorigen 
an unentwickelten Zweigiem Blattbiischel tragend; Blutlien 
in cymatischen, 3—5blutliigen Scheinwirteln gestielt, etwas 
einseitswendig; Fruchte liinglich, stumpf.

Yorlcommen: An trocknen Abliangen und Felsen. Im 
Gebiet nur bei Gandria im Kanton Tessin.

B liith e z e it : Juni, Juli.

Abbildungen. Tafel 1802.
A 1’flanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Bliithe von 

vorn, desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Griffel mit Narben, desgl.



1803. Calam intha acinos Clairv.

Steinąuendel.

Syn. Acinos nulyaris Pers. Acinos thymoides Moench. 
Calamintha awensis Lam. Tliymus Acinos L. Melissa Acinos 
Bentham.

Die jahrige und dauernde Wurzel ist gewohnlich dicht 
tiber dem Boden in zahlreiche, aufgerichtete oder aufrechte, 
sehr locker mit Blattpaaren besetzte Stengel aufgelost. 
Blatter eiformig, in den kurzeń Stiel verschmalert, am Ende 
stumpf, am Rande gesagt; Scheinwirtel entfernt, Gbluthig; 
Bliithenstiele einfach; Fruehtkelch am Ende rmterhalb der 
Zahne zusammengezogen, durch die zusammengekrummten 
Zahne und durch Haare geschlossen.

B eschreibung: Die Wurzel einfach, herabsteigend, 
hin- und hergebogen, vierkopfig, zaserig. Es erheben sich 
ans ihr mehre am Grunde aufsteigende und meist hier astige, 
bis spannenlange, aufrecht stehende, schwacli vierkantige, 
mit kiirzern und liingern nach unten gerichteten, weissen 
Harchen besetzte, bebllitterte, unten aber nackt werdende, 
iibrigens wenige Seiteniiste treibende, lang mit Blumen be
setzte Stengel. Die gegenstandigen Blatter sind gestielt, 
oval oder lanzettlich, an beiden Enden spitz, nach unten 
aber mehr verschmalert und ganzrandig, gegen die Spitze 
mit einem oder 1 Paar Zahnen auf jeder Seite, von kurzeń



steifłichen Harchen etwas scharf, nach dem Grandę hin von 
liingem Haaren zuweilen gewimpert, unten etwas blasser; 
sie werden bis 12 Mm. lang und bis fast 6 Mm. breit. Die 
Blumen sind kurzgestielt und stelien je 3 in dem Winkel 
eines Blattes; die Stiele sind aufrecht, klirzer ais der Kelcli, 
welclier erst mehr aufrecht, zuletzt aber fast horizontal steht; 
er,ist schief-eiformig, am Grunde verschmalert, nach unten 
einen stark hervortretenden Bauch bildend, dann wieder ver- 
engt und in die 5 kurzeń, fast pffiemlicken Zalme ausgehend, 
welche anfangs von einander stelien, dann aber sieli zusammen- 
legen; aussen ist der Kelch mit 10 erhabenen Rippen und 
eben so viel Furchen versehen und mit einzelnen steifłichen, 
aufwarts gekrummten, weissen Haaren auf den Rippen und 
am Rande der Ziihne besetzt, ausserdem aber nocli mit einer 
ausserst kurzeń, nur durch die Lupę bemerkbaren Behaarung 
bedeckt. Der Kelch ist etwa 4 Mm., die Blumenkrone aber 
8— 10 Mm. lang, sie erweitert sieli allmahlig trichterformig 
und geht dann in die 2 Lippen aus, von denen die obere 
zugerundet und ausgerandet, die untere aber 31appig ist, die 
Lappen rundlich, der Mittellappen grosser und ausgerandet. 
Die Staubgefasse liegen paarweise gegeneinander gebogen 
unter der Oberlippe, auch der Griffel ragt nicht aus der 
Blume hervor. Die Blume ist blass-violett, mit weissen und 
dunkeln Zeichnungen auf der Unterlippe. Die Frlichtchen 
sind liinglich-umgekehrt-eiformig, unten zugespitzt, oben 
stumpf, braun, etwa 2 Mm. lang.

Vorkom m en: An trocknen, sonnigen Abhangen, auch 
auf Aeekern und an sterilen Orten. Fast durch das ganze 
Gebiet zerstreut, aber im inittlen und sudlichen Gebiet



haufiger ais im nordlichen. In Preussen nacłi Pr. J. Weiss 
bei Darkehmen, Konigsberg, Memel, Gerdauen, Sensburg, 
Knlm, Elbing u. a. O.

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Der Bergthymian hat einen angenehmen 

aromatisclien Gerueli und Geschmack, doch schwiicher ais 
Quendel und Thymian, und wurde sonst auch ais aromatisches 
Heilmittel benutzt (H erba C lin op od ii s ilvestris  s. Ocymi 
silvest,ris s. Aeinos).

Bei den Grieclien hiess eine wohlriechende Pflanze 
.Ayj.rog, welclie aber wohl von unserem Bergthymian sehr 
verschieden gewesen sein mag.

A bbildungen. Tafel 1803.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Knospe, yergrOssert; 2 Bliithe von 

der Riiekseite, desgl.; 3 dieselbo im Lang.ssclmitt, desgl.; 4 dieselbe 
von vorn, desgl.; 5 Frucht, desgl.



/

S yiy^Acinos alpinus Moencli. Thymus alpinus L. 
Melissa aipina Bentliam.

Y on ahnlichem Wuchs wie die vorige, aber alle Tlieile, 
namentlich die Blatter und die Blumen weit grosser, die 
Kronen schon rosenroth. Die Pflanze erinnert etwas an den 
Gamander: Teucrium  Chamaedrys L. Iihizom mehrkopfig, 
mit liegenden, aufstrebenden Stengeln; Blatter gestielt, ziem- 
licli entfernt, eiformig, tein zugespitzt, am Grunde in den 
Stiel verschmalert, gegen die Spitze Irin scliarf gesagt; 
Seheinwirtel Gbliithig, ziemłich zusainmengedrangt, in den 
Achseln gewohnlieher Stiitzblatter, aus zwei opponirten 
oblfithigen Cymen besteliend; Fruchtkelch mit tief und 
schmal geziilmter aufwiirts gebogener Oberlippe und tief 
und schmal 2spaltiger, fast 2 tbeiliger, sanft aufwiirts ge
bogener Unterlippe, beide Lippen aber einen weit geoffneten 
B ach en bildend, der Schlund (nach Koch) durch Ilaare ge- 
schlossen; Krone gross, dreimal so Jang wie der Keleh, deut- 
lich 21ippig mit schwach ausgerandeter Oberlippe und 
Slappiger Unterlippe mit rundlichen Seitenlappen und etwas 
Yorgezogenem, quer breiterem, sanft ausgerandetem Mittel- 
lappen.

B esch re ibu n g: Das Gesclilecht A cin os unterscheidet 
sieli von Calam intha bloss durch die unverastelten Bluthen- 
stiele. Wahrend die Cymen des A cinos nur in 3 Bluthen-



stiele ausgehen, verasteln sieli die Bliithenstiele der Cala
mi ntha so, dass sieli entweder der mittle Bliithenstiel 
allein oder aucli alle 3 Bliithenstiele nochmals in 2 bis 
3 Stielchen spalten. Sonst sind die Bliithen beider in allen 
Theilen gleicli. Der Alpen-Thymian ist aber von unserm 
gemeinen Berg-Thymian sehon an der Lange und Farbę der 
Blnmenkrone zu unterscheiden. Zn dem hat der Alpen- 
Thymian mehrkopfige Wurzelstocke. Es kommen namlich 
mehre Stengel aus der Wurzel hervor, sie siimmtlich sind 
aufsteigend und ihr Wurzelstock perennirt, wiihrend der 
gemeine Berg-Thymian, A. thym oides, nur einjiihrig ist 
und einen aufrechten, einzeln stehenden Stengel zeigt. End- 
lich ist hier der Fruchtkelch offen, bei A. th ym oid es ge- 
schlossen. Der Alpen-Thymian hat mehre Abanderungen, 
die sieli hinsichtlich der Bliitter unterscheiden. Subalpinische 
Exemplare haben nur sehr flach gezahnte oder vollig ganz- 
randige Bliitter, dagegen zeigen die Alpenexemplare eine 
ziemlich scharfe Serratur. Bei allan ist aber die Basis der 
Bliitter ganzrandig. Sie messen 1 '/2 Cm., haben kurze be- 
liaarte Stiele und finden sieli theils nur gewimpert, theils 
aucli starker oder schwacher behaart. Der Stengel aber ist 
immer behaart, vierkantig und 10—20 Cm. hoch. Der Kelch 
ist rotli angelaufen, stark gerieft, auf den Itiefen dicht mit 
steifen Haaren besetzt, ais Fruchtkelch niclit sehr verengert 
und seine Zahne sind stark gewimpert. Die Spaltung geht 
bis in das Drittel des Kelches ein und die Miindung ist 
durch eine Haarleiste gesclilossen. Die Krone ragt mit ihrer 
Rohre weit hervor, hat einen aufgeblasenen Schlund, ist
3 mai so lang, oder auch nur 2 V2 mai so lang ais der Kelch, 
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iiusserlich weichhaarig, innerlich bis atif 2 kurze Langsleisten 
ganz haarlos. Ihre Oberlippe ist ausgerandet oder flach- 
2spaltig, ihre Unterlippe 31appig, der Mittellappen grosser 
ais die Seitenlappen und flach ausgerandet. Die unteren und 
langeren- Staubgefasse biegen sich ebenso wie die oberen 
und kiirzeren zu einander.

Yorkom m en: Auf den Alpen undYoralpen und stellen- 
weise mit den Fliissen bis auf die Vorebenen herabsteigend, 
so namentlich mit der Isar bis in die Gegend von Miinchen. 
Sie kommt auch in weiter sudlich liegenden Gebirgen, so 
z. B. in Dalmatien vor. Besonders aber ist sie durcli die 
ganze Alpenkette yerbreitet, steigt jedoch nicht tiber die 
subalpine Region empor; am haufigsten findet sie sich in 
einer Meereshohe von 1000— 1600 Metern; so in der Schweiz, 
in Tirol, Vorarlberg, auf den bairischen, salzburgischen, 
karnthener, auf den osterreichischen Alpen. Sie findet sich 
auf den subalpiuen Hohen im sudlichen Frankreich, in den 
Pyrenaen, Appeninen, in Ungarn, Siebenbtirgen, Croatien, der 
Tiirkei und Griechenland.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Friiher, besonders im Alpengebiet, offi- 

zinell ais H erb a G lino pod ii mon tani, von angenehmerem 
Duft ais C. A cin os  Clairv. Sie ist sehr geeignet ais Felsen- 
schnmck in alpinen Gartenanlagen.

Abbildungen. Tafel 1804.
A 1’flanze in natiirl. Griisse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Krone. auf- 

geschnitten, desgl.; 3 Staubgefiisse, desgl.



Syn. Melissa grandiflora L. Thymus grandiflorus Scop. 
Calamintha montana /?. Lam.

Weit hochwiichsiger ais die vorigen. Das dauernde 
llhizom treibfc einen */2 Meter bis fast 1 Meter liohen, auf- 
steigenden, wie die Blatter mul Blattstiele fein behaarten 
Stengel; Blatter entfernt, ziemlieh langgestielt, eiformig, spitz, 
am Grunde ziemlicli kurz in den Stiel zusammengezogen, am 
Rande tief und spitz gesagt; Scheinwirtel ebenstrilussig, ge- 
stielt, Bltithenstiele gabelspaltig, 3- oder 5 bltithig; Keleh 
mit breiten, kurzeń Zahnen der Oberlippe und sehr schmalen, 
langen Zalinen der Unterlippe, zur Fruchtzeit offen; Krone 
4 mai so lang wie der Keleh, weit geoffnet, im Sclilund mit 
einer Haarleiste besetzt; Staubblatter die Krone nicht tiber- 
ragend; Kruchte schwarz.

B esch re ib u n g : Ber aufsteigende, behaarte Stengel 
wird 30'—45 Cm. hocli, ist iistig und verkahlt zuletzt unten. 
Die Blatter sind sammtlich gestielt, unten am Stengel lang
gestielt, fein liaarig und mit fast zottigen Stielen. Die 
unteren Blatter messen, ohne ihre Stiele, 5— 8̂ Cm.; weiter 
oben werden sie nur 3— 5 Cm. gross und an der Spitze der 
Aeste sind sie 1— 2 Cm. gross. Die Blattfłachen sind fein- 
haarig, nicht runzelig, grobzahnig, aber gegen die Basis 
ganzrandig; das Griin der Blatter ist mehr gelltlieh in Farbę, 
die Nerven laufen parallel durch die Flachę. Die Cymen



der Bliithen stehen in den Blattwinkeln und bestehen in den 
unteren Bltithenwirteln aus 4' bis 5, in den oberen aus 3 
oder 2 Bliithen. Die Kelche messen fast 2 Cm., sind tief 
gespalten und durch die Iiaarleiste im innern Schlund vor
C. th ym ifo lia  ausgezeichnet. Die Blumen haben eine rosen- 
rothe Farbę, sipd aber in Grosse verschieden Die Oberlippe 
ist iminer^etwas zuriickgebogen und der Mittelzipfel der 
Unterlippe deutlich ausgerandet. Die 2 langeren Staub- 
gefasse sehen aus der Krone etwas hervor. Charakteristisch 
an dieser Species sind die schwarzeń, rundlieh-eiformigen 
Niisschen, welche bei C. o ffic in a lis  kngelig und braun, bei 
C. N epeta langlich und braun sind.

Vorkom m en: In Gebirgswaldern an Felsenabhangen. 
Im Gebiet nur in eineni Theil der Alpen, namentlich in der 
sudlichen Schweiz, auch am Rheinfall unterhalb Sehaffhausen, 
im siidlichen Tirol, in Krain, im osterreichischen Kiisten- 
gebiet, in Istrien, auch in Karnthen und Steiermark. Ausser- 
halb des Gebietes flndet sie sich in Piemont, Savoyen und 
weiter siidlich in der Lombardei, in Dalmatien, Croatien, 
ostlich in Ungarn; ferner in den meisten Gebirgsgegenden 
des sudlichen Europa.

B ltithezeit: Juli, August.
Anw endung: Eine sehr htibsche, leicht zu kultivirende 

Gartenpflanze.
Abbildungen. Tafel 1805.

Pflanze in natiirl. Grosse.



Syn. Melissa Calamintha L. Thymus Calamintha 1)0. 
Calamintha montana Lam. C. menthaefolia Host. C. umbrosa 
Reichenbach. Thymus moscliatella Pollich. Calamintha sil- 
vatica Bromfield.

Im Wuchs und Grosse der vorigen sehr ahnlich. Bliitter 
eiformig, breiter ais an der vorigen, stumpf, angedriickt 
gesiigt und wie der Stengel kurzhaarig; Schłund des Kelchs 
sparlicher behaart; Frtichte rundlich, braun.

B esch re ib u n g : Der bolzige Wurzelstock ist reicb mit 
Wurzelfasern bedeckt, starlc verastelt und treibt 30— 75 Cm. 
hohe Stengel, welche aufsteigend oder ziemlich aufrecht, 
astig, vierkantig, starker oder schwacher mit Zottelhaaren 
bekleidet und reich beblattert sind. Die Blatter sind gestielt, 
2— 3 Cm. lang und 16 — 24 Mm. breit, am Grunde etwas 
herzformig und in den 6 — 16 Mm. langen Blattstiel zu- 
sammengezogen. Ihre Form ist breit-eiformig, fast rauten- 
fórmig. Sie werden nach oben zu an der Basis mehr ab- 
gerundet, verlaufen sich aber immer daselbst in den Blatt
stiel, sind am Rande mit angedruckten Sagezahnen begabt, 
doch ist die Basis ganzrandig. Beide Fliichen sind mit 
Zottelhaaren besetzt. Aus den oberen Blattwinkeln kommen 
die Bliithenstiele und weil die Blatter gegenstandig sind, so 
ist das auch mit den Bluthenstielen der Fali. Sie zertheilen 
sich trichotomisch 1— 2 mai, haben entweder 3 oder 5 kurz-



gestielte Bliithen, welche die sie stiitzenden Blatter nicht 
bedeutend iiberragen. A uf diese Weise erscheinen die Schein- 
doldchen traubeiyulig, unterscheiden sich aber wesentlich 
von Trauben-durch den centrifugalen Bliithenstand. Zuweilen 
kominen aber anch 3 mai trichotomisch getheilte Bliithen- 
stiele vor, so dass nun das Scheindoldchen 7 und 9 Bliithcłien 
zalilt. Die Kelche sind doppelt kleiner ais die Kronen, 
lOstreifig, langhaarig, mit gewimperten, sehr ungleich grossen 
Zahnen. Die Unterlippe der Krone ist weisslich und violett 
getlipfelt.

Yorkom m en: In Waldungen und an etwas bewachsenen 
Gebirgsabhiingen. Zerstreut durch das siidliche und mittle 
Gebiet. Besonders yerbreitet in der Schweiz und von dort 
ans sporadiscli durch das ganze Rheingebiet yerbreitet bis 
in die Gegend von Aachen, ausserdem im sudliclien und aucli 
hier und da im mittlen und im nordlieheren Tirol (ich fand 
sie z. B. an der Martinswand bei Zirl oberhalb Innsbruck) 
in Krain; im osterreichischen Kiistengebiet; im Salzburgischen 
an steinigen, buschigen Stellen der Hiigel um Salzburg, 
Golling und Werfen, ais z. B. am Imberg, bei Neuhaus, im 
Stein an Felsen;1) hier und da in Baiern, so z. B. im Stetten- 
wald zwischen Stetten und Karlstadt auf Muschelkalk, bei 
Kissingen und Klingenberg;'1 2) ziemlich yerbreitet in Unter- 
schwaben,3) so z. B. bei Tiibingen unter Lustrau, bei Ess- 
lingen, Stuttgart, Nippenburg, \ aihingen an der Enz, Horr- 
lieim amStromberg, Lauffen, Heilbronn, Neckarsulm, Siglingen

1) A. Sauter, Flora, S. 76.
2) Schenlc, Beitrilge zur Flora Unterfrankens, S. 24.
■ i) Martens und Kemmler, Flora, Bd. II, S. 64.



am Jagstufer, Berlichingen, Ingelfingen; Mergentheim; ferner 
im Schwarzwaldgebiet im Wurmthal gegen Pforzheim; auf 
der Alb am Teckberg im Wald auf dem Grat, im Roggen- 
thal bei Eibach, bei Dinsenbach, Deggingen, Geislingeu, 
Neresheim am Schloss Katzenstein. Bisweilen kommt sie 
noch weiter nordlich hier und da verschleppt vor, so z. B. 
bei Jena in der Forstallee zwischen Magdala und Yollradis- 
roda und frliber auch am Dornburger Schlossberg.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie liat einen Geruch, welcher die Mitte 

zwischen Krauseminze und Melisse lia.lt und wird wie diese, 
doch wenig allgemein, ais H erba Calam inthae m ontanae 
benutzt.

F orm en : Die Pflanze ist selir variabel, doch lassen sich 
die verschiedenen Formen ineist nicht scharf von einander 
sondern. Mail vergleiche daruber Reichenbach’s Icones, 
Bd. 18, Seite 44 und die Abbildungen dazu auf Tafel 75— 77,

Abbildungen. Tafel 1806.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Syn. Melissa Nepeta L. Thymus Nepeta Smith. Thymus 
Calamintha Scopoli. C. trichotoma Mnch. C. paw i flor a Lam. 
Melissa cretica Ali.

Yon Wuchs und Grosse der vorigen, der sie uberhaupt 
sehr ahnlich ist. Bliitter gestielt, rundlicli-eiformig, stumpf, 
ara Grunde abgerundet, angedriickt gesagt, wie der Stengel 
kurzhaarig; Scheinwirtel ans langgestielten, mehrfach gabel- 
spaltigen, 12- oder 15 bliithigen Cymen zusammengesetzt; 
Kelchschlund dicht mit hervorragenden Haaren besetzt; 
FrUchte langlieli, braun. Nacli lleidienbaeli ist sie nur eine 
Form der vorigen.

B esch reibu n g: Diese Species, der G. o ffic in a lis  
iilinlich, wird 30—60 Cm. hoch und ist, wie sie, yerastelt, 
erreicht gewohnlich eine ■ etwas anselmlichere Hohe und hat 
rauhhaarigere Bliitter ais sie. Diese sind auch beiderseits 
stumpf, am Grunde ganzrandig, nach vorn mit angedruekten 
Sagezahnen begabt und kaum 2 Cm. lang. Uebrigens andert 
die Beliaarung der Bliitter bei manchen Exemplaren in das 
feinhaarige al) und da namlicli, wo der Boden besser ist und 
die Bliitter eine etwas anselmlichere Grosse erreichen. Ebenso 
ist der Stengel in der Itegel, sammt den Aesten, rauhhaarig, 
wenn die Pflanze an durren Standorten steht, und weniger



stark behaart, wenn der Boden frischer ist. Die Kelche sind 
kaum 6 Mm., meistens nur 4 Mm. lang tind die Lippe mit 
den beiden Kelchzahnen zeichnet sich durch ihre Lange in 
der Art aus, dass die 2 Zahne fast die doppelte Liinge der 
3 Kelchziihne an der andern Lippe erreichen. Audi die 
Krone ist charakteristisch: sie hat eine rothliche, in das Lila 
spielende Farbę und ihre Unterlippe ist lila punktirt. Sie 
wird nur 6 — 8 Mm. lang und stelit in Cymen, die immer 
reichblumig sind. Die Niisse sind braun, wie bei 0. o f f i -  
c in a lis , doeh liinglich nicht fast kugelrund. Uebrigens 
unterscheidet sieli die 0. o ff ic in a lis  von dieser Species anch 
dadurch, dass ihre Bliitter unterseits punktirt sind, was bei 
C. N epeta nicht der Fali ist. Wie bei allen Calamintha- 
arten giebt es eine grossbluthige und kleinbliithige Form. 
Bei der ersten ragen die 2 liingeren Staubgefasse etwas 
hervor; die kleinbliithige Form hat theilwei.se verkiimmerte- 
Staubgefasse.

B em erkung: Die Neueren haben das Geschlecht Cala- 
m intha von M elissa  getrennt, welche beide Linne unter 
dem Namen M elissa yerbunden hatte. Die M elissa  unter
scheidet sieli aber von Calam intha durch nichts ais durch 
die abstehenden Kelchziihne und durch die an der Spitze 
wenig zusammengewachsenen Kammern der Staubbeutel. 
Ebenso konnte man, mit Bentham, C linopodium  mit 
M elissa vereinigen, das sich bloss durch die Htille der 
Bliithenwirtel von M elissa trennt. Das Geschlecht A c in o s  
nach Moench ist unzweckmiissig von Calam intha geschieden 
worden, denn eigentlich findet man nur in den ungetheilten 
Stielen der Bliithenąuirle einen Unterschied.
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Vorkom m en: An kahlen, steinigen Bergabhangen. 
Zersfcreut im sudlichen Grebiet: Sudliclie Scliweiz; Oesterreieh; 
Salzburg; Tirol; im osterreicliischen Kiistenland; in Baiem 
im Donautlial l>ei Regensburg und auf den Stadtmauern von 
Niirnberg.

B ltlthezeit: duli, August.
F or men: Eine niedrige und kahle Form ist: Thymus 

athonicus Bernh. Melissa Nepeta (ł. athonica Benfcham.

Abbildungen. Tafel 1807.
Pflanze in natur!. Griisse.



Bergthymian.
Syn. C. rupestris Host. Satureja thymifolia Seopoli. 

S. rupestris Wulfen. Melissa alba W . K. Nepeta croatica 
Sprengel. Melissa ihymifolia Reichb. Cuspidocarpus rupestris 
Spenner. Nepeta pumila Sprengel.

Yon niedrigerem Wuchs ais dievorigen. Stengel .schwach 
yerastelt, wenig behaart; Blatter langlich, stumpf, gestielt, 
am Grunde stumpf, scliwacli gesagt, kalii; Bliithen in achsel- 
stiindigen, meist 5 bliithigen Cymen; Kelch rohrig, im Sehlunde 
kalii, die Zahne nach innen gebogen; Krone ziemlieh klein 
mit blassvioletter Oberlippe, weisser Rohre und Unterlippe, 
diese mit yioletten Punkten; Fracht langlich, in eine Stachel- 
spitze verschmalert.

B esch re ibu n g: Der nur schwach behaarte und sich 
rauh anfuhlende Stengel bleibt entweder ganz unverastelt 
oder er lasst oben, aus den Blattwinkeln, einige Aeste aus- 
gehen, bat aber in jedem Blattpaare entweder nur Blattansatze 
von Trieben oder kleine, aus wenigen Bliittern bestehende 
Triebe, welche unfruchtbar bleiben. Er wird 30— (50 Cm. 
hoch und lauft unten gewohnlich rotli an. Die Blatter sind 
unten am Stengel eiformig, oben werden sie aber langlich; 
unten yerlaufen sie schwach, oben stark in den Blattstiel. 
Dieser ist ebenso wie die Blatter, yollig kalii, die Blattflachen 
glanzen, haben ein freudiges Griin und sind mit parallel- 
laufenden Adern durchzogen. Ihr Rand hat an jeder Seite 
nur 2 '— 3 schwache Zahne und vorn laufen sie spitz zu„



Unten werden sie 2 — 5 Cm. lang, nach oben aber nimmfc 
ihre Grosse inimer mehr ab. Aus jedem der oberen Blatt- 
winkel kommen JBliithenstiele, die sich gabelig spalten und 
an den Spalkthgen kleine Deckblattchen tragen. Die Spaltung 
ist geringer oder starker, so dass jeder Bluthenstiel eine Cynie 
von 3, 5 und mehren Bliithen hat. Die Bluthenstielclien 
sind jedoch sehr kurz und ofters werden sogar die Bliithen- 
stande durch Yerwerfung traubenartig. Die Kelche sind bloss 
auf den Streifen bebaart, die 10 Cm. langen Blumen weiss. 
Nur die Oberlippe ist hell-lilaroth und die Unterlippe violett 
punktirt. Die 2 langeren Staubgefasse ragen, sammt dem 
Griffel, iiber die Oberlippe hinaus. Alle Staubfaden sind, 
gleicli dem Griffel, lilafarbig und die Staubbeutel violett. 
Die Kelehrohre ist innen ganz kahl, die spitz zulaufenden 
Frucbtchen haben alier eine feine Behaarung.

Y orkom m en: An steinigen Bergabhiingen und Felsen. 
Nur im Alpengebiet und weiter siidlich. In der .sudlichen 
Schweiz, in Karntlien, Krain, Flora von Gorz.1) Lohr in 
seiner Kritik der 6. Auflage von Koclds Taschenbucli (Arcliiv 
d. Pharm., Bd. 173, Seite 291) bemerkt liierzu: „Findet sieli 
nach lieielienbach nur am sudlichen Litorale der Adria, 
Istrien etc. aber nicht in Krain und Karnthen und scheint 
aucli nicht in der Schweiz vorzukommen, da Moritzi sie nicht 
erwahnt.“

B liith eze it: Juli, August.

1) Oesterr. Botan. Zeitschr. 1863, S. 386.
A bbildungen. Tafel 1803.

Pflanze in natiirl. Grosse.



1809. Clinopodium vulgare L.
Wirbelclosten.

Syn. Melissa Clinopodium Bentham. Calamintha Clino
podium Spenner. Clinopodium aegyptiacum Lam. Clino
podium plwmosum Sieber.

Das rabenkieldicke Rhizom liegt wagerecht im Boden, 
kriecht auslauferartig umher und entsendet nach oben auf- 
rechte, iiber 1j.1 Meter hohe, vierkantige, mehr oder weniger 
zottig behaarte, mit entferntstehenden Blattpaaren besetzte 
Stengel, welche hier und da aufsteigende, am Grunde haufig 
gewundene, hier fast stielrunde, weiter oben jedocli vier- 
kantige Zweige treiben; Blatter deutlich gestielt eiformig- 
langlich, ziemlicli stumpf, am Grunde abgerundet, am Ilande 
gekerbt, mehr oder weniger flanmhaarig; bisweilen sind die 
obersten Blatter fast sitzend und tragen in den Achseln auf 
unentwickelten Zweiglein Buschel kleiner Blatter; Schein- 
wirtel z u einem endstandigen Kopfchen zusammengedrangt, 
reiclibliithig und allseitig ausgebildet; unter dem Kopfchen 
stehen in den Achseln der obersten Blatter meist noch einige 
ebenfalls reichbluthige, fast kugelige Scheinwirtel; alle sind 
von einer ans zalilreichen, borstlichen, rauhhaarigen Blattchen 
bestehenden Hiille umgeben, welche den Kelch iiberragt. 
Alles Uebrige ist wie bei Calam intha. Krone laugrohrig, 
am Sclilunde nackt.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock liegt wagerecht im 
Boden und treibt eine Menge feiner Wurzelfasern. Der



Stengel ist aufsteigend oder aufrecht, zuweilen einfach, ge- 
meinlicli verastelt, vierkantig, dicht mit rtickwarts abstehenden 
weissen Haaren besetzt. Seine Holie betriigt 30— 60 Cm. 
und mehr, seine Blatter stehen gegenstiindig, werden3— 5 Cm. 
lang und 1 — 5 Cm. breit. Sie sind eiformig oder mehr liing- 
lich, am Rande sjsrćht gekerbt, auf beiden Flaehen behaart, 
deswegen etwas trub-griin. Ihre kurzeń Stiele sind ebenfalls 
dicht behaart und aus den Achseln der unteren Stiele lcommen 
kleine Aestchen. Die Bliithenwirtel blilden ein haariges 
Kopfchen; sie befinden sieli an der Spitze des Stengels und 
an den 2 — 3 unter ihr befindlichen Knoten, sowie auch an 
der Spitze der Aeste. Ihre Grosse kommt den Kleekopfen 
nahe oder gleich. Die Httllblattchen sitzen an der unteren 
Verzweigung der Stielchen und bestehen aus je drei borsten- 
formigen, haarig bewimperten Bliittchen; der behaarte, deut- 
lieh lippige Kelch hat eine 3zipfelige, riickwarts gebogene 
Oberlippe und eine 2zipfelige, einwarts gebogene TJnterlippe; 
alle Zipfel sind bewimpert. Die Krone ist tiefer oder blasser 
im Roth, selten weisslich. Sie hat in der Iiohre an der 
Unterlippe zwei bartige Leisten. Ihre didynamischen Staub- 
gefasse stehen von einander entfernt, neigen sich aber einander 
zu und die beiden der Unterlippe sind am liingsten. Die 
Antheren sind 2facherig, beide Pach er sind aber von einander 
getrennt.

V orkom m en: In Laubwaldern, auf Schliigen, an Wald- 
riindern, buschigen Berghalden, an Zaunen und uberall, wo 
der Boden etwas Schatten erhiilt. Man findet diese Pflanze 
tiberall, sie ist perennirend und die Zeit ihrer Bliithe fallt 
in die Hundstage. Durch das ganze Gebiet yerbreitet.



B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Friiher wurde diese Pflanze ais H erba 

C linopoclii y u lg a ris  in Apotheken gebraueht, in neuerer 
Zeit bekam sie aber wahrend der Continentalsperre einige 
Wicbtigkeit. Das Kraut bat namlich einen schwachen aber 
recht angenehmen Geruch und ist etwas adstringirend, wurde 
schoii friiher ais Surrogat des cliinesischen Thees benutzt, 
kam aber besonders in jener Sperrzeit in allgemeineren Ge- 
brauch. Audi in Kuchen kann man das Kraut statt Mąjoran 
benutzen und die Bienen sammeln von den Blumen Honig.

Name. Alin/ heisst das Bett, novg der Fuss, weil die 
FUsse der Bliithen, d. h. die in den Kelchen befindlidien 
Rohren, in der Hiille, gleich einem Bette eingeschlossen sind.

Abbildungen. Tafel 1809.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 lJliithe von der Seite, yergrossert; 

2 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.: 3 dieselbe von vorn, desgl.; 
4 Frucht, desgl.



1810. M e lissa  officinalis L.

Citronenmelisse.

Syn. M. grcweolens Host. M. altissima Sibth. M. cordi- 
folia Pers. M. foliosa Opitz. AL romana Miller. M. hirsuta 
Hornemann.

Das sehr stark verastelte, perennirende Rhizom treibt 
einen bis meterhohen Busch zalilreicher aufrechter, stark 
verastelter Stengel, welche bisweilen eine fast metergrosse 
Bodenstrecke bedecken und mit etwas entfernt stehenden 
Bliittern besetzt sind. Blatter gestielt, eiformig, stumpf, ani 
Grunde herzformig, wie die Stengel fein zerstreut behaart,. 
am Rande gekerbt-gesiigt; Seheinwirtel achselstiindig, halbirt, 
einseitswendig, aus kurzstieligen, arrazahligen Cymen gebildet; 
die einzelnen Bliithen von kleinen, langlichen, spitzen, ganz- 
randigen Deckblattchen gesttitzt; Kelch deutlich 2 lippig,. 
rohrig, die Oberlippe breit Szahnig, fein dornig zugespitzt, 
die Unterlippe 2spaltig mit schmalen, spitzen Abschnitten,. 
der Schlund geoffnet aber zur Fruchtzeit inwendig stark 
behaart; Krone deutlich 2 lippig, die Rohre unten eng- und 
mit einem Haarkranz versehen, von dieser etwas ein- 
geschnurten Stelle an trichterig erweitert mit oiłenem Schlund, 
die Oberlippe ausgerandet, die Unterlippe abgerundet Slappig 
mit grosserem Mittellappen; Staubblatter paarweise zusammen- 
stossend, die unteren weit ktirzer; Friichte eirund, glatt.



B esch re ibu n g : Der vielkopfige, mit zahlreichen astigen 
Wurzelfasern besetzte Stock treibt !/., — 1 Meter hohe, auf- 
rechte, von Grund an astige, vierseitige, mit kurzeń weichen 
Drusenhaaren besetzte, nach oben aber etwas zottige Stengel, 
welche gegenstiindige, grasgriine, 4— 7 Cm, lange, 2—4 Cm. 
breite Bliitter haben. Die nntersten derselben sind lane- 
gestielt, grobgekerbt, ani Grunde schwach-lierzformig; die 
oberen Bliitter werden nach oben am Stengel zu immer 
kleiner, kiirzer in Stielen, am Grunde abgerundeter, die 
obersten sind am Grunde fast keillormig verschmalert. Die 
Oberseite der Bliitter ist dunkler in Farbę und hat kurze 
Haare; die Unserseite ist an den alteren Bliittern fast oder 
ganz kahl. Doch giebt es eine Varietat: Melissa villosa 
Bentli. (M. romana Mili., M. hirsuta Hornem., M. cordi- 
folia Pers., M. altissima Sibth.), welche in allen Theilen 
zottig ist. Die Deckbliitter sind gestielt, lanzettformig, zu- 
gespitzt und weichhaarig, die Kelehe oben tłach, die seiten- 
stiindigen Ziihne der Oberlippe sind in einen an der Rohre 
sich herabziehenden Kieł gefaltet. Die Oberlippe derselben 
ist zuriickgebogen, die 3 Zahne sind kurz und begrannt; die 
Unterlippe ist gerade, hat aber 2 mit einer weit langeren 
Granne versehene Ziihne.

Y orkom m en: In Gebirgswaldern des stidlichsten Theils 
unseres Gebiets sowie hier und da an Zaunen und in Wein- 
bergen verwildert. In Oesterreich; im osterreichischen Kiisten- 
gebiet; in Istrien; Steiermark; sudliches Tirol, so z. B. am 
Wege von Meran nach dem Schloss Tirol, in Val di Non, 
bei Bożen, am Baldo u. s. w. Yerwildert in Weinbergen im 
Unterelsass, in Lothringen, besonders in der Gegend von
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Nanzig. Sie wird ausserdem in manchen Gegenden zum 
offizinellen Gebrauch in Garten, auf Feldern und in Wein- 
bergen kultivirfc, so z. B. in Thuringen an vielen Orten.

B 1 ii t beze i t : Juli bis September.
Anw endung: Die Blatter werden vor der Bluthezeit 

gesammelt, an luftigen Stellen getroeknefc und in den Apo- 
theken sehr haufig ais Herb a M elissae gebraucht. Ais 
leicht-aromatisches nervenstarkendes Mittel wird es besonders 
empfohlen. Offizinell nach der zweiten Auflage der Pharma- 
copoea Germanica, Seite 115 ais F olia  M elissae, Melissen- 
blatter. Die 1’ flanze verdient wegen ihres angenehmen 
Citronenduftes einen Platz in jedem Blumengarten. Sie 
kommt in sonniger Lagę in jedem Boden fort und wird am 
besten durcli Theilung des Illiizoms vermehrt.

Naine. Mtfaooa heisst im Griechisehen die Biene und 
diese Pflanze fiihrt ihren Namen wegen der Masse Nectar, 
die sie in ihren Bliithen hat. Ob unsere Pflanze identiscli 
ist mit dem /.ielioaó<pvhXov des Dioscorides und Yirgil?

Abbildungen. Tafel 1810.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliitłie, vergrossert; 2 Staub- 

blatter, desgl.; 3 Staubweg mit Miindungslappen, desgl.; 4 Fracht, 
desgl.



1811. Horminum pyrenaicum  L.

Drachenmaul.

Syn. Melissa pyrenaica Jacquin.
Im Wuchs hat diese Pflanze, wie schon Reichenbach 

treffend bemerkt, Aehnliclikeifc m itSalvia  austriaca  Jacąuin. 
Das kurze, dauernde Rhizoni treibt eine Basalrosette gestielter, 
eiformiger, stumpf zugespitzter, in den Blattstiel zusammen- 
gezogener, runzeliger, ani Rande grób gekerbt-gesagter 
Blatter aus dereń Mitte sich der steif aufrechte Bliithenstiel 
erhebt, welclier unten mit ziemlich gedrangten, schuppen- 
formigen, eirunden, zugespitzten, sitzenden und etwas um- 
fassenden Stengelblattern besetzt ist, ganz einfach bleibt und 
nach oben in die sehr Iang gestreckte, lockere Seheinahre 
ausgeht. Blatter und Stengel weichhaarig; Bluthen in etwas 
einseitswendigen, armzahligen Scheinwirteln, welche deutlich 
von einander abgesetzt sind aber insgesammt eine reich- 
bliithige Seheinahre bilden; Keleh tief 21ippig, die Oberlippe 
3zahnig mit sehr spitzen, aufsteigenden Ziihnen, Unteriippe 
2zahnig, die Zahne zusammenneigend und etwas aufwarts 
gebogen; Deckbliitter den Stengelblattern ahnlich aber kleiner; 
Krone hocli aus dem Kelcli hervortretend, rohrig-glockig, 
im Schlund durch eine Haarleiste geschlossen, der Sauna 
2 lippig mit aufrechter, flacher, ausgerandeter Oberlippe mit 
grosserem, leicht ausgerandetem Mittelabschnitt; Staubbliitter 
didynamisch, unter der Kronenoberlippe mit den Antheren



zusammenstossend, die unteren langer ais die oberen, die 
Filamente am Ende 2zahnig, der nntere Zahn die Antheren 
tragend, die Filamente zuletzt sieli kreuzend.

B eschreibung: Der aufrechte Stengel erb alt eine Holie 
Yon 2Ct— oO Cm. Seine Wurzelblatter sind rosettenartig ge- 
iiiiuft, gestielt, haarlos und bis 10 Cm. lang oder auch darliber, 
w o y o ii der Stiel die Halfte oder gegen die Halfte misst. Sie 
sind eifonnig, haben grosse, stumpfe Kerbzahne und iłire 
Flachen ziehen sieli an der abgerundeten Basis an dem Blatt- 
stiele herab. Der Stengel liat bloss an der Basis ein Paar 
kurzstielige Błatter, weiter nacli oben nur 3 — 5 Cm. yon 
einander abstehende Schuppenpaare, welehe zwar griin und 
blattartig sind, docli nur 2 Cm. Lange, eine eiformige oder 
łierz-eifbrmige Gestalt haben, yollig sitzen und, ebenso wie 
der Stengel, behaart sind. Wahrend die Wurzelblatter eine 
stumpfe Spitze haben, sind diese Schuppenblatter kurz zu- 
gespitzt. Die Blutlien stehen wirtelartig in gegenstandigen, 
Sbliithigen Cymen, sodass jeder Wirtel 6 Bluthen entlialt 
und von einem ldeinen eiformigen Deckblatte gestutzt wird. 
Man findet 6— 8 solcher Wirtel an der Spitze des Stengels, 
unten in einer Entfernung von 1 Cm., nacli oben in kleinerer 
Entfernung iiber einander, wodurch eine unterbrochene Wirtel- 
iihre entstelit. Die Kelche sind grosser ais die Deckblatter, 
lOrippig, auf den liippen schwacli behaart, bis zur Halfte 
in 2 Lippen gespalten. Die Zahne sind schmal, fein zu- 
gespitzt und fein gewimpert und in eine Stachelspitze aus- 
laufend. Die Kronen sind dreimal so gross ais der Kelcli, 
fast 3 Cm. lang und ilire lange Rohre steht weit aus dem 
Kelche hervor.



Y orkom  men: An grasigen, trocknen Abhangen der 
Alpen. Monte Calbege im Kanton Tessin; Graubundtener 
Alpen; Wormser Joch; weit yerbreitet im stidlichen Tirol; 
im Salzbnrgischen anf kurzbegrastem Kalkkiesboden, am Ufer 
der Bache uud auf Bergabhangen bis auf die Yoralpen 
(1600 Meter), mit ihren unebenen Basalblattern ganze Flach en 
tiberziehend, in den Saalfeldener Hohlwegen, auf der Alpe 
Weissbacliel, auf der Steinalp und im Hinterthal;1) auclr im 
bairischen Hocliland, insbesondere auf den Funtenseer Tauern 
bei Berchtesgaden.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine allerliebste Gartenpfiauze fur alpine 

Anlagen.

1) A. Sauter, Flora, Seite 70.

A bb ild u n gen . T a fe l  1811.
AB Pflanze in natiłrl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert.



1812. H y sso p u s1) officinalis L.

_  ̂ Ysop.

Ein kleiner Halbstrauch, der sich vom Grunde an ausser- 
ordentlich stark verastelt und fast Meterhblie erreicht. Bliitter 
lineal-lanzettlich, stumpf, fast sitzend, ani Grunde plotzlich 
in ein winziges Stielchen zusammengezogen, kalii, wie die 
ganze Pfianze, lederig und glanzend, in den Achseln ent- 
weder entwickelte Zweige tragend oder Biattbiisehel an un- 
entwickelten Zweiglein; Scheinwirtel in den Achseln gewohn- 
licher Stiitzblatter, reichbliithig, in eine langgestreckte, ein- 
seitswendige Aehre zusammengedrangt; Kelch rohrig, fast 
gleichformig Szahnig mit aufwarts gerichteten Zahnen; Krone 
den Kelch weit iiberragend, blan oder roth, mit kurzer, 
flacher, aufgerichteter, 21appiger Oberlippe und Slappiger 
Unterlippe, dereń Mittellappen grosser ais die Seitenlappen 
und verbreitet 21appig ist, die Seitenlappen aufgerichtet, die 
Rohre trichterig, ohne Haarkranz; Staubblatter ttber die 
Krone hinausragend, stark divergirend.

B esch re ibu n g : Uer Ysop hat eine senkrechte Pfahl- 
wurzel. Aus dieser kommen mehre 30— 45 Cm. hohe Stengel, 
die aufrecht oder aufsteigend, ani Grunde holzig, nach oben 
griin, vierseitig und mit sehr kleinen weissen Borstenhaaren 
besetzt sind. Die Bliitter werden 2— 4 Cm. lang, aber nur

1) Per Name yaoomoę bezeiohnete eine den Griechen bekannte 
Pfianze, ob aber gerado diese oder ob nicbt vielmehr die M icro- 
m eria ju lia n a , ist noch sehr zweifelhaft.



2— 8 Cm. breit, sind fast oder ganz sitzend, ganzrandig, 
stumpf oder spitz, oben und unten ausgehohlt-punktirt, am 
Rande durch feine Borstenhaare scharf, beim Reiben an- 
genehm riechend. Der Bluthensfcand ist aus łauter einzelnen, 
den oberen Theil des Stengels einnehmenden, verastelfcen, 
doch sehr kurzstieligen Rispchen (eigentlich Scheindoldchen) 
zusammengesetzt und bildet eine Rispenahre (oder streng 
genommen traubig stehende Scheindolden). Diese Rispchen 
bestehen aus 7— 9 gedrangt stehenden Bliithchen, dereń 
Kelche mit feinen Haaren dicht besetzt sind und 10 Rippchen 
haben, wovon allemal eine Rippe in die Mitte der 5 Kelch- 
zahne und wiederum eine in den Winkeł derselben fiillt. 
Die Krone ist azurblau, rosenroth oder schneeweiss, die Ober- 
lippe ist kleili, die Seitenzipfel der Unterlippe sind kleiner 
ais der durch zwei zuruckgekriimmte Lappen ausgezeichnete 
Mittelzipfel.

Y orkom m en: An sonnigen Felsen im stidlichen Gebiet. 
Im Unterwallis; bei Roveredo im stidlichen Tirol; im oster- 
reichischen Kiistengebiet; im Erzherzogthum Oesterreich; bei 
Cilli in Steiermark; bei Fiume ’) an grasigen Stellen bei 
Plase unweit Hreljin von Hirc gesammelt. YYeiter nordlich 
komnit sie hier und da verwildert vor, an manchen Orten 
aber fórmlich eingebUrgert; so z. B. in Unterschwaben an 
Felsen am Neckar bei Bierlingen unweit Rottenburg;1 2) auf 
der Alb bei Balingen am Saum des bewaldeten Berglcopfs 
Schadelherdle und am Hohenneufen; in Olmrschwaben haufig

1) Vgl. Oesterr. Bot. Zeitsclir. 1883, S. 12.
2) Nicht mehr auf dem Asperg. Vgl. Martens und Kemmler, 

Flora, Band II, S. 65.



am Hohentwiel; liier und da in Frank en, Baiern, in der 
Rheingegend wie z. B. anf sonnigen Felsen im Hegau bei 
Hohenstoffalm und unter der Ruinę Godesberg bei Bonn, 
aucłi im Konigreich Sg,chsen und in Bolmien; an verschie- 
denen Orten in Tlrfiringen, zo z. B. bei Jena auf' der Mauer 
des Gottesackers, am Dornburger Schłoś,sberg, sehr haufig 
an den Kalkwanden des Schaala-Grundes bei Rudostadt, auch 
an der alten Stadtmauer daselbst, anf der Briihler Kirclihofs- 
mauer in Erfurt, an Felsen iiber der Windliicke bei Schul- 
pforta; an der Stadtmauer zu Halle, namentlich am Marbins- 
berg u. a. a. O.; im Flsass und in Lothringen. In Preussen 
bei Darkehmen, Konigsberg, Angerburg, auf dem Kireliliof 
von Caymen u. s. w. nach Herm Fr. J. Weiss.

B lu th ezeit: Juli bis September.
A nw endung: Man sammelt diese Pflanze in der Bltithe, 

um sie ais Her ba Iiyssop i in den Apotheken aufzubewahren. 
Sie schmeckt bitterlich-aromatisch, riecht angenehm, enthalt 
sehr viel atherisches Oel, etwas fettes Oel, Gerbstoff und ein 
eigenthiimliches Alkaloid. Die Wirkung ist anderen Labiaten 
zwar sehr ahnlich, doch zieht man es bei Blenorrhoen und 
bei asthmatischen Leiden den iibrigen vor. Offizinell ist die 
Pflanze nach der Pharmakopoea Germanica nicht mehr.

Abbildungen. Tafel 1812.
A Pflanze mit blauen Bliithen, natiirl. GrOsse; B dieselbe mit 

rothen Illuthen, desgl.; 1 Knospe, vergr<5ssert; 2 Bliithe, desgl.; 3 die
selbe im Liingsschnitt, desgl.; 4 Staubgefass, de.sgl,; 5 Narben, desgl.; 
6 J’rucht, desgl.; 7 Same, natiirl. GrOsse und yergrossert.



Katzemninze.

Syn. Nepeta vulgaris Lam. Cataria"vulgaris Moencli. 
N. citriodora Becker. N. minor Miller.

Das kraftige, federkieldicke, iistige, im Boden kriecliende 
Rhizom treibt in der Regel eine grosse Anzahl aufrechter, 
bis meterhoher Stengel, welclie meistens einfach oder nur 
oberwarts verastelt und mit entferntstehenden Blattpaaren, 
am Ende mit dem einfaclien oder verzweigten Bliithenstand 
besetzt sind. Bliitter gestielt, im Umriss gestreckt dreieckig, 
am Grunde breit und fast gestutzt, nicht herzfónnig, ani 
Rande grób gesiigt, wie der Stengel weichhaarig, riiekseits 
kurz graufilzig; Bliithen in den Blattachseln in gestielten, 
gedrungenen, reichbliithigen Ebenstraussen, Avelche fast 
kugelige, ziemlich entfernte Scheinwirtel bilden; Deckblatt- 
chen etwa von der Lange der Kelchrohre; Kelch mit eirunder, 
oben verengter, etwas gekrunnnter Rblire und filnf langen, 
fast gleiclien, spitzen Ziilmen, Milndung scliief, flaumig; Kron- 
rohre den Kelch tiberragend, unten sehr eng, nach oben 
trichterig erweitert und von der Seite flachgedriickt, Ober- 
lippe der Krone flach, gerade, 2spaltig, Unterlippe Slappig 
mit hohlem, am Grunde stark zusammengezogenem, fast 
kreisformigem Mittellappen und breiten, sehr kurzeń, zuriick- 
geschlagenen Seitenlappen, Kronrohre oline Iiaarkranz; Staub-
blatter unter der Oberlippe parallel nach vorn gebogen, paar- 
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weise sehr genahert, im Yerbliihen auswarts zuriickgebogen; 
Fruchte liinglich, glatt und kalii.

B esch re ibu n g : Die Wurzel senkrecht herabsteigend, 
spindelig, zuweilen wenig iistig, vielzaserig, graubrauu. Der 
Stengel bald einzeln, bald einige aus derselben Wurzel, ein- 
fach oder einfach-astig, Y, — 1 Meter hocli, vierseitig, innen 
etwas rohrig, wie alle iibrigen Theile der Pflanze durch 
kleine, gekriimmte, weis.se dichtstehende Harchen graulicli 
und weich. Die Bliitter gegenstiindig, gestielt, herzformig, 
spitzlich, grobgesagt, die Siigezahne bald spitzer, bald 
stumpfer, die obere Seite weichhaarig, meist mehr griin, die 
untere mehr graulicli, dichter behaart, weich, mit etwas vor- 
tretenden Nerven und Adern. Die Bliitter nehmen nach oben 
bedeutend an Grosse ab, werden weniger herzformig und 
gehen in die Deckblatter iiber, weiche erst, eiformig, dann 
lanzettlich, spitz zugespitzt und unten keilformig, end- 
licli linealisch, an beiden Enden zugespitzt und spitz, viel 
kiirzer ais die Sóheinąuirle sind, an welchen sich iiberall an 
den Yerzweigungen ahnliche kleine Deckbliittchen finden. 
Die Scheinąuirle sind unten von einander stehend, nach oben 
aber in einen dichtbliithigen, stumpfen Bliithenschweif an 
den Spitzen der Stengel und Zweige vereinigt, sie bestelien 
aus gegenstiindigen, gabeliistigen Trugdolden, von denen die 
tiefer ani Stengel stehenden etwas gestielt, die obern aber 
sitzend sind; die Blunien sind buschelformig zusammen- 
gedrangt. Der Kelch ist 15 streifig mit 5 aufrechten, spitzen 
Zahnen, von denen die obern langer, die untern mehr ab- 
stehend sind. Die Blumenkrone hat eine walzenfórmige, 
etwas gekrummte, nach oben sich erweiternde, etwas zu-



sammengedriickte llolire; die Oberlippe ist gerade, rundlicli, 
flach convex, ausgerandet; die Unterlippe ist Slappig, die 
beiden Seitenlappen stelien in die Hohe und sind kurz und 
stumpf, der Mittellappen ist rundlicli, concav, am Rande 
gekerbt und um vieles grSsser, auch herabgebogener. Die 
Farbę der Krone ist weisslicli mit rothen Punkten auf der 
Unterlippe. Die Staubgefasse etwas kiirzer ais die Oberlippe, 
an welcher sie liegen, mit kahlen Staubfaden und blaulichen 
Beuteln; der Griffel spitz 2spaltig. Die Fruchtchen in dem 
dadurch etwas baucliigen Kelch oval, stumpf dreikantig, mit 
convexer Aussenflache, innen nach unten mit einein weissen 
Querfleck tief braun und ziemlich matt.

Y orkom m en : An trocknen, grasigen, etwas schattigen 
Orten, an Abhangen, an Wegerandern, haufig in Dorfern 
wie uberhaupt in der Niihe menschlicher Wolinungen. Die 
Pflanze ist ziemlicli durcli das ganze Florengebiet zerstreut, 
aber meist vereinzelt, weil der Stock nach einigen Jahren 
meist wieder abstirbt, und nirgends gemein. Sie findet sich 
beispielsweise in Preussen in Dorfern, an Mauern, auf Scliutt- 
liaufen bei Darkehmen (selten), haufiger liei Welilau, bei 
Fiatów an vielen Stelien, bei Osterode, Neidenburg und wohl 
sporadisch durch die ganze Provinz vertlieilt (Fr. J. Weiss). 
In der Jenaischen Flora findet sie sich z. B. im Mtihlthal, 
der Paraschkenmuhle gegenuber an der Strasse, in Menge 
auf einer steinigen Terrasse unterhalb der Kunitzburg, sehr 
haufig in der Schlucht links von Dorndorf uber Steudnitz 
nach Tautenburg zu, sowohl an der Strasse ais auch an den 
Muschelkalkabhangen und im Dorfe Steudnitz selbst, auch 
auf dem Dornburger Schlossberg unweit des Schiesshauses,



auch sonst im Saalthal, so z. B. am Steinbruch tiber Kosen; 
im Harz ist sipHiier und da gesellig, namentlich im Bodethal; 
in der FJofa von Halle bei Giebichenstein, Dieskau u. a. a. 0.; 
ebenso ist sie in der Rheingegend sporadiseli verbreitet, so 
z. B. in der Flora von Koln; im Alpengebiet in den meisten 
Gegenden wenig haufig u. s. w.

B liitlieze it: Juli, August.
A nw endung: Die citronenartige Abart dieser Pflanze 

wird oft ais Citronenmelisse in Giirten gezogen. Frilher war 
das Kraut vor dem Bliilien ais Arzneimittel (H erbaN epetae) 
im Gebrauch. Die Katzen sollen den Gerueh sehr lieben, 
daher die Nainen Katzenmiinze und Cataria.

Der Pflanzenname N epeta kommt schon bei den Ronieni 
vor, ohne dass seine Bedeutung niiher bekannt wiire.

For men: Eine Abweichung mit Citronengeruch: N. citrio- 
dora Becker findet sich hier und da, so z. B. in der Jenaischen 
Flora bei der Magdalaer Wiesenmuhle und hinter Golmsdorf 
am Wege nach Tautenburg.

Anm erkung: Nach Fr. J. Weiss kommt auf den Wallen 
von Konigsberg Nepeta racemosa Reichenbach verwildert vor 
und zwar seit der Invasion der siidrussischen Truppen und 
dereń dortiger monatelanger Lagerung im Jahre 1812. Auf 
dem neuen Kirchhof bei Halle kommen verschiedene exotische 
Arten Terwildert vor.

A bbildungen. Tafel 1813.
A Pflanze in natih-1. Griisse; 1 Keleh, vergrossert; 2 Ifrone, desgl.



Kleine Katzenm inze.

Syn. N. lanceolata Lam. N. Nepetella Allioni. N. an- 
gustifolia Yahl. N. graveolens Vill. N. amethystina Desf. 
N. paniculata Miller.

Der vorigen durchaus ahnlich. Das dauernde Rliizom 
treibt aufrechte Stengel, welche sieli nach oben stark ver- 
iisteln uncD enfcfernt mit lmrzgestielten, lanzettlichen oder 
liinglichen, gekerbten, am Grunde abgerundeten oder herz- 
formigen, beiderseits grauflaurnigen oder filzigen Blattern 
besetzt sind; Bluthen in den Achseln gewobnlicher Stiitz- 
blatter in drei- bis mehrbluthigen, gestielten Cymen, ziem- 
lich gross; die Deckblattehen der einzelnen Bliithen kanni 
langer ais die Bltttłienstielclien; die Miindung des rohrigen, 
lilzigen, gekrummten Kelches schief, die Zahne ans breiterem, 
lanzettlichem Grunde pfriemlich; Frlichte lcnotig rauh, an 
der Spitze kahl.

Y orkom m en: In rauhen Felsenthalern am Fuss der 
Alpen. Im Wallis im Thale Tormanche und am Matterhorn, 
sowie nach Koch’s Abgrenzung der Species auch in Nieder- 
Oesterreieh.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Eine ganz niedliche Gartenpflanze.
F orn ien : Die Form mit am Grunde herzformigen 

Stengelblattern ist nach Koch N. Nepetella L. Koch zieht



hierher die Synonyme: N. austriaca Host. N. amethystina 
Poiret. N. paniculąta Miller. Lohr in seiner Kritik von 
Kochs Taschenboch, 6. Auflage, polemisirt hiergegen, indem 
er sagt: N. N ep ete lla  L. isfc eine Pflanze des sudwestlichen 
Europas, die auf der Grenze der Schweiz und Italiens, am 
Fuss des Matterhorns, aber niclit in Unterosterreicli, wild 
wachst. Die Form mit am Grunde abgerundeten oder fasfc 
keilformigen JJlattern ist nach Koch N. lanceolata Lam. 
N. a i tg u s ti folia V ałi 1. N. graueolens Vill. N. arragonensis Lam.

Abbildungen. Tafel 1814.
Pflanze in naturl. Grosse.



Nackte Katzenminze.

Syn. N. ucranica M. B.
Das dauernde Rhizom treibt steif aufrechte, fast kahle, 

nach oben sehr starli verastelte Stengel. Blatter herzformig- 
langlich, beiderseits grasgriin, stumpf, ani Rande gekerbt, die 
unteren kurzgestielt, die oberen sitzend; der Bluthenstand 
eine reichblttthige, reich yerzweigte Rispe, welche aus den 
achselstandigen, gestielten, reichbliithigen Cyrnen zusammen- 
gesetzt ist; Deckblattchen kiirzer ais der Kelch; Kelch 
flaumig, eiformig, zur Fruchtzeit fast mit gleichfbnniger 
Mundnng, mit linealen, spitzlichen, welirlosen Zahnen; 
Frtichte knotig rauh, an der Spitze flaumig.

B esch re ibu n g : Der yierkantige, yerastelte Stengel ist 
haarlos, triigt unten langliche, an der Basis herzformige, kurz- 
stielige, oben mełir eiformig-herzformige, sitzende, beider
seits haarlose Blatter, welche ein lebhaftes Griin haben, das 
auf beiden Flachen fast gleichfarbig ist. In den obern Blatt- 
winkeln stehen die ansehnlich gestielten Scheindoldchen. Die 
Bliithenstiele sind fast haarlos oder nur sehr fein oder deut- 
licher behaart und yiolett angelaufen, die lanzettformigen 
Deckblattchen nur am Rande durch sehr feine Haare be- 
wimpert, die Kelche fast haarlos oder mit mehr oder weniger 
deutlich zu erkennenden Haaren besetzt und die Kronen weit 
grosser ais ihre Kelche. Die letzten sind entweder ganz 
weiss oder die Unterlippe hat am Saume einen lichtrosa-



rothen Anflug und ist am Schlunde mit purpurrothen Punkt- 
chen besetzt, oder der lichtrosenrothe Anflug erstreckt sieli 
iiber die ganze Krone und ist ani Lippensaume besonders 
tiefer gefarbt und dann treten die Purpurpunkte am Schlunde 
durch Zahl und Tiefe der Farbę noeli merklicher hervor. 
Blatter und .Bltithen haben einen starken Geruch. Die 
Niisschen 'sind knotig-rauh, an der Spit/.e flaumig. Diese 
Species unterscheidet sieli selir leicht von N. Cataria 1) an 
den haarlosen, niebt fast dreickigen Stengelblattern, 2) an 
den selir kurzeń Deckblattchen, 3) an den stacliellosen Kelch- 
zahnen, 4) an den nicht glatten Fruchtchen.

V orkom m en: Auf Bergtriften, an sterilen Berglelmen, 
an Waldrandern. Hauptsachlicli im sudliclien und siidost- 
liclien Gebiet; in der siidliclien Schweiz; im sudliclisten 
Tirol, z. B. ani Gardasee, auf dem tirolisclien Baldo etc.; 
im osterreiehiscłien Kiistengebiet; Steiermark; Oesterreicli; 
Mahren; Bolnnen; Schlesien; in ThUringen an der Burg 
Gleichen bei Wandersleben unweit Arnstadt und friilier aucli 
auf der Wachsenburg; im nordłichen Harz bei Benzingerode, 
friiher auch an der Hiineburg bei Eisleben.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr hubsche Gartenpflanze.
F orm en: /?. violacea Koch: Blumen blass-violett, im 

Schlund und auf der Unterlippe mit dunkelvioletten Punkten. 
Syn. N. pannonica Jacąuin. N. paniculata Crantz. N. viola- 
cea Yill.

Abbildungen. Tafel 1815.
Pflanze in natiii-b Grosse.



1816. Glechoma1) hederaeea L.
Grundermann.

Syn. Calamintha hederaeea Scopoli. Nepeta Glechoma 
Bentham. Chamoeclema hederaeea Moench. Ch. vulgareYai\\.

Das fiidliche, iistige, kaum rabenkieldicke Rhizom kriecht 
im Boden weit umher, wurzelt liberall an den Knoten nnd 
entsendet zahlreiche, kaum bandhohe, mit wenigen, entfernten 
Blattpaaren besetzte Stengel. Ganze Pflanze fein kurzhaarig 
und angenehm duftend. Biiitter gestielt, nierenfórmig, die 
oberen fast herzlormig, ani Bandę grób gelcerbt, am Ende 
sehr stumpf; Bllitben in 6 bltithigen Scheinwirteln; Kelch 
trichterig, fast gleichformig 5 zahnig mit eiformigen, in eine 
Granne zugespitzten Zahnen, welche nur ein Dritttheil so 
lang sind wie die Rohre, Kelchschlund zur Fruchtzeit offen, 
kalii; Kronrohre lang, unten sehr eng, nach oben trichterig 
erweitert, am Schlund aufgeblasen; Oberlippe aufrecht, ziem- 
lich flach, 21appig; Unterlippe 3spaltig mit flachem, un- 
getheilten Mittellappen; Filamente anfangs unter der Ober
lippe parallel nach vorn gebogen, beim Verstauben kreuz- 
weise iiber einander geschlagen.

1) Der Gattungsname soli angeblich von ; d>v, dem griechischen 
Namen fur Pulegium  vulgare abgeleitet sein.
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B escłireibung: Gewphnlich gewinnt diese Art eine 
nicht unbedeutende Ausbreitung, indem sie sich an den Boden 
hinlegt, nur an den Spitzen anfsteigt und reichlich Auslanfer 
treibt. Der vierkantige Stengel ist ebenso wie die Bliitter 
ziemlich kalii und nur von der Dicke ungefiihr einer Tauben- 
federspulp.^' Da, wo er die Erde beruhrt, pfiegt er Wurzeln 
aus dem knotigen Gelenke zu treiben; hat er sich endlich 
frei erhoben, so kommt an der Stelle der Wurzel nicht selten 
ein Biindel Haare hervor, welche jedoch nicht in allen Fallen 
beobachtet werden. Die gestielten gegeniiberstehenden Bliitter 
haben anfangs eine rundliche Nierenform, je weiter sie aber 
am Stengel hinaufsteigen, desto mehr werden sie herzfórmig. 
In allen Fallen zeigt jedoch der Rand grobe Kerben. Die 
Anzahl der aus den Blattwinkeln heryorkomnienden und so 
eine Art von unvollkommenem Wirtel oder Quirl bildenden 
Blumen betriigt meist 3— 6, so dass der ganze Quirl aus 
6— 12 nicht sehr langgestielten Blumen besteht. Nicht selten 
kann man besonders bei jungen Schossen in den Blattwinkeln 
statt der Knospen kleine Knollen beobachten. Der Kelch 
hat eine verkehrt rohrig-kegelformige Gestalt und liisst 
gegen 15 Nerven, die ihm das Ansehen einer Liingsstreifung 
geben, deutlich wahrnehmen. Seine Zahne sind fast gleicli- 
lang, wenn man auch schon selbst daran die Neigung zur 
Lippenform nicht verkennen kann; ubrigens lanzettformig in 
eine feine Spitze ubergehend. Die blaue, selten rothe oder 
weisse Blumenkrone ragt weit uber den Kelch hervor. An 
ihrer Basis ist die Iiohre ziemlich verliingert, aber gleich 
darauf da, wo innen die Staubgefasse stehen, erweitert sich 
das Ganze in eine Rohre von grosserem Durchmesser. Der



Saum erscheint fast regelmassig, indess kann man doch deut- 
lich genug eine 2 spaltige Oberlippe und 31appige Unterlippe 
nnterscheiden. Der ausgeschnittene Mittellappen letzter wird 
besonders durcli ein Paar dunkelrothe Flecken charakte- 
risirt, sowie man auch in demselben Schlunde mehre Iieihen 
yon dunkełrothen Pttnktchen bemerkfc. Die anten in der 
liohre entspringenden aber niclit herausragenden zwei langem 
und zwei kurzem Staubfaden tragen Antlieren je mit zwei 
Fachem, die sich unter einem ziemlich spitzigen Winkę] 
zusammenneigen, wodurch zwei gegeneinander liegende Kreuze 
gebildet werden. Der lang hervorragen.de Griffel ist oben 
gabelformig gespalten und die nussahnlichen Samen sind 
fast verkehrt tetraedrisch, indem sie deutlich 3 Seitenflachen 
wahrnehmen lassen.

Y orkom m en: Auf mehr oder weniger beschatteten, 
etwas feuchten Rasenplatzen, in Waldern, Vorliolzern, Ge- 
biischen, auf feuchten, etwas schattigen Wiesen; in Fluss- 
ufergebiischen, sogar auf feuchten Aeckern und in Garten. 
Dnrch das ganze Gebiet gemein.

B liith eze it: Hauptsachlich im April und Mai, doch 
findet man sie stellenweise bis zum Herbst in Bliithe.

A nw endung: Friiher offizinell ais herb a liederae 
terrestris. In Parkanlagen bildet die Pflanze eine hubsche 
Bedeckung des Bodens vor Hainen und Gebiischen.

F orm en : fi. maior Koch: in allen Theilen doppelt so 
gross. Syn. G hederacea fi. maior Gand.

y. villosa Koch: Pflanze zottig. Syn. G. heterophylla 
Opitz.



Ausserdem kommt eine Form vor mit kiirzeren Blumen 
in verschiedener Behaarung und Grosse der Pflanze: O . m i- 

cranthwn Bonninghausen.

Abbildungen. Tafel 1816.
A Pftóiize in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossex't; 2 Blilthe, auf- 

gescbnitten, desgl.; S Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Same, 
deagl.; 6 derselbe im Quer- und Langsschnitt, desgl.



1817. Glechoma hirsuta W. K.
Rauhhaariger Gundermann.

Syn. Nepeta Glechoma (i. hirsuta Bentham.

Der vorigen, von der sie nach Bentham nur Varietat 
ist, ungemein ahnlich und eigentlich nur durch fołgende Merk- 
male unterscheidbar: Stengel rauhhaarig; Blatter lcerbzahnig, 
die oberen herzformig, die nnteren nierenformig; Kelchzahne 
lanzettlich, in eine lange Granne zugespitzt, langer ais die 
halbe Kelchrohre; Filamente langer, bis an den Spalt der 
Oberlippe reichend.

B esch re ib u n g : Ob diese Form eine blosse Yarietat 
oder eine wirkliclie Species sei, ist nocb nicht ausgemacht, 
denn sie bat mit unserm gemeinen Gundermann Yieles tiber- 
ein, wozu auch narnentlioh derselbe Geruch und Gebraucb 
gehort. Zuerst unterscheidet sie sich dadurch, dass sie 
weniger kriecht und sich weit hoher emporrichtet. Die 
Stengel erreicben die Hohe von 30 Cm. und dariiber binaus 
und bekommen eine doppelte Starkę. Zweitens werden die 
Blatter nacb Yerhaltniss grosser, sind unten herzformig- 
nierenfórmig, oben aber langlicb-herzformig, langer gestielt 
ais bei G. hederacea, so dass die Stiele nicht selten das 
Internodium des Stengels an Lange Ubertreffen. Drittens ist 
die Behaarung des Stengels und der Blattstiele von der 
gemeinen Art ganz verscbieden, nicht einzeln oder aus steifen 
Borstenhaaren bestehend oder gar fehlend, sondern aus langen, 
weichen und dichtstebenden Haaren gebildet. Die Bluthen,



an Zahl und Stellung der Wirtel der gemeinen Art gleicli, 
sind doppelfc grosser und in der Kegel auch lichter und roth- 
licher in Farbce Die Kelchzahne sind im Yergleich mit der 
Kelchrohre' nicht, wie bei G. hederacea , dreimal kiirzer, 
sondern nicht einmal doppelt kiirzer und die Spitze derselben 
ist weit diinner. Darni sind die beiden langeren Staubgefiisse 
im YerhUltniss zu den Kronenabschnitten hier langer ais bei 
unserer Art, denn sie reichen bis zum Einschnitte der Ober- 
lippe hinauf, und endlich ist der Mittellappen der Unterlippe 
hier gegen die Seitenlappen schmaler. Nirnint man aber 
alle die.se Abweichungen zusannnen, so eignen sich davon 
nur die Art der Behaarung und die Lange der Kelchzahne 
ais Specieskennzeichen. Die Art der Haare wechselt indessen 
bei den Labiaten selir, wie man das ani Auffalligsten an 
unsern Thymusarten bemerken kann, und die Liinge der 
Kelchzahne mochte vielleicht ais Speciesmerkmal nicht aus- 
reichend sein. Es fragt sich indessen, olr sich Uebergange 
finden und ob beide Fonnen in ein und demselben Boden 
neben einander sieli constant erhalten.

Yorkom m en: In Waldungen, an Zaunen, in Gras- 
garten. Im Gebiet nur in Niederosterreich sowie im Gillier 
Kreis in Steiermark und in Mahren. Ausserdem in Ungarn 
und dem siidostlichen Europa.

B liith eze it: Mai, Juni.

Abbildungen.  Tafel 1817.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelcb, vergr8ssert.



I8!8, Dracocephalum Moldavica L.

.Moldauer Drachenkopf.

Syn. Moldavica pwnctata Moench.
Die jiihrige Wurzel treibt einen aufrechten oder auf- 

steigenden, bis x/2 Meter hohen, einfachen oder wenig ver- 
astelten, mit ziemlich entfernten Blattpaaren besetzten Stengel; 
Blatter gestielt, lanzettlicli ans breitem Grundę, arn Ende 
stumpf, arn Rande tief stumpfgesagt, gegen das Ende hin 
ganzrandig, die oberen sowie die Deckblatter lanzettlicli, fast 
sitzend, allmahlig nach dem Grunde verschmalert, spitz fieder- 
spaltig gesagt mit lang stachelspitzigen Sagezahnen; Bluthen- 
stand am Ende des Stengels ahrenformig, aus achselstandigen, 
yielbluthigen Scheinwirteln zusammengesetzt; Kelch rohrig- 
glockig, deutlicłi 2 lippig mit 3zalmiger Oberlippe, die Zahne 
breit, zugespitzt, zuriickgebogen, und tief 2spaltiger Unter- 
lippe mit lanzettlichen, spitzen Abschnitten; der Kelch zur 
Eruchtzeit durch die zusanimenneigenden Zahne geschlossen; 
Krone langrohrig, rachenfonnig, die Oberlippe aufgerichtet, 
schwacli helmformig, die Unterlippe dreitheilig mit sehr 
grossem, vorgezogenem, verkehrt - herzformigem, 21appigem 
Mittellappen und kleinen lanzettlichen Seitenlappen; Staub- 
blatter unter der Oberlippe parallel nach vorn gebogen, 
genahert.



B esch reibu n g: Der Stengel wird 30— 60 Cm. hoch, 
ist an den Kanten scharflich, innen markig, anfrecht und 
verastelt. Die gestielten, unten am Stengel liingliclien, oben 
lanzettlichen Blatter sind durch ibre Pnnkte, die sieli an den 
IJnterflachen finden, ausgezeicbnet, haben einen sehr an- 
genehmen Melissengeruch, besitzen keine Haare und die 
untersten sind an der Basis herzformig. Die Bliitben stehen 
zu 5 und 6 in blattstandigen Wirteln, sind bis 3 Cm. lang, 
die Kronen doppelt so lang ais der Kelch, ibre Iiolire ist 
sehr dtinn, an der Spitze erweitert sie sich plotzlich und die 
beiden Lippen, von welchen die obere ziemlich senkrecht 
steht, unterscheiden diese Species von den ilbrigen schon 
dureb ihre himinelblaue Farbę. Der Schlund der Krone ist 
nicht behaart, die Staubfaden baben unten zwar kleine 
Harchen, nicht aber die Stanbbeutel. Die Pflanze ist, strenge 
genommen, nicht kahl, sondern ausserst fein und kurz be
haart.

Y orkom m en: Nach Bentham ist diese Pflanze ur- 
sprtinglich nur in Asien, in Sibirien und auf dem Hinialaya- 
gebirge heimisch. Sie kommt aber im sudostlichen Europa, 
im slidlicben und mittlen Russland sowie in Galizien und 
Siebenblirgen verschleppt vor und nach Rebentiscb kam sie 
friiher bei Neumark in Oesterreich, audi im siidlichen Mahren 
vor; so finden sieli auch im Herbarium De Candolle Exem- 
plare, welche Wallroth im deutschen Florengebiet gesammelt 
hatte. Sonst wird sie hier und da in Garten zum Gebrauch. 
ais Kuchengewlirz und ais Zierpfianze angetroffen.

B liith ezeit: Juli, August.
A hw endung: Ein sehr empfeblenswerthes Gcwacbs fur



den Blumengarfcen, ais Sommergewacłis zu behandeln und 
leicht zu kultiviren. Die oberen Pflanzentheile geben einen 
sekr angenehmen Thee. Yor langerer Zeit war das Kraut 
offizinell unter dem Namen: M elissa turcica.

Abbildungen. Tafel 1818.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Fruchtknoten, 

desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 Same, desgl.

32i ’ lora X V III.



1819. Dracocephalum Ruyschiana L.
✓

„ Schwedischer Drachenkopf.

Syn. Ruyschiana spicata Miller. Zornia linearifolia 
Moench.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt rneist mehre, ziem- 
łich stark verastelte, mit entfernten Blattpaaren besetzte 
Stengel. Blatter fast sitzend, lanzettlich, lineal-lanzettlich 
oder linealisch, oft sehr schmal, wie die ganze Pflanze fast 
vollig kalii, am Ende stumpf, naeh dem Grandę allmahlig 
verschmalert, ungetheilt und ganzrandig, wehrlos; in den 
Achseln der obersten Blatter stelien haufig Biischel kleinerer 
Blatter an unentwickelten Zweiglein; Scheinahre endstiindig, 
fast kopfig, aus reichbliithigen, dichten Scheinwirteln zu- 
sammengesetzt.

Beschreibung: Die Wurzel treibt mehre Stengel, 
welehe Meter hoch und hbher werden, vierkantig sind 
und an den Kanten sehr leine, riickwarts stehende Borsten- 
haare haben, wodurch sieli die Stengel scharflich anftihlen. 
A uf den Flachen sind sie vollkommen kahl und lassen aus 
den Blattwinkeln der gegenstandigen Blatter schon von unten 
an gegenstiindige Aeste ausgehen. Die Blatter des Haupt- 
stengels sind weit grosser ais die der Aeste, bis 5 Om. lang 
aber von sehr verschiedener Breite, baki 4 — 6 Mm., baki 
auch nur 2 Mm. breit; die Astblatter sind doppelt schnniler. 
Alle haben keine oder nur sehr feine Haare, sind ganzrandig 
und vorn stumpf lich. Die grossen, lilafarbigen Blutlien bilden



eine aus 2— 3 Wirteln bestehende Endahre, sind 2 Cm. lang 
und liaben gewimperte Deckblatter. Der Kelch besteht aus 
einer yierzahnigen Unterlippe uud einer breiteren, ganzen 
Oberlippe. Die Kronrolire ist nach unten sehr diiim, die 
Oberlippe der Krone etwas concay und ausgerandefc, die 
Unterlippe breitet sich aus, ist 3spaltig, doch die beiden 
seitliehen Zipfel sind sehr kurz und spitz, wahrend der grosse 
Mittellappen verkehrt-herzformig ist. Die Staubfaden und 
Staubbeutel sind behaart; sie sind einander genahert und 
liegen unter der Oberlippe der Krone parallel.

V orkom m en: Auf Triften der Alpen, Yoralpen und 
an einigen Orten auf niedrigeren Bergen und auf der Ebene. 
Die Pflanze ist arktisch-alpin, was fur ihre Yerbreitung im 
deutschen Florengebiet sehr beachtenswerth ist. Haufig in 
den Alpen von Aelen und Wallis; im Oberengadin; im sud- 
lichen Tirol im Vintschgau auf den Voralpen bei Laas, 
z. B. im Matscherthal; auf dem Rheingrafenfeld bei Schwein- 
furt und im Grosslangheimer Wald bei Kitzingen unweit 
Wiirzburg; bei Oranienbaum unweit Dessau; in Ost- und 
Westpreussen, namentlich in den Forsten des siidlichen Ost- 
preussen und im Weichselgebiet, bei Thorn, Puschdorf, Wald 
bei Ollosche etc. (nach Fr. J. Weiss); in Posen bei Neu- 
Brandhaus unweit Filehne.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Staude fur 

den Blumengarten.
A bbildungen  Tafel  1819.

AB Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Kelch, vergrossert.



„ 1820. Dracocephalum  austriacum  L.

Oesterreichischer Drachenkopf'.

Syn. Zornia partita Moench. Ruyschiana laciniata 
Miller.

Das dauernde Rhizom treibt einige aufsteigende, ein- 
fache oder etwas iistige, entfernt mit Blattpaaren besetzte, 
uberall, aber besonders an den Knoten zottig behaarte Stengel. 
Blatter sitzend, vom Grunde an gefiedert-5theilig, die oberen 
3 theilig, die Absclmitte spitz und in eine feine Stachelspitze 
endigend, die Blattriickseite, namentlich am Grunde, zottig; 
in den Achseln der Blatter unterhalb des Bliithenstandes 
stehen kleine sterile Zweige; Scheinwirtel nur wenige, kop fig 
znsammengedrangt; Kronen sehr gross, langrohrig, die Rohre 
nacli vorn trichterig erweitert, die Oberlippe helmformig; 
Antheren, wie bei der vorigen, behaart.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird 30 — 60 Cm. hoch, 
ist durch seine Zotteln grau, aufsteigend oder aufrecbt ge- 
richtet und sendet paarweise aus den Winkein der gegen- 
standigen Blatter zahlreiche Aeste aus. Die Blatter sind 
bis 5 Cm. lang, theilen sich unten in 5, oben in 3 Zipfel, 
welche sieli am Grunde derselben oder im ersten Drittel 
trennen, sehr schmal, ziemlicli gleicli breit und nur nach der 
Spitze hin ein wenig breiter sind. Yorn endigen sie sammtlich 
mit einem lileinen Spitzchen, in der Jugend sind sie mit Zotteln 
gewimpert, doch spater verkalilen sie. Auch die Deckbliitter



sind Bspaltig und ebenso wie die Blatter gewimpert. Die 
Bluthen sind reichlich 3 Cm. lang, lilafarbig und an der 
Basis in’s Weissliche verlaufend, die Kelche 2 lippig, die 
Oberlippe besteht ans einem ungetlieilten, kurz zugespitzten 
Zipfel, die Unterlippe liat 4 schmale und spitz zulaufende 
Zahne von der Lange der Oberlippe, alle sind gewimpert 
und der ganze Kelcli ist melirmals kttrzer ais die Krone. 
Die Krone ist ziemlich so gebildet wie bei D. R u ysch ian a , 
und der Kelcli scliliigt sich nach der Bliitbe ebenfalls zu, 
indem# sieli die Oberlippe an die Unterlippe andriickt. Die 
Stanbbeutel und Staubfaden sind liehaart und die Gefasse 
liegen unter der Oberlippe der Krone parallel neben einander.

V orkoinm en: An Pelsenabhangen an Bergen und Alpen. 
Unterosterreich bei Petersdorf und Bertholsdorf; bei Karlstein 
in Bohmen; im Wallis am Itose und ani Diablei, wo sie 
aber fast ausgerottet ist; in Tirol auf' Bergwiesen im Yintsch- 
gau zwischen Tscbengels und Prąd unter der Kapelle.

B liith eze it: Mai bis Juni.
A n w en du n g : Eine sehr schone Zierpflanze fur den 

Blumengarten, besonders fiir alpine Anlagen geeignet.
A nm erkung: In Preussen bei Konigsberg und Caymen 

wurde schon seit einer Ileihe von Jahren, ebenso in Pom- 
mern und in Schleswig, Dracocephalum thymiflorum L. auf 
Kleeackern ais Eindringling beobaclitet. Herr Er. J. Weiss 
fund dieselbe im Jahre 1876 bei Caymen auf und brachte 
sie zur Yertheilung. Er glaubt, dass sie in Preussen weiter 
verbreitet, aber vielfach iibersehen worden sei. Die Pflanze 
hat das Ansehen von A ju g a  reptans L., aber der meist ein- 
fache Bluthenstengel wird bisweilen meterhoch (bei St. Peters-



burg nacli F. J. Weiss nur 10— 15 Cm.) Stengel vier- 
kantig mit abgerundeten Kanten, wie alle grauen Pflanzen- 
theile ganz fein kurzhaarig und driisig; Bliitter ziemlich ent- 
fernt, gestielt, eiformig, die unteren fast herzformig, am 
Rande fein kerbig gesagfc oder fast ganzrandig; Stfttzblatter 
ganzrandig, fast sitzend; Bluthen in Scheinwirteln, welche 
eine sehr lange J&ćheinahre bilden, die unteren Wirtel ent- 
fernt, die oberen zusammengedrangt, alle ziemlich reich- 
bltithig; Kelcli rohrig-trichterig, nacli vorn gebogen, der 
Mittellappen der Oberlippe breiter und langer ais die Seiten- 
lappen, plotzlich in eine feine Stachelspitze zugespitzt, die 
Seitenlappen dreieckig, stachelspitzig; Ziiline der Unterlippe 
schmal, sehr spitz; Kelch zur Fruchtzeit offen; Krone doppelt 
so lang wie der Kelch, naeh oben stark tricliterig erweitert, 
blau mit weisslicher Rohre, die Oberlippe ziemlich kurz und 
flach, 21appig; Unterlippe mit rundlichem, vorgezogenem 
Mittellappen. Kelch purpurn.

Wenn auch diese Pflanze wohl mit schwedischem Klee- 
samen eingeschleppt sein sein mag, so ist doch ihr Vor- 
riicken von Nordosten her beachtenswerth, derm sie ist eine 
ostlich-subarktische Pflanze, welche im europaischen Floren- 
gebiet hauptsachlich in Schweden und Russland yerbreitet ist.

Abbildungen. Tafe|l 1820.
A Pflanze in nattirl. GrOsse; 1 Bliithe, vergrossert.



Waldmelisse.

Syn. M. grandifiora Smith.
Eine prachtvolle PAanze, dereń kurzes, dauerndes Rhizom 

eiuen diehten Busch schwanenkieldicker, krautiger, ziemlich 
dicht beblatterter, bis ineterhoher Stengel treibt. Alle grunen 
Pflanzentheile sind weichhaarig bis rauhhaarig. Blatter 
eirund oder eirund-langlich, gestielt, stumpf, am Rande grób 
kerbig gesiigt, denen der Melisse gleichend, aber weit grosser, 
die unteren am Grunde herzformig; Bliithen einzeln oder in 
geringer Anzahl in den Achseln der mittlen StengelbliLtter, 
gestielt, etwas nickend; Kelch glockig, ziemlich deutlich 
2 lippig, die Oberlippe sehr kurz 3ziihnig, die Unterlippe 
breit 21appig, die Lappen kurz zugespitzt; Kronrohre weit 
hervortretend, nacli oben sehr wenig erweitert in einen 
grossen, Aachen, deutlich 21ippigen Saurn ausgebreitet, die 
Oberlippe etwas hohl, ungetheilt, Unterlippe olappig mit 
rundlichen Lappen, der mittle etwas grosser und etwas mehr 
yorgezogen; Staubbliitter parallel nach vorn gebogen, paar- 
weise geniihert, daher die Antherenkarnmern paarweise ein 
Kreuz bildend.

B esch re ibu n g : Der vielkopfige Wurzelstock treibt 
aufrechte, 15 — 60 Cm. hohe, rauhhaarige, selten verastełte 
Stengel, welche dkantig sind und nach oben zu innner dichter 
mit gegenstandigen Blattern Ijekleidet werden. Die untersten 
Blatter sind an kriiftigen Exemplaren etwa 6 Cm. lang,



5 Cm. breit, sitzen an 2— 3 Cm. langen Stielen und sind an 
der Basis etwas herzformig; die mittlen und grossten Bliitter 
messen dagegen 10 Cm. Lange, 5— 6 Cm. Breite, sind eirund 
und ihre Stiele sind wenig kiirzer ais 2 1/2 Cm.; die obersten 
Bliitter behalten die Form der mittlen, werden nur in allen 
Tlieilen kleiner. " Alle Bliitter haben eine grasgriine, auf 
beiden Flachen fast gleiche Farbę, behaarte Blattstiele, be- 
haarte oder wenigstens auf den Rippen behaarte Oberfłachen 
und ebenso bekleidete UnterHachen; der Rand ist immer 
durch dichte Behaarung bewimpert. Die gestielten, 4 Cm. 
langen Bluthen sitzen einzeln oder zu mehren in den Blatt- 
winkeln, haben 12— 16 Mm. lange und 8— 10 Mm. breite, 
oft gefiirbte, meistens behaarte Kelche, dereń Lippen in ihrer 
Ausrandung sehr abandern, bald eine ganzrandige, bald eine 
gezahnte, bald eine gezahnte und zweischlitzige Oberlippe 
haben, und ebenso bald ungezahnte, bald gezahnte 21appige 
Unterlippen besitzen. Die Krone ist dreimal so lang ais 
der Kelch, iiusserlich haarig, entweder bald pfirsichbliithroth 
oder bald weiss mit pfirsichbluthrothen, weissrandigen Unter
lippen, bald ganz weiss mit einem kleinen rothen Fleeken 
auf der Unterlippe. Die einfarbige rotlie Yarietat hat ge- 
meinlieh auch nur 3 lappige, ungezahnte Kelche und Manche 
halten sie fur eine eigene Species, nennen sie M elittis  
M elissoph yllu m  und die andere bunte Varietiit M elittis  
g ra n d iflora . Die Staubgefiisse sind haarig, die ganze 
Pflanze hat frisch einen Taubnesselgeruch, getrocknet riecht 
sie schwacher und angenehm; die Fruchtchen sind behaart.

York o m m e n : In lichten VV aldungen und W  aldgebusclien 
sowie an Waldriindern, besonders in Gebirgsgegenden. Zer-



streut durch das siidliclie und mittle Gebiet bis zum Harz; 
weiter nordlich sehr selten. Nach Patze in der Preussisclien 
Flora yorkommend (im Kreise Tliorn?). Im Iierbarium 
Langethal finden sieli Esemplare vom Rhejnfall. Siidlicli 
noch in der Flora von Gorz (Oesterr. Bot. Zeitsclir. 1863, 
S. 388).

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Die Bliitter waren friiher offizinell ais 

H erba M elissae turcicae. Die Pflanze ist eine Zierde 
des Blumengartens, wo sie am besten bei leichter Beschattung 
gedeiht. Sie eignet sieli ganz vortrefflich zur Ausschmiickung 
der Rander von Yorhblzern und Gebuschen.

Form  en: Die Blume yariirt sehr in der Farbę. Bis- 
weilen ist sie reinweiss, so z. B. im Tautenburger Forst in 
Tliuringen, zwischen Tautenburg und Frauenpriessnitz, liaufiger 
yiolettroth oder weiss mit purpurner Unterlippe. M. grandi- 
flora Smith soli sich durch yierzahnige Kelclie unterscheiden, 
aber nach Koch kommt der Kelch bisweilen an demselben 
Exemplar mit 3, 4 oder 5 Zahnen vor.

Name. Yon M elissa , die Citronen-Melisse, und <pvXlov, 
das Blatt, weil die Bliitter den Blattern der Melisse in Form 
und Eigenschaft ahnlich sind.

A bbildungen. Tafel 1821.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Oberlippe, 

desgl.; 3 Staubgetllss, desgl.

flo ra  XVIII. 33



1822. Lamium O rvala  L.

/  Nesselkónig.

Syn. L. pannonicum Scopoli. Ormla lamioides DC. 
O. garganica L.

Das dauernde Rhizom treibt krautige, einfache oder am 
Grunde astige, bis meterhohe Stengel, welche meist aufrecht 
stehen und mit entfernten Blattpaaren besetzt sind. Die 
ganze Pflanze mehr oder weniger zottig; Bliitter gestielt, 
breit eiformig, zugespitzt, am Grunde abgeschnitten oder 
herzformig, doppelt tief gesagt mit abgerundeten Schenkeln, 
die unteren langgestielt und fast kreisrund, die oberen all- 
mahlig kiirzer gestielt; Bliithen in gleiehmiissig entfernten 
Scheinwirteln in massiger Anzahl; Kelch ungleich tief 
ozahnig mit sehr spitzen Zahnen; Krone sehr gross, mit 
gerader Rohre, dicht ii ber dem Grunde inwendig mit einer 
Haarleiste, der Rand des Schlundes vorn beiderseits mit 
einem 2— 3spaltigen Zalm, die Oberlippe helmformig ge- 
wolbt, die Unterlippe mit vorgezogenem, ungetheiltem, vorn 
gezahneltem Lappen.

B esch reibu n g: Aus dem knollenartig gebildeten
Wurzelstocke, der reich mit strangartigen Faserwurzeln ver- 
sehen ist, kommen mehre Stengel oder der einzige Stengel 
derselben theilt sieli tief unten, nalie oder an der Oberflache 
des Bodens, in mehre Stengel, welche wiederum ganz unten 
Aeste ausgehen lassen, so dass dadurch eine Menge nahe



beisammen stehender, aufrecht gerichteter oder aufsteigender 
Stengel entstehen, dic eine buschartige Pflanze darstellen, 
welclie 30— 45 Om. Hohe erreicht. Die Stengel sind dann 
nicht weiter veriistelt, haben abwarts gerichtete feine Borsten- 
liaare, die sich mit der Hohe des Stengels vermehren; sie 
sind anten ziemlich rund, oben aber vierkantig und gerillt. 
Das unterste Blattpaar ist klein, rundlich-herzformig und 
kaum zugespitzt; das folgende Blattpaar wird aber yerhalt- 
nissmassig selir gross, denn an sehr lippigen Exemplaren 
findet man die Blattflachen von 15 Cm. Lange und fast 
12 Cm. Breite, indessen giebt es aucli solclie, die nur 5 Cm. 
lange und 4 Cm. breite Blattflachen haben. Nacli oben zu 
nehmen dann die Blatter wiederum in Grosse ab. Alle 
Blatter sind gestielt und die untersten am liingsten; des- 
gleichen haben die Blatter auf beiden Seiten kurze und 
steife Haare und von dem zweiten Blattpaare an geht vorn 
eine langere oder kiirzere Zuspitzung aus. In den Blatt- 
winkeln finden sich 3— 7 Bluthen, welche 2— 4 Cm. Lange 
messen. Die Kelclie sind halb so gross ais die Kronen und 
ihre schmalen, langspitzigen Zahne ungleich lang, aber nicht 
in 2 Lippen vertheilt. Die purpurrotlie Krone liat eine an 
der Basis weissliche Rolire; die Oberlippe ist ausserlich 
haarig, der Schlund ist weit aufgeblasen und ausserlich an 
den Nerven behaart. Am Ende desselben finden sich die 
oben erwiilmten, langspitzigen, 2— Sspaltigen Zahne und die 
Unterlippe ist durch tiefrothe Punkte und Flecken auf weiss- 
rothlicher Basis sehr schon gezeichnet.

Y orkom m en: An bewachsenen Abhangen zwischen 
Gestrauch, auch an Waldrandern und Zaunen. Nur im slid-



ostlichen Theil des Gebiets. Im osterreichischen Ktistenland; 
im sudlichen Tirol; Karnthen; Krain; Untersteiermark. 
Ausserdem in der Lombardei, in Croatien, Ungarn, Sieben- 
biirgen.

B lttthezeit: April, Mai.
A nw endung: Sie liisst sich im Garten sehr gut ais 

Schmuck im Yordergrund von Geholzanlagen venvenden. 
Wie alle Artgu dieser Gattung lieferfc sie ein treffliches 
Bienenfutter.

F or men: Eine monstrbse Form mit eingeschnitten ge- 
ziihnten oder zersehlitzten Bliittern bildet Linne’s Owaki 
garganica.

Abbildungen. Tafel 1822.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Krone, yergrossert.



1823. Lamium amplexicaule L.
Durchwachsene Taubnessel.

Syn. Pollichia amplexicaulis Roth.

Die jahrige und zweijahrige Wnrzel bringt einen diclit 
iiber dem Boden stark veriistelten Stengel hervor. Sowohl 
der Hauptstengel, welclier bis 1/2 Meter hoch wird, ais auch 
die an seinem Grandę entspringenden, liegenden und anf- 
steigenden, gleiclilangen Aeste tragen in grossen Entfernungen 
unter dem endstandigen Bliithenkopf nur 1 — 2 Blattpaare. 
Stengelstandige Blatter ziemlich langgestielt, wie der Stengel 
und alle griinen Pflanzentheile sparlich sehr kurz behaart, 
nierenformig, grób kerbzahnig oder kerbig gelappt, am Ende 
abgerundet, in den Achseln hiiufig Biischel kleiner Bliitter 
tragend; Scheinwirtel zu einem endstandigen Kopfchen zu- 
sammengedrangt, unterhalb dessen bisweilen noch 1—2 ge- 
trennte Scheinwirtel stehen, die Stutzblatter sitzend, um- 
fassend, quer breiter oder halbkreisrund, kerbig gelappt; 
Kelchzahne kiirzer ais die Rohre, vor und nach der Bliithe- 
zeit zusammenschliessend; Kronrohre gerade, eng, inwendig 
ohne Haarleiste; Priichte dreikantig, gestutzt.

Im Fruhling bliiht die Pfianze meist heimlich, d. li. die 
Kronen bleiben geschlossen und im Kelcli verborgen.

B esch re ib u n g : Aus der sehr kleinen, mehrfach ver- 
iistelten Wnrzel entspringen mehre aufsteigende yiereekige, 
beinahe glatte Stengel, dereń untere Blatter gestielt nieren- 
formig, fast rundlich eingeschnitten, gekerbt, die oberen aber



sitzend stengelumfassend und gleićhfalls eingeschnitten und 
gekerbt erscheinen; alle aber sind durcli angedriickte Harchen 
etwas gestriegelt. Gewohnlich pfłegen die unteren Bliithen- 
quirle etwas von den oberen entfernt zu sein. Meist bilden 
6 — 8 Blumen einon, solchen Quirl. Der Kelch ist oben 
glockenformig erweitert, mit spitzigen Zahnen und zottiger 
Behaarung. Die aussen schon rothe langrohrige Blumen- 
krone ragt aus dem Kelche weit liervor und erweitert sich 
nach unten im Schlunde. Die ganze Oberlippe oder Heim 
ist feinhaarig und besonders dunkel gefiirbt; zu beiden Seiten 
des Schlundes findet sieli ein feiner, etwas aufrecht stehender 
Zalin, und zwar an Theilen, welche im Grunde die beiden 
verkummerten seitliclien Lappen der Unteriippe darstellen; 
der desto ausgebildetere Mittellappen ist zweitlieilig, weiss 
und mit 2 dunkelrothen Flecken bezeiehnet. Die Genitalien 
ragen nicht hervor, sondern werden oben von der Oberlippe 
vollig iiberdeckt, Die 4 Antheren zeichnen sich besonders 
noch dadurch aus, dass sie an beiden Enden einen starken 
Bart feiner Haare tragen. Die langlichen Samen sind zu- 
sammengedruckt, dreiseitig.

Bem erkung: Die Grosse der Blumen ist einigem 
Wechsel unterworfen; audi bemerkte man an wahrend an- 
haltenden liegens emporgewachsenen Exemplaren gar nicht 
entfaltete Blumen, wovon Iteichenbach in seiner Plant. crit.
8 Tom., Fig. 75 unter dem Namen Lamium clandestinum 
eine Abbildung liefert..

York om men: Auf Aeckern, Feldern, auf Schutthaufen, 
Composthaufen, Mauern. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liith eze it: Marz bis Oktober.



A nw endung: Man betrachtet dieses Gewachs gewołm- 
lich ais Unkraut; indessen kann es auch ais Futter fur das 
Yieh benutzt werden. Die honigabsondernde Eigenscliaft 
hat es mit den ubrigen Arten der Grattung Lamium 
gemein.

Abbildungen. Tafel 1823.
A  Pflanze in natfirl. Grosse; 1 Bliithe von vorn, vergrijssert; 

2 di.eselbe von der Seite, desgl.; 3 Krone, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 
5 Grifiel mit Narben, desgl.



1824. Lamium purpureum L.

Kleine Taubnessel.

Das Rhizom ist meist zweijahrig, auch mehrjahrig, 
stets den Winter uberdauernd und treibt einen yierlsantigen, 
ani Grunde veriistelten Stengel, welcher mit nur wenigen 
Blattpaaren besetzt ist. Ganze Pflanze kurz sammethaarig; 
Stengelblatter unter dem endstiindigen Bliithenkopfchen sehr 
langgestielt, herzforinig, grób gekerbt oder Icerbig gelappt, 
das oberste Paar vom Bluthenkopf sehr weit entfernt; 
Bliithen in armzahligen Scheinwirteln, welclie zu eineni end
standigen Kopfchen dicht zusammengedrangt sind, so dass 
die kurzgestielten, herzformigen Stutzbliitter sich pyramiden- 
formig decken; Kelchzahne nach dem Verbltihen abstehend; 
Kronrohre iiber dem Grunde gekrummt, unter der Kriimmung 
enger, an der Einsehnurung inwendig mit einer Haarleiste, 
Schlund der Krone beiderseits mit zwei Zahnchen, von denen 
das obere pfriemlich.

B esch re ib u n g : Diese selir gemeine Pflanze ist bald 
einjahrig, bald auch zweijahrig. Die Wurzeln sind fast 
buschelformig und bestehen aus einzelnen vielfach verastelten 
Wurzelfasern. Der aufsteigende oder aufrechte vierkantige, 
feinhaarige Stengel liat gewohnlich gleich an seiner Basis 
ein Paar Nebenstengel und ist auch weiter olien yerąstelt.



Die gegeniiberstehenden Blatter sind kurzgestielt, herzformig, 
stnrnpf, gekerbt-gesiigt und haarig; bisweilen bemerkt man 
Abarten, wo Blatter und Stengel dunkelpurpurfarben sind; 
auełi kommen wohl tiefer eingeschnittene Exemplare vor. 
Bei allen aber bemerkt man eine pyramidenformige Zu- 
sammendrangung der Blatter an der Stengelspitze, in dereń 
Winkeln dann die 6— Sblumigen Quirle stehen. Uer Kelch 
ist fast glockenformig, feinhaarig, und tragt an seinein Saum 
5 pfriemenformige zugespitzte, etwas ungleiche Zahne. Die 
weit hervorragende purpurfarbene oder seltener rosenrothe 
oder gar weisse Lippenblume hat einen gewolbten ganzen 
Heim (Oberlippe), welcher grosstentheils die Genitalien be- 
deckt. Am Grunde der Unterlippe ist der Sclilund etwas 
erweitert, die beiden seitenstandigen Lappen sind sehr ver- 
kiimmert, abgestutzt, und nur der verlangerte Mittellappen 
ist 2spaltig, indem die beiderseitigen Abschnitte fast ver- 
kehrt-kegelformig erscheinen. Die aus dem Grunde der 
Blumenrohre entspringenden 4 ungleich langen fadenforinigen 
Staubfaden tragen gewimperte, gelbe Antlieren und ragen 
niclit Uber die Blumenrohre hinaus. Der fadenformige lange, 
oben gespaltene Griffel entspringt aus der Mitte der vier 
Skantigen, verkehrt-tetraedrischen Niisschen. Noch verdient 
bemerkt zu werden, dass auch Yarietaten vorkommen, wo 
die BlUthen sehr klein sind.

Y orkom m en: Auf Kultur land aller Art, namentlich 
auf Aeckern, Feldern, in Garten, auf Gemttseland, sogar auf 
Waldblossen und an lichten Waldstellen, selbst auf schlechten 
Wiesen und Triften, in Weinbergen u. s. w. Durch das 
<ranze Gebiet gemem.
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B lu th ezeit: Die eigentliche Bliithezeit ist das Fruh- 
jahr, vom Miirz bis zum Mai; doch bliiht die Fflanze das 
ganze Jahr hindurch und erhiilt sich im Winter sogar 
bluhend unter .der Schneedeeke.

A nw eńdung: Ein im Ganzen harmloses Unkraut. Sie 
ist reclit gut ais Viehfutter zu verwerthen und giebt ein 
reichlich.es, stets ansgiebiges Bienenfutter.

Form en: /i. decipiens Sonder: Blatter ungleich ein- 
geschnitten gekerbt; Krone sehr lang. So aut der Insel 
Helgoland (II.), bei Hamburg, in Mecklenburg, bei Breslau, 
u. a. a. O.

Ferner bildet sie mit der vori<fen Bastarde:
Lamiurn purpureum- amplexicaule G. Meyer. So z. B. 

bei Oldenburg, Hamburg, Stade, in Mecklenburg; in Preussen 
u. s. w. Syn. L. intermedium Fr. und

L. ampleońcaule-purpureum G. Meyer. Zerstreut von 
Westphalen bis Mecklenburg, auf der Insel Silt, durch 
Preussen, in der Schweiz u. s. w. Syn. L. incisum W . L. 
dissectum With. L. guestphalicum Weihe. Vergl. unsere 
Tafel 1824 II.

I)iese Species hat ungefahr die Grosse und Gestalt des 
L. purpureum , denn sie ist ebenso am Grunde veriistelt 
und ptlegt auch gerade so wie jene am Grunde naclcte 
Stengel zu bilden, welche erst an der Spitze Blattpaare und 
Bluthenwirtel haben; indessen ist das ab er nicht immer der 
Fali. Im Ganzen genommen ist es in Stengeln etwas nied- 
riger und in Bliittern etwas kleiner ais L. purpureum , wird 
alier am besten an den Stengelblattern erkannt, welche kurz- 
und breitstielig, breiter ais lang und tiefgezahnt sind, wobei



beachtet werden muss, dass sich die Spitzen der Zaline alle 
nach der Blattspitze Irin krummen. Die Kronrohre ist diinner 
ais der Kelcli, der Heim ist weit kfirzer ais bei L. p u r
pur eum, doch wenig gebogen. Uebrigens ist die 116hre 
der Bliithe im Innem nicht immer kalii, sondern zuweilen 
durcli eine feine Haarleiste behaart. Das L. a m p lex ica u le  
wird, sammt einer Varietiit, welche durch die unteren ge- 
stielten Blattpaare dem L. purpur eum ahnlich ist, sogleich 
durch seine abgerundeten Blattzahne von dieser Species unter- 
schieden.

A bbildungen.
Tafel 1824 I. Lamium purpureum L. AB Pflanze in nat. 

Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, desgl.; o Bliithe im Langs- 
sehnitt, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl.

Tafel 1824 II. Lamium ineisum  W. A Pflanze in natiirl. 
Grosse; 1 Kelcli, vergrOssert.



1825. Lamium maculatum L.
Gefleckte Taubnessel.

Syn. L. album [i. Pollich. L. mlgatum a. rubrum 
Bentham. L. rubrum, Wall rotli. L. rugosum Aiton. Es 
gehort aucli ais Form hierher: L. laevigatum L. L. muta- 
bile Dumort. L. hirsutum Lam. L. stoloniferurn Lap.

Das stark verastelte federkieldicke Rhizom kriecht im 
Boden urnher und treibt mieli oben in der Kegel einen dichten 
Rasen liegender, aufsteigender und aufgerichteter, bis ll̂  M. 
lioher Stengel, welche ziemlich dicbt mit Blattpaaren besetzt 
sind. Die untersten Blatter treiben aus den Achseln meisfc 
eine grosse Zalil kurzer oder unentwickelter Zweiglein mit 
sehr kleinen Blattern. Stengelbliitter ei-herzformig, gestielt, 
melir oder weniger zugespitzt, ungleicli kerbig gesiigt, wie 
die ganze Pflanze melir oder weniger di elit kurzliaarig; 
Scheinwirtel ziemlich reichbliitbig, in den Acliseln kurzge- 
stielter Blatter in ziemlich gleichmassigen Abstanden stehend; 
Blumen gross, saminetliaarig, stark rachenformig; die Kron- 
rohre gekrummt, iiber dem Grundę bauchig erweitert, nnter 
der Erweiterung eingeschniirt und inwendig mit einer Haar- 
leiste versehen, die Einschnurung und Haarleiste tjuerlaufend, 
der Rand des Schlundes abgerundet, mit einem pfriemlichen 
Zahn bezeichnet; Antheren bartig.

B eschreibnng. Diese ausdauernde Pflanze kann 30 bis 
60 Cm. und daruber hoch werden. Die etwas diinne, meist



aufsteigende Wurzel treibt an einzeln zerstreuten Stellen 
zarte Wurzelfasern. Der vollig senkrechte Stengel ist vier- 
seitig nieist einfach unten gewółmlich rothlich, oben griin 
und etwas behaart. Die untern grossern Bliitter, welclie 
ebenso wie die kleineren obern einander gegenuberstehen, 
sind melir herzformig ungleichartig sageformig eingeschnitten 
und wie die iibrigen Pflanzentheile mit kurzeń Haaren be
ki eidet; die obern Bliitter aber nelimen fast eine triangułare 
Form an, sind kurz gestielt und ebenso eingeschnitten ais 
die untern. Da hier die zweite Yarietat bios in Rede steht, 
so wollen wir nur bemerken, dass rnan an derselben keine 
weissen Bander und Flecken trifft, weshalb auch der Bei- 
name m aculatum  nicht ganz passend erscheint. Gewbhn- 
lich setzen 6 — 8 Bltiten, welche aus den Blattwinkeln ent- 
springen und etwas kurz gestielt sind, den Blmnenwirtel 
zusammen. Der Kelch bat eine rblirige, fast glockenformige 
Figur und pflegt kaum gebogen zu sein. Bei niiherer Be- 
trachtung kann man an demselben 10 Langsneiwen unter- 
scheiden. Die 5 etwas auseinandergespreizten Kelchzahne 
sind fein zugespitzt und etwas ungleich. Die lippenformige 
Blumenkrone erreicht die Lange von fast 3 Cm., ist nieist 
etwas gebogen aufsteigend und im Schlunde bauchig. Die 
Oberlippe oder der Heim ist gewblbt und gewolinlich etwas 
ausgeschweift, oben dunkel pfirsichfarben und feinbaarig, 
unten oder innen blass und glatt. Selten werden die beiden 
Lappen, woraus die Oberlippe besteht, an ilirer YeiLindungs- 
stelle durcli einen seichten Einschnitt angedeutet. Die Unter- 
lippe ist gleichfalls aus 3 Lappen, die mit einander ver- 
wachsen sind, zusammengesetzt; die beiden seitlichen sind



jedoch nur in ein Paar fadenformige Ziihne verkummert, in
dem sieh auf dereń Kosten der anten mit dem Einschnitt 
versehene Mittellappen desto mehr entwickelt. Die beiden 
Halften dieses Lappens sind baki abgerundet, bald gehen sie 
wohl auch in eine Zuspitóung tiber, ierner zeigen sich ent- 
weder rotlie Elecken und Streifen, wodurch sie scbeckig 
werden, oder sie sind endlich gleichmiissig roth gefiirbt. Die 
vier ungleich langen Staubgefasse ragen fast hervor. Die 
Antheren sind liinglich, in der Mitte etwas zusammengezogen, 
pomeranzengelben Blumenstaub enthaltend und besonders an 
beiden Enden stark gebartet. Mit ihnen steht der gabel- 
forinig dtinne, oben etwas gekrummte Griffel in gleicher 
Hbhe. Die vier Eruchtknotentheile wandeln sieli in 4 fast 
halbrunde, liingsgestreifte, oben abgestutzte Nusschen um.

V orkom m en : An feuchten Orten in Gebiischen, be
sonders Ufergebtischen an Fltissen, Bachen und Grilben, an 
feuchten Waldriindern, sowie iiberhaupt an feuchten, nicht 
zu stark beschatteten Stellen in Waldungen. Fast durch 
das ganze Gebiet verbreitet, aber am haufigsten in Gebirgs- 
gegenden.

B liith eze it: April bis November.
A nw endung: Ein gutes Futterkraut und eine vortrelf- 

liche Nahrung fur Bienen. Sie eiguet sich auch sehr gut 
fur Parkanlagen zur Bepflanzung von lichten Gestrauchab- 
hangen, wo sie vom Friihjahr bis zum Spiitherbst den Boden 
mit ikren prachtigen, rothen Blumen schmuckt und einen 
dichten Teppich bildet.

Form  en: Man unterscheidet zwei Hauptformen:



a vulgaris: mit fast dreieckig-herzformigen Blattern. 
Syn. L. rugosum Reicłienbach und

(i. laemgatum mit fast ei-herzformigen Blattern. Syn. 
L. laevigatmn L.

Ausserdem entdeckte mein Solm, der Gynmasiast J. Gr. 
Halli er schon vor einigen Jahren einen Bastard in der jeim- 
ischen Flora: L. album-maculatum-, mit rotlilich- weissen 
Blumen und 2 — 3 zalmigem Kronenschlund. Die gewdlni- 
liche Form kommt in der jenaischen Flora, aucłi bei Weimar 
und anderswo mit rein weissen Blumen vor. Bei Jena 
finden sich uberhaupt alle bislang von den Forschern unter- 
schiedenen Formen. In der Wildniss findet man nicht selten 
eine Abweichung mit priichtig silberweiss gestreiften Blat
tern. Uiese ist in Garten besonders beliebt.

Abbildungen. Tafel 1825.
Pflanze in natiirl. Grdsse.



,^1826. Lamium album L.

Weisse Taubnessel.

Syn. L. vulgatum (i. album Bentham.
Tracht und Grosse dieser Pflanze sirul genan wie bei 

der vorigen.
Bliitter ei-herzformig, langgestielt, zugespitzt, grób 

kerbig gesiigt, die Blattstiele nach oben breiter werdend; 
Kronrohre gekriimmt, iiber dem Grunde mit einer Kerbe 
zugeschntirt und inwendig mit einer Haarleiste, Zuschniirung 
und Leiste schief aufsteigend, die Schlundrander mit drei 
kleineren und einem liingeren plriemlichen Ziihnchen besetzt; 
Antheren bartig.

B esch re ibu n g: Die ganze Liinge dieses ausdauernden 
Gewiichses betragt gewohnlich 10— 30 Cm. Die Wurzel ist 
an den Gliedern fadenfbrmig astig, der einfache vierkantige 
Stengel aufrecht und triigt gegeniiberstehende, langgestielte, 
runzlige, dunkle, herzfbrmige, gezahnte, fein behaarte Bliitter, 
welche nach oben hin etwas schmiiler und mehr zugespitzt, 
ja oft rothlich zu werden pflegen. Die weissen feinhaarigen 
Blumenkronen sind gross und der sehr gewolbte, kaum mit 
Ansatzen zu ein Paar Ziihnen versehene, stark behaarte Heim 
schliesst die Genitalien ein, indem der oben gespaltene 
Griffel an Liinge die schwiirzlichen mit goldgelbem Blumen- 
staub verselienen weiss gewimperten Antheren kaum zu iiber- 
treffen pflegt. Anfgeblasen und trichterformig erweitert ist 
der Schlund, zu dessen beiden Seiten die sehr verkiirzten,



mit einigen sehr spitzigen (2) Załinen versehenen Seiten- 
lappen stehen, auf dereń Kosten sieli der 21appige Mittel- 
lappen desto melir verlangert hat. Die langen elastischen 
5 Kelchzahne sind ziemlich ungleicli ab er spitzig, der Keloh 
selbst pflegt in der Mitte etwas yerengert zu sein und liber 
seiner Basis einen schwarzen Ring wahrnehmen zu lassen.

Y orkom m en: An trocknen, scbwach beschattetenOrten, 
in Garten, an Wegen, an Zaunen, am Fuss von Mauern, in 
Gebiischen, an Waldrandern, auf etwas schattigen Rasen- 
pliitzen, in trocknen Wiesengebtischen u. s. w. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet.

B lu th eze it: April bis Oktober.
Anw.endung: Die abgezupften und getrockneten

Kronen waren fruher gegen Unterleibskrankheiten offizinell 
ais: F lores U rticae m ortuae. Das Kraut ist ein gesundes 
Yiehfutter. Die Blumen geben reichliche Bienennahrnng.

Naine. Ueber die Abstannnung des Wortes Lamium 
giebt es viele Meinungen, ohne dass eine einzige geniigen 
konnte, indem es theils von lam ia (Hexe), oder von dem 
griechischen la im os (Kelile), oder glem e (Triefaugigkeit), 
oder endlich von Lam ius, einem Berge Joniens, abgeleitet 
wird.

A bbildungen. Tafel 1826.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Knospe, vergrossert; 2 Krone, desgl.; 

3 Blutlie im Langśschnitt, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Frucbt, 
•desgl.; 6 Same, natiirl. Grosse und vergrdssert.
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Syn. Galeopsis Galeobdolon L. Galeobdolon Galeopsis 
Curtis. Leonurus Galeobdolon Scopoli. Pollichia Galeobdolon 
Roth. Lamium Galeobdolon Crantz. Galeobdolon vulgare 
Persoon. Cardiaca siloatica Lam.

Das federkieldicke Rhizorn ist sehr stark verastelt und 
treibt zahlreiche auslauferartig am Boden hinlaufende, haufig 
an den Knoten wurzelnde, niclit selten von Abhangen zier- 
licłi herabhangende Zweige und ausserdem aufsteigende und 
aufrechte Bluthenstengel mit entfernten Blattpaaren. Blatter 
gestielt, langlich oder fast breit lanzettlieh, am Ende zu- 
gespitzt, am Grunde stumpf, am Rande entfernt sagezahnig,. 
zwischen den Nerven und Adern haufig sehr schon silber- 
glanzend weiss gefleekt; Scheinwirtel entfernt, in den Achseln 
gewohnlicher Stiitzblatter, reichbliithig; Keleli glockig, funf- 
nervig, fast gleichmassig funfzahnig mit kahlem Schlund; 
Krone mit helmformig gewolbter, ungetheilter Oberlippe, 
die Unterlippe fast gleichmassig dreispaltig mit ei-lanzett- 
fonnigen Abschnitten.

B esch re ibu n g: Diese ausdauernde Pflanze erreicht 
ungeta.hr eine Hohe von 12—20 Cm. und treibt Schossen, 
dereń Blatter im Winter, wie bei Lamium m aculatum , 
weissgefleckt zu werden pflegen. Der Iiauptstengel ist ziem- 
lich gerade, vierkantig, feinhaarig und fast astlos. Die unten



gegenuberstehenden Blatter sind gestielt herzformig und 
ziemlich grób gezahnt. Bei melir iippigen Exemplaren er- 
sclieinen sie sehr yerlangert ei-lanzettformig, an beiden Enden 
zugespitzt und spitziger gezahnt. Aus den Blattwinkeln 
kommen 10— 12 einen Quirl bildende sitzende gelbe Blumen 
hervor. An der Basis des fast glockenformigen, mit 5 spitzen, 
ziemlich gleichen Ziihnen versehenen und deutlich 5nervigen 
(indem die Langsnerven in die Zahnspitzen endigen) Kelches 
befindet sieli ein sehr schmales, fast borstenformiges Deck- 
blatt. Die Blumenrohre erreicht ungefahr Kelchlange. Der 
Heim der gelben Blumenkrone ist yerlangert, vorn abgestutzt, 
ja sogar fast eingedruckt, concav, und birgt die weit kurzeni 
Genitalien. Die rothbraungestreifte Lippe (Unterlippe) hat 
drei Abschnitte, wovon der mittle Abschnitt breiter und 
liinger ais die beiden melir zugespitzten und zuriickgesclila- 
genen ist. Die aus der Blumenrohre entspringenden 4 faden- 
formigen, oben etwas gebogenen Staubfaden tragen ein zwei- 
facheriges Staubgefass. Der fadenformige Griffel mit seiner 
galielformigen Narbe geht aus der Mitte der vier verkehrt 
konischen, fast yierkantig - pyramidalen Niisschen hervor.

Vorkom m en: In schattigen Waldungen, besonders in 
Laubwaldungen, in Waldgegenden auch an Ilecken und 
Zaunen sowie in etwas bewachsenen Schluchten. Ziemlich 
duroh das ganze Gebiet verbreitet, namentlich in Gebirgs- 
gegenden.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Liefert reichliche Bienennahrung. In 

Gartenanlagen kann die Pflanze eine prachtige Zierde etwas 
beschatteter Pelspartieen werden, da die Auslaufer mit den



silberglanzenden Blattern elegant herabhangen. Aus diesem 
Grunde auch ais Ampelpfłanze zu empfehlen.

Name: G a leob d o lon  soli, obschon ziemlich ge-
zwungen, von den griecliiselien Wortern ga le , Katze, Iltis 
und bdeo herzuleitgir sein, was einen tibeln Geruch ver- 
breiten bedeutet, weil die zerriebenen Bliitter dieses Krautes 
nicht eben angenelim dnften, und in dieser Irlinsicht an den 
Iltis erinnern.

Form  en: fi. montanum: die oberen Bliitter grosser, 
lanzettformig. Syn. Galeobdolon vulgare fi. montanum Pers. 
So sehr hiiufig in Tłiiiringen, auch in Schlesien u. a. a. O.

Abbildungen. Tafel 1827.
AB Pfianze in nat. Grosse; 1 Bliithe, etwas vergrossert; 2 Krone, 

desgl.; 3 Bliithe im Lśingsschnitt, stiirker vei'grijssert.



1828, Galeopsis Ladanum L.

L ad an u m .')

Syn. Yergl. weiter unten die Varietaten.

Die jahrige Wurzel treibt einen steif aufrechten, meist 
selir astigen, von abwarts angedriickten, weichen Haareu 
flaumigen Stengel, welcher unter den Knoten nicht merklich 
verdickt und selir entfernt mit Blattpaaren besetzt ist. Bliitter 
schmal lanzettlich oder langlich- lanzettlich, gesiigt oder fast 
ganzrandig, am Grunde in den kurzeń Stiel verschmalert; 
Bliithen in ziemlich reichbluthigen achselstandigen und end- 
standigen Scheinwirteln; Kelch glockenformig, 10nervig, fast 
gleicbmassig bzahnig mit stachelspitzigen Zaknen und kahlem 
Schlund; Kronrohre weit hervortretend, unten selir eng, nacli 
oben trichterig erweitert, die Oberlippe schwach helmfonnig 
gewolbt, schwach gezahnelt, die Unterlippe -Ispaltig, der 
Mittellappen vorgezogen und herzformig, am Grunde mit 
zwei kegelfbrmigen, hohlen, eingedruckten Zahnen.

Y orkom m en: An Bergabhangen auf den verschieden- 
sten Gesteinsarten, ausserdem auch auf Getreidefeldern und 
zwar im nordlichen Gebiet nur die breitblattrige Form. Die 
Pflanze ist durch das ganze Gebiet verbreitet. Sonderbar 
ist es, wie gedankenlos so viele Floren Koclis Angabe 
„unter der Saat“ abgeschrieben haben. In Gebirgsgegenden 1

1) Die Conjekturen iiber die Entstehung des Namens sind sehr 
gewagt.



ist die Pflanze wolil urspriinglicli an den Berglehnen reclit 
eigentlich lieimisch und bildet hier selir verschiedene Formen. 
Von diesem ursprfmglichen Standort mag ,sie auf benachbarte 
Getreidefelder gerathen und mit dem Saatgut in der sand- 
liebenden breitbliittrigęn^Form auf die norddeutscbe Ebene 
verschleppt sein. dSfellenweise ist die Pflanze iibrigens selten. 
So z. B. kommt sie im Salzburgischen nur auf steinigem Boden 
bei Untertauern vor. ') In Tirol ist sie im Ganzen haufiger 
und hier zeigt sieli wieder die merkwurdige Erscheinung, 
dass die breitblśittrige Form nur auf Aeckern, die schmal- 
blattrige dagegen nur „auf Erdbruchen und griesigen Pliitzen11 
auftritt.'-) Da muss man unwillkttrlieh auf den Gedanken 
kommen, dass die breitbliittrige Form liberhaupt nur eine 
den ycranderten Bodenverhaltnissen adaptirte Standortsform 
sei. Aehnliche Verlialtnisse herrschen im ltiesengebirge, wo 
nach F. Pax G. an g u stifo lia  Ehrh. „geradezu nur an die 
nachste Umgebung der Halden der schatzlarer Schachte ge- 
bunden“ ist.3) Dasselbe Yerhaltniss tritt in Bogenbard’s 
Flora von Jena hervor (Seite 312), was durchaus mit meinen 
Beobaclitungen ubereinstiinmt.') Auf den Grauwacken-Thon- 
schiefern (Devon) des Schwarzathals kommt nur G. a n g u sti
fo lia  Ehrh. und zwar fast immer mit rein weisser Blume vor.

B lutliezeit: Juli bis September. 1 2 3 4

1) A. Sauter, Flora, Seite 77.
2) Vergl. Hausmann, Flora, lid. II, Seite 689.
3) F. Pax, Flora des Rehhorns bei Schatzlar. Zeitschrift Flora 

1883, Seite 183.
4) Bei Sehonheit (Flora, Seite 349) tritt das fur G. angusti

fo lia  Ehrh. weniger klar hervor und Lutze (Progrannn, Seite 22) 
spricht sieli leider nicht dariiber aus.



Form en: u. latifolia Wimmer et Grabowsky: Blatter 
langlich oder eiformig, entfernt stumpf gesagt. Syn. (J. lati
folia Hoffmann. G. Ladanum Itclib. Dabei die lironrohre 
kaum langer ais der Kelch oder doppelt so lang.

B esch re ibu n g: Die Pfahlwurzeł bat mehre Aeste und 
treibt einen anfrechten, 15— 30 Cm. hohen Stengel, welclier 
die oben angegebene Behaarung besitzt, unten ofters roth 
angelaufen ist, zahlreiche gegenstiindige, abstehende Aeste 
ans den Blattwinkeln treibt und oline Knotenanschwellungen 
ist. Die Blatter des Hauptstengels sind immer grosser ais 
die Astblatter, obwohl nicht immer eirund. Au kleinen 
Exemplaren messen ihre Flachen 2 lj2 Cm. Lange und nur 
6 Mm. Breite, an grossen Exemplaren dagegen 5 Cm. Lange 
und 2 Cm. Breite. Die Blattstiele sind nur 6 Mm. lang und 
kiirzer, und immer stark behaart. Die Blattfljichen sind 
beiderseits feinhaarig und am Rande zu beiden Seiten mit 
3 — 6 Aachen Zahnen begabt, Spitze und Basis sind aber 
ganzrandig. Die Deckblattchen der an den Spitzen der Aeste 
und des Stengels beAndlichen Blttthenąuirle sind linienformig 
und wie die Kelche behaart, ofters zuriickgebogen; am Haupt- 
stengel Andet man in 3— 4 der obersten Blattpaare Bliitlien- 
quirle, an den Aesten gewolmlich nur in den 2 obersten 
Blattpaaren. Die Kronen sind doppelt langer ais die Kelche, 
heli oder dunkelroth, mit tiefrothen Zeichnungen an der 
Unterlippe und mit einem hellgelben Flecken am Sehlunde. 
Fruher betrachtete man diese Art und Gal. a u g u stifo lia  
ais zwei Yarietiiten einer Species, namlich der Gal. L ada
num L.; doch zeigen sich beide Arten in ihren Standorten 
in sehr constanter Weise.



fi. lati folia pawiflora Koch: wie die yorige, aber die 
Blumen niclit halb so gross. Syn. G. intermedia Vill. G.pawi
flora Lam.

y. canescens Koch: Blatter ein wenig schmaler, mit 
wenigen Sagezahnen; Deckblatter an der Spitze ofl zuruck- 
gebogen; obere Stengeltheile und Kelche kurzhaarig, Haare 
abstehend, drilsenlos, oft nur wenige Driisenhaare beigemischt. 
Syn. G. canescens Schult.

8. angustifolia Koch: Blatter schmal, lanzettlich o der 
lineallanzettlich, am Rande mit wenigen, entfernten Zahnen, 
oft ganzrandig; Kelchzahne und Deckblatter schmaler, zu- 
ruckgebogen; Haare alle angedriickt. Syn. G. angustifolia 
Ehrhart. Audi diese Form kommt mit halb so grossen 
Blumen vor. Niclit selten ist die ganze Pflanze fein grau- 
haarig.

B esclireibung: Die Hohe dieser Pflanze betriigt 15 
bis 30 Cm. Die etwas gebogene Wurzel ist dunn und mit 
zahlreichen fadenformigen Wurzelasten yersehen. Der vier- 
kantige, an seinen Ecken mit besonderen Leisten versehene 
und nur an seiner Basis etwas haarige gebogene Stengel ist 
senkrecht, meist glatt und ohne besondere Knoten an den 
Gelenken, nur pflegen bisweilen oben, so wie aucli an den 
Kelchen driisige Haare zu wachsen. Die schmalen fast stiel- 
losen linien-lanzettfbrmigen Blatter sind gewohnlich erst von 
der Mitte an entfernt gesiigt, oben aber fast ganzrandig und 
endigen in eine ziemliche Spitze. Die Bluthen bilden einen 
4 — 8- und melirbluthigen Quirl- Die Kelche sind fein be- 
haart, glockenformig, etwas ungleich ozahnig, indem sieli 
diese stachelspitzigen Ziihne ziemlich auseinander spreizen



uncl haben einen offenen Schlund. Die grosse schone pfirsich- 
bliithenfarbene Blumenkrone ist ziem lich gerade, bat oben 
eine sehr dunne, unten lang heryorragende Rohre, die sieli 
in der Gegend des Schlundes bauchig erweitert und endlich 
in 2 Lippen auseinander geht, wovon die Oberlippe bauchig 
und oben mit 2 Zahnen versehen, die Unterlippe sehr gross 
und 31appig ist, indem der grossere Mittellappen unten aus- 
gerandet und am Schlunde gewohnlich mit 4 gelblichweissen 
dunkelroth umrandeten Flecken geziert wird. Die 4 Antheren 
sind gelblich und ihre didynamischen Staubtrager entspringen 
von dem gestreitten Schlunde, ragen aber nicht iiber die 
Blumenkrone heryor. Der lange fadenfbrmige Griffel ist 
2spaltig, glatt und zwisehen den 4 Nusschen, welche stumpf 
Skantig sind, eingesenkt. Merkwttrdig ist es, dass die 
Floren der weissbliihenden Form gar nicht erwahnen, wah- 
rend die Pflanze z. B. im Schwarzathal last nur mit rein 
weissen Blumen yorkounnt. Ueberhaupt ist dort das Vor- 
herrschen weisser Blumen sehr auffallend, so z. B. bei Cam pa- 
nula p ers ic ifo lia , E upatorium  cannabinum  u. a.

Nam e: G aleopsis, ein griech. Name, welcher aus den 
Wortern o iJill; zusammengesetzt sein soli. Plinius sagt, 
dass diese Benennung dieselbe Pflanze bedeute, ais das Wort 
G a leobd o lon . Tournefort łeitet den Namen von yttltj, 
Katze, und , Gesicht, Aussehen ab, weil mim, wie er 
sagt, glaube, dass die Blumen dieses Gewachses gleichsam 
das Aussehen einer Katze darstellten. Weit wahrscheinlicher 
ist das Wort, ebenso wie G a leob d o lon , aus dem latei- 
nischen ga lea , der Heim, abzuleiten und mit einem griechi- 
schen Wort yerbunden, was schon bei den Romern nicht
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selten vorkam. Der Name wiirde dann ganz einfach „łielm- 
formig, Helmblume11 bedeuten, bei der helmformigen Ober- 
lippe ganz zutreffend.

Abbildungen.
Tafel 1828 I. a . la tifo lia  Koch. Pflanze in natiirl. Gtrosse. 
Tafel 1828 II. < f. angji^fifolia  Koch. AB Pflanze in natiirl. 

Grdsse; 1 Kelch, yergrdssefC; 2 Staubgefiiss, desgl.; 8 Carpell, desgl.



Lieberscher Thee.

Syn. G. cannabina Pollich. G. ińllosa Hudson. G. 
(jrandiflora Roth. G. segetum Reićhard. G. dubia Leers.

Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, bis J/2 Meter 
holien, stark verastelten Stengel, welcher unter den Knoten 
nicht verdickt und durch abwarts angedriickte, weiche Haare 
flaumig und mit entferntstehenden Blattpaaren besetzt ist; 
Blatter gesagt, die stengelstandigen eiformig-langlich, deutlich 
gestielt, am Ende stumpf, am Grund kurz in den Stiel ver- 
schmalert, die aststandigen langlich-lanzettlich, kurzgestielt 
oder die oberen fast sitzend, alle Blatter mit kurzeń Striegel- 
haaren besetzt, hier und da in den Blattachseln der Aeste 
Btischel sehr kleiner Blatter an verkurzten Zweigiem; Schein- 
wirtel am Bauptstengel und seinen Aesten am Ende zu 
einem Aachen Kopfchen zusammengedrangt; Krone den Kelch 
weit uberragend, die Oberlippe eingeschnitten gezahnelt, blass- 
gelb, die Unterlippe blassgelb mit gesiittigt gelbem Schlund.

B eschreibung. Aus der ziemlich tief in die Er de 
dringenden, in ilirer ganzen Lange mit vielen zarten Neben- 
wiirzelchen besetzten Pfahlwurzel steigt ein 15— 30 Cm. hoher 
Stengel ziemlich steif und gerade empor, ist von unten bis 
oben mit Blattpaaren bekleidet, sendet ans den Blattwinkeln 
von unten an gegenstandige abstehende Aeste aus, welclre, 
nebst dem Stengel selbst, durch feine, weisse, dichtstehende, 
riickwartsgerichtete, mit der Basis am Stengel anliegende



Haare rauh sind. Die Knoten des Stengels sind nicht ge- 
schwollen und aucłi nicht anders behaart, ais die ubrigen 
Theile. Die Blattflachen der Bliitter des Hauptstengels 
messen bis 5 Cm. Lange und fast 3 Cm. Breite, ihre Stiele 
1J/2 Cm. Die Stiele sind dicht und feih behaart, unter.seits 
blaulichgriin und (besonders auł'den Nerven) feinfilzig. Beider- 
seits haben die Bliitter 5— 7 grosse Zahne, sind an der Basis 
ganzrandig und die Spitze streckt sieli ais ein grosser breiter 
Zahn hervor. In den obei^teii eng aneinder stehenden Stengel- 
gliedern des Hauptstengels und der Aeste sitzen in den 
Blattwinkeln die mehrbluthigen Bliithenąuirle, dereń Deck- 
blattchen lineal-lanzettlich und behaart sind. Auch die Kelche 
sind dicht behaart und die Krone streckt sieli aus dem Kelche 
weit hervor, so dass sie 3— 4 mai so lang ais der Kelcli ist. 
Die Oberlippe ist etwas gezahnelt, die Unterlippe feingekerbt 
und durcli ihren gesiittigt gelben Flecken am Schlunde aus- 
gezeichnet. In Westphalen kommt dieser Flecken auch von 
rothlicher und rosenrother Farbę vor.

Yorkom m en: Namentlich in der Sandregion, in Thti- 
ringen selten, z. B. im Unstrutthale von Naumburg bis lloss- 
leben und Oldisleben. Auch auf Thonschiefer zwischen 
Blankenburg und Schwarzburg. Haufiger ist sie in West- 
phalen. Sie ist einjahrig, bliiht im Juli und August. Im 
Ganzen selten und hauptsaclilich auf das westliche und nord- 
westliclie Gebiet beschrankt, besonders in der ganzen Ilhein- 
gegend vom Unterrhein bis Lothringen, Elsass und Baden. 
Sie kommt auf Felsen der verscliiedensten Art vor, aber 
wohl iliemals auf Kalkboden, ferner auf sandigen Feldern. 
Im Salzliurgischen findet sie sieli auf Feldern bei Oberndorf



und in der Pfarre Otting an der bairisclien Grenze. Im 
ganzen Alpengebiet ist sie sehr selten. In Tirol werden nur 
wenige Pundorte angegeben, so z. B. von Hausmaun die 
Biirgerau bei Lienz und Felder unter Kapaun, Pelsen liinter 
Schlossbruck und jenseits der Luggauer Briicke, ani Garda- 
see u. s. w. In Wlirttemberg konnut sie nur angepflanzt vor.

B liith eze it: Juli, August.
Anwendung:  Das Kraut dieser Pilanze war liuher 

unter dem Namen Lieberscher Thee, Liebersche Krauter, 
Auszehrungskriiuter, Herb a Galeopsid is ,  offizinell.

Formen: G. prostrata Yill. ist eine Abweichung mit 
liegendem, aufsteigendem Stengel und lang und dicht an- 
liegenden seidenhaarigen Blattern.

A bbildungen. Tafel 1829.
Pflanze in natiirl. Griisse.



Hanfnessel.

Die jiihrige Wurzel treibt einen bis l/2 Meter hohen, 
iistigen, steifhaarigen, unter den Knoten verdickten Stengel, 
welche mit entferntstehenden Paaren gestielter, eirund-liing- 
licher, zugesplfzter, grób sagezahn.iger, rauhhaariger Blatter 
besetzt ist; oberste Blatter kur/, gestie.lt, fast sitzend; untere 
Bluthenwirtel entfernt, die oberen sehr genahert; Kelchzahne 
ans breitem Grunde selir lang, sehr spitz, fast so lang wie 
die Krone oder langer ais dieselbe; Mittelabsehnitt der Unter- 
lippe fast viereckig, flach, kleingekerbt, stumpf oder seicht 
ausgerandet.

B esch re ibu n g : Der Stengel steht aufrecht, wird 30 
bis 60 Cm. lioch, ist mit steifen', ruckwartsstehenden, unter 
den Gelenken besonders dicht an einander geriickten Haaren 
besetzt und an jedein Gelenke mit zwei ziemlich abstehenden 
Aesten begabt, wodurch die Pflanze sieli ziemlich weit aus- 
breitet. Die Blatter werden 5— 7 Cm. lang und 3— 5 Cm. 
breit, sind an der Basis zugernndet, wahrend sie nach oben 
spitz zulaufen. An der Basis aber verlaufen sie etwas in 
den kleinen Blattstiel, welcher feiner und sparsamer behaart 
ist. Die obere, dunkelgriine Blattflache ist mit einzelnen, 
angedriickten Borstenhaaren besetzt, die untere hellgrunere 
Flachę ist feinhaarig oder ganz haarlos, die Seitennerven des 
Mittelnervs verlaufen sammtlicli parallel nach dem Rande 
und dadurch sowohl, ais uberhaupt durch die ganze Gestalt 
bekommt das Blatt Aehnlichkeit mit den Blattchen des



Hanfes. An jeder Seite hat das Blatt 5— 10 grosse, ziemlich 
gleiche Zahne. Die Bluthenwirtel sind bliithenreieh, die 
Bluthen durch den dichten Stand, nach allen Seiten liin ge- 
richtet und weil die Bluthenwirtel nach oben auch dicht ari 
einander stehen, und die Kelchzahne in lange grannenartige 
Spitzen endigen, so bekonunt dieses Gewaclis nach der Bluthe 
ein igelartiges Ansehen. Die Deckbliitter sind Jjneal, grannig 
zugespitzt, ziemlich so lang ais die Kelche, die letzteren 
steilhaarig und zehnnervig, die Kronen so lang oder nicht 
viel langer ais die Grannen der Kelchzahne und von Weiss 
bis Rosa durch alle Nuancen gefarbt. Der Mittellappen der 
Unterlippe ist in der Regel gefleckt, der Heim ganzrandig, 
die beiden hohlen Ziihne sind an der Unterlippe heller ais 
die Unterlippe selbst gefarbt, ofters sclron gestreift.

V orkom m en: Allenthalben ais Unkraut unter der Saat, 
auch an Wegen und auf Schutt. In der Sandregion kommt 
sie haufiger ais im Thone vor, wird auch yollkommener. 
Die Varietat steht im feucliten Gebusch. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet.

B lu th ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Frtiher unter dem Namen H erba Can- 

nabis sy lvestris  gegen Blennorrhoen gebrauchlich, jetzt 
nur ais Peldunkraut bekannt, welches durch seine Samen 
gutes Vogelfutter liefert. Auch kann man aus den Samen 
fettes Oel schlagen. Das Kraut riecht, der Taubnessel ahn- 
licli und hat einen bitterlich-herben Geschmack.

F orm en: Sie kommt mit halb so grossen Blumen vor.
A bbildungen. Tafel 1830.

Pflanze in natiirl. Grosse.



1831. Galeopsis bifiila v. Bonningh. 

x Waldhanf.

Sie steht der yorigen sehr nahe und ist yielleicht nur 
eine Form derselben.

Stengel steifhaarig, unter den Knoten verdiekt; Blatter 
langlich-eiformig, zugespitzt; Kronrolire kiirzer ais der Kelch;. 
Mittelabschnitt der Unterlippe langlich, ganzrandig, aber an 
der Spitze ausgerandet, zuletzt am Rande zurlickgerollt. 
Blumen klein, rosenroth, der Mittelabschnitt der Unterlippe 
purpurn oder violett, mit weisslichem Rand umgeben und am 
Grund mit zwei gelben Flecken bemalt. Unterste Sttitzblatter 
meistens blattig.

Vorkom m en: In Waldungen, an Waldrandern, an be~ 
schatteten Grabenrandern, an Wegen, auch auf Aeckern. Fast 
durch das ganze Gebiet yerbreitet, wenn auch im mittlen 
und slidlichen Theil liaufiger ais im nordlichen.

R liithezeit: Juli, August.

Abbildungen. Tafel 1831.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bltithe von verscbiedenen, 

Seiten, yergrossert.



Bunte Hanfnessel.

Syn. G. cannabina Roth. G. grcmdiflora Schkuhr. 
G. Tetrahit (i. L. G. speciosa Miller.

Stengel aufrecht, astig, abstehend steifhaarig, nnter den 
Knoten verdickt; Bliitter langlich-eiformig, gesiigt, durch an- 
liegende Borstenhaare rauh; Scheinwirtel nach oben sehr ge- 
niihert; Kronrohre doppelt so lang wie der Kelch, der Mittel- 
abschnitt der Unterlippe rundlich-viereckig, flach, kleili ge- 
kerbt, stumpf oder ausgerandet.

B eschreibung: Der Stengel wird 30 — 60 Cm., auch 
wohl 1 — 1V4, ja 1 '/o— 2 Meter hoch, ist mit steifen, wag- 
recht abstehend en Borsten besetzt, viereckig und nnter den 
Grelenken verdickt, nach unten zu rothlich oder ganz roth. 
Er triigt ziem lich in einen halben rechten Winlcel ausgehende, 
gegenstandige, kreuzweise gestellte Aeste, welche eben so 
borstig ais er selbst sind und wie er nahe an der Spitze die 
Bllithenwirtel tragen. Die Blatter stehen wagerecht ab, 
stehen an 2 */2 Cm. langen, gerinnelten borstigen Stielen, sind 
anf beiden Flachen rauhhaarig, haben an jeder Seite 5 bis 
8 Ziihne, endigen in eine ganzrandige Spitze, sind 5 bis 
8 Cm. lang und 4 bis 5 Cm. breit und stehen eben so 
wie die Aeste kreuzweise. In den Winkeln der oberen Blatt- 
paare sitzen die 8- und mehrbluthigen Bllithenwirtel, doeh 
so, dass die unteren von den oberen etwas abgeriickt sind, 
die oberen so gedrangt stehen, dass sie scheinbar eine Aehre 
formen. Der Kelch ist iiber 1 Cm. lang, die Rbhre ist hell-
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gelb, die begrannten Zahnfe sind gran. Die Krone misst 
80— 32 Mm.; ausserlich ist sie haarig und blassgelb, ihr Heim 
ist an der Spitze geziilinelt, ihre HohlziLhne sind violett- 
querstreifig, ihre 2 Seitenlappen der Unterlippe sind zuruck- 
geschlagen upd weiss, der Mittellappen an der Basis tiefgelb, 
im Uebrigen ab er rein veilchenblau und am Ran.de gezahnelt. 
Audi die Staubbeutel sind durch weisse Haare bartig; aber 
ihre weissen Faden wie der Griffel haarlos. Die Friichtdien 
sind glatt.

Y orkom m en: In den Heclcen, Gebiischen imd an den 
Ufern der Fliisse und Waldbiidie, an Waldrandern, auf hohlen 
Weiden, uberhaupt an fenchten oder schattigen Stellen, mehr 
in tiefen Thalern, in Thtiringen nicht selten, audi anderwarts 
in Deutschland haufig auftretend, haufiger jedoch in Stid- 
und Mitteldeutschland ais im Norden. Sie ist ein Sommer- 
gewachs und błiiht in den Hundstagen, audi wohl schon 
nach Johannis. In Norddeutschland ist die Pflanze sehr ver- 
breitet, aber audi sehr haufig in Thtiringen, in Sachsen, 
Bołnnen, Schlesien, auch in den Yoralpen von Baiern, Salz
burg, Oesterreich, Steiermark, im Unterengadin, verbreitet in 
Schwaben u. s. w.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie verdient in Parkanlagen eine Stelle 

im Yordergrund der Holzungen.
Form en: Sie kommt bisweilen mit schwefelgelber, 

fleckenloser Blumenkrone vor. Yar. sulphurea Reichenbadi.
Abbildungon. Tafel 1832.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Knospe, vergrossert; 2 lilutlie von. 
vorn, naturl. Grtisse; 3 dieselbe im Langssclinitt, yergrossert; 4 Frucht- 
lcnoten, desgl.



1833. G aleopsis pubescens Besser. 

Flaumhaarige Hanftiessel.

Syn. Galeopsis cannabina Gmel. G. versicolor Spenner.
G. Walterina v. Schlecht.

Stengel iiberall mit abwarts angedriicktem, weickem 
Flaum bekleidet, unter den Knoten steifhaarig und schwach 
verdickt; Blatter breit eifbrmig, zugespitzt, die unteren fast 
herzformig; Kronrohre lilnger ais der Kelch, der Mittelabscbnitt 
der Unterlippe fast viereckig, flach, klein gekerbt, seicht aus- 
gerandet. Blume meistens sattpurpnrn, am Grunde der Unter
lippe heller und daselbst purpura gefleckt, die Kronrohre 
weisslich, nach oben braunlich gelb.

B esch reibu n g: Die Pflanze stimmt hinsichtlich ihrer 
Blatter am meisten mit G. Te trą b it, nach ihren Bluthen 
aber mit G. cannabina zusammen. Sie ist wie beide sehr 
verastelt, die Aeste sind aufwarts gerichtet, aber sammt dem 
Hauptstengel dunner, bogiger und uberhaupt findet man die 
ganze Pflanze zarter. Oft sieht man den Stengel roth an- 
gelaufen und immer bemerkt man nur geringe Verdickung 
an den Knoten. Die Behaarung der Stengeltheile ist ein 
weisser, riickwarts. gerichteter, zottiger Filz, welcher an den 
Knoten mit steifen Borsten und oben mit einzelnen Driisen 
untermischt ist. Die Blatter sind sammtlich gestielt und 
ziemlich gleichmassig beiderseits mit 12— IG Zśihnen gezahnt; 
ihre Oberflache ist striegelig behaart und ihre Serratur ge- 
wimpert. Die Kelche sind rohrig-glockig, behaart und be-



wimpert, ihre ziemlich gleichgrossen Zipfel stechend begrannt, 
2- bis 4 mai kiirzer ais die Kronrohre, dereń Grosse und 
Colorit wechselt. Die ganze Pflanze erreicht eine Ilolie von 
30— 60 Cm., ihre Blatter sind 5— 8 Cm. lang und halb mai 
so breit, die Blattstiele und Blatter in Blattmasse weit 
weniger ma^sig ais G. T etra liit, doch ist die Veriistelung 
ihr gleich. Diese Species fallt aber durch ihre besonders 
langen Kronen und dadurch auf, dass der Schlund derselben 
mit dem oben bemerkten gelben Fłecken gezeichnet ist, 
welcher sieli theils ais ein einziger viereckiger, theils auch 
in 2 getrennten Flecken darstellt.

Vorkom m en: Sie findet sieli auf Aeckern und Acker- 
randern mit Ausnalime des nordwestlichen Deutschlands fast 
uberall, kommt auch in Tlitiringen in der Flora von llmenau, 
auf dem Gebirge bei Wallendorf und im Voigtlande, ais 
Seltenheiten in einzelnen Exemplaren auch bei Singen unfern 
Stadtilm und bei Jena auf dem Kalkplateau naeh Weimar 
zu vor; auch bei Jena auf Saalkies. Im Alpengebiet ist sie 
im Ganzen selten. in Tirol felilt sie fast ganz, dagegen is^ 
sie gemein auf Aeckern und an Wegen um Bregenz in 
Vorarlberg, selten im Salzburgischen auf bebautem Boden 
und an Hecken des Flachlandes, so bei Siezenheim und bei 
Wais in der Buntenau, zerstreut in Wurttemberg.

B liith eze it: Juli, August.

Abhildungen. Tafel 1833.
Pflanze in naturl. Grosse.



Theeblatt.

Syn. Stadnyh Betonica Bentham.

i)as kurze, dauernde Rhizom treibt ełnen vollig ein- 
fachen, aufrechten, steifen, bis '/a Meter hohen Stengel, 
welcher meistens, wie auch die Bliitter, rauhhaarig, seltner 
nebst den Blattern kalii ist. Am Grunde des Stengels finden 
sieli meistens nur zwei langgestielte, gestreckt-langliche, ani 
Grunde herzformige, ani Rande abgerundet tiefgeziihnte Basal- 
blatter und der Stengel ist mit einem oder zwei Blattpaaren 
besetzt, welehe liinger oder ldirzer gestielt oder fast stiellos, 
aus łierzformigem Grunde eifórmig-langlich sind. Seliein- 
wirtel meist zu einem rundlichen oder gestreckten Kopf zu- 
sammengedrangt, seltner die Wirtel mehr oder weniger von 
einander entfernt, meistens unter dem Kopf noch ein ent- 
ferntsteliender Wirtel, alle von kleinen, sitzenden, itbrigens 
den Stengelblattern ahnliehen Blattern gestiitzt; Kelch fiinf- 
ziihnig, aderlos, glockig, die Zahne lang, fein zugespitzt; 
Krone langrohrig, meist heiwortretend, etwas gekrummt, 
aussen fiaumig, inwendig ohne Haarleiste, mit hohler, auf- 
rechter Oberlippe und Sspaltiger Unterlippe, die Seitenlappen 
eirund, der Mittellappen herzformig; Staubbliitter kiirzer ais 
die halbe Oberlippe.

B esch re ib u n g : Die bramie, faserige Wurzel gelit nicht 
tief in den Boden ein, ilir vierkantiger, aufrechter Stengel 
wird V3— 1 Meter hoch und ist meistentheils einfacb. Die



Wurzelblatter haben lange Stiele und stehen in einem Kreise, 
die nnteren Stengelbliitter sind kiirzer gestielt, die obersten 
ungestielt; mit der Hohe werden sie kleiner und schmaler. 
Alle Blatter skul runzelig, stumpfkerbig, mehr oder weniger 
rauhhaarig, grasgriin und gegenstiindig. Die Bluthenahre 
misst im Durchsclinitt 5 Cm., nieht selten steht ein oder 
mehr ais ein Wirtel am nnteren Ende derselben vereinzelt. 
Die Wirtel sind 8— lObliithig, die Kronen haben eine schon 
purpurne Farbę und eiiien weisslichen Schlund, hoehst selten 
sieht man ganz weisse Blumen. Die ganze Krone ist 1— 2 Cm. 
lang, der Mittelzipfel ihrer Unterlippe hat eine viereckige 
Gestalt.

Y orkom m en: Diese Pflanze steht bald auf feuchten, 
torfigen Wiesen, bald auf trocknen Bergwiesen, bald im 
Laubwald an freieren Stellen auf trockenem Boden, iindert 
deshalb auch sehr an Grosse, Ueppigkeit und Behaarung und 
wurde friiher unter mancherlei Namen in mehre Species ge- 
schieden, die aber kaum Yarietiiten genannt werden konnen, 
weil sie oft mit dem Jahrgange ihre Eigenthumlichkeiten 
mehr oder weniger ablegen. Durch den grossten Theil des 
Gehiets verbreitet, wenn auch durchaus nicht gemein.

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Friiher waren Wurzel, Blatter und 

Bliithen im Gebrauch, jetzt gilt die Betonika nur noch ais 
Hausmittel. Die Wurzel schmeckt etwas widerlich, erregt 
Erbrechen und Purgiren, das frische Kraut schmeckt bitter- 
lich zusammenziehend, ist nervenstarkend und gilt ais Haus
mittel gegen Verschleimungen und Gicht. Die jungen, vor- 
sichtig getrockneten Blatter geljen ein schlechtes Theesurrogat



und haben den Namen „Theeblatt“ Yeranlasst. Die Pflanze 
verdient einen Platz im Blumengarten.

Form en: u. hirta Koch: Stengel lcurzhaarig; Kelcli 
rauhhaarig. Syn. Betonica hirta Leyss.

(i. glabrata Koch: Stengel und Kelche kahl.
y. stricta Koch: Grosser und stark rauhhaarig, die 

Bliitter breiter. Syn. Betonica stricta Aiton. So auf Vor- 
alpen und Alpen.

ó. latifolia Koch: Kriiftig, die Bliitter breiter, dieSchein- 
ahre sehr gedrungen. Syn. B. incana Reichenbach. Diese 
Form findet sieli hauptsachlich in botanischen Garten und 
ist durch Cultur entstanden. Die ausgerandete Oberlippe ist 
bei dieser Yarietiit nicht einmal in einer und derselben Aehre 
constant und kommt auch bei andern Yarietilten vor. Syn. 
B. stricta Aiton.

e. serotina: Kurzhaarig, die Scheinahre unterbrochen. 
Syn. B. serotina Host.

Uebrigens lassen sich zwischen den Varietaten kamn 
feste Grenzen ziehen, namentlich variiren sie sammtlich mit 
dichten, entfernten und unterbrochenen Scheinwirteln.

Die Pflanze bluht meist rosenroth, bisweilen aber blass- 
roth oder weiss.

A nm erkung: Die Pflanze ist unter dem Namen Vetto- 
nica schon den alten Romern bekannt gewesen.

Abbildungen. Tafel 1834.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse; 1, 2, 3, 4 Knospe und Bluthen vev- 

schiedener Form, yergrOssert; 5 Staubgefass, desgl.; ti Garpell, desgl.



Alpen-Thęeblatt.

Syn. Stachys densiflora Bentham. B. Monnieri Gouan. 
B. danica Miller.

Der vorigen selir ahnlich. Stengel, Bliitter und Blatt- 
stiele dicht zottig oder rauhhaarig; Bliitter aus herzfbrmigein 
Grunde liinglich, stumpf kerbziilmig, mit Ausnahme der beiden 
obersten dicht unter der Scheinahre stehenden langgestielt, 
bisweilen am Grunde undentlich herzformig, gestutzt, rauh; 
Scheinahre aus dichtstelienden Scheinwirteln zusamniengesetzt; 
Blumen zerstreut flaumig; Oberlippe kalii, gerade vorgestreckt, 
vorn breiter, selir stumpf oder seicht ausgerandet; Staub- 
blatter fast so lang wie die Oberlippe.

B esch re ibu n g: Diese Art des Theeblatts stimmt im 
Ganzen in Grosse und Form mit unserer gemeinen Art 
uberein, auch ihre Blilthen haben die gleiche Farbę, sind 
aber grosser und sogleich daran kenntlicli, dass ihre Lippen 
nicht aus einander ldaffen, sondern sieli gerade hervor- 
strecken, so dass sie nahe an einander zu liegen konnnen. 
Desgleichen sind auch alle Bliitter und Blattstiele, ebenso 
wie der Stengel, mit abstehenden, dichten, doch kurzeń Zottel- 
haaren rauh behaart und die Stengelbliitter sind sammtlich, 
bis auf das oberste, den Bliithen nahe stehende Paar, deut- 
licli und ziemlieh langgestielt. Uebrigens sind auch die 
Kelche weit melir hevortretend und netzig geadert. Die



Bluthenahre ist eifórmig, oft am Grandę unterbrochen, die 
Oberlippe der Krone ist inimer kalii, die Unterlippe breitet 
sieli flach aus.

Y orkom  men: An Kalkabhangen in den Yoralpen. In 
den Walliser Alpen an manchen Orten in Menge; in Krain; 
im sudlichen Tirol auf der Alpe Neva seconda in Primiero, 
im Thal della Cima del Prate in Giudicarie, auf' Triften der 
Yoralpen am Baldo hier und da z. B. agli Zocehi und Val 
dell’ Artillon, auf der Alpe Lenzada in Giudicarie.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr empfehlenswertłies Gewachs fiir 

alpine Anlagen.

A bbildungen. Tafel 1835.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergr5ssert.
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Ge lb es Theeblatt.

Syn., Stachys Alopecurus Bentham. Betonica lutea 
Millera' Sideritis Alopecuros Scopoli. Betonica Jacąuini 
Greń. Godr.

In Grosse und Wuchs der vorigen durchaus ahnlicli, 
aber schon dnrch die griinlich-gelben Bliithen leicht unter- 
scheidbar. Bliitter aus herzformigem Grand breit eiformig 
oder dreieckig, die Basalbliitter łanggestielt, zahlreich, eine 
llosette bildend; alle grunen Pflanzentheile rauhhaarig; Blatt- 
rand breit dreieckig geziihnt; Stengelblatter kurz gestielt; 
Kelch abwarts netzig geadert; Krone kahl, die Lippen aus- 
wendig zottig-haarig, die Oberlippe in eine zweilappige Spitze 
verschmalert; Staubblatter kaum lialb so lang wie die Ober
lippe. Seheinahre dicht aber stets unterbrochen.

B eschreibung: Je nach Hohe des Standorts und Gilte 
des Bodens wird der Stengel 15 — 45 Cm hoeh, steht steif 
in die Hohe, steigt aber an der Basis auf, hat vier stumpfe 
Kanten und ist mit dichten, rilckwarts gerichteten Haaren 
bekleidet. IJie untern Stengelblatter sind sehr langstielig, 
nach oben zu werden die Stiele der Bliitter kiirzer, zuletzt 
fast, doch nicht vollig sitzend. Alle Bliitter sind aber dnrch. 
grosse, dreieckige Ziihne gekerbt. Die Bltithenahre ist walzen- 
formig, immer unterbrochen, die Kelche liaben 5 grosse, spitze 1

1) Fuchsschwanz, bezieht sich auf den Bliithenstand.



Zahne, die in Stachelspitzen ausgehen, und sind dicht be- 
haaart. Die Kronen sind nicht nur durch Farbę, sondern 
auch durch die sonderbare Gestalt der Oberlippe ausgezeichnet, 
die in Form einer Lyra sich verschmalert und ausschweift, 
in der Ausscliweifung aber zwoi lange, zugespitzte Zipfel 
bildet. Uebrigens sind die untern Blatter stumpf, die obern 
spitz, alle weichhaarig. Die untere Lippe stelit von der 
oberen ab, die Staubgefasse sperren sich nach der Bliithe 
etwas aus.

Y orkom m en: Auf Alpentriften. Im Kanton Tessin; in 
Tirol, besonders im sudlichen Theil, sehr verbreitet; im Salz- 
burgischen auf steinig-kiesigem Boden der Kalkgebirge von 
1000— 1600 Meter Meereserliebung gesellig und mit den 
Baclien meist bis in die Tlialer liinabgehend, so z. B. in den 
Hohlwegen ani Untersberg, an den Kalkgebirgen von Lofer, 
in der Abtenau, am Torennerjocłi, ain Gehner und Bluhn- 
teck, am Radstadter Tauern; in Steiermark und in Oesterreieh.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine empfehlenswerthe Gartenpflanze fur 

alpine Anlagen.
Abbildungen. T afel 1836.

A B Pflanze in natiirl. GrBsse.



Gottvergess. Andorn.

Syn. Ballota alba L. B. borealis Schweigg. B. foetida 
Reichenbach. B. vulgaris Lk. B. ruderalis Fries. B. urticae- 
folia Ortm.

Das dauernde, kriechende, gegliederte Rhizom treibt 
zahlreiche, rasenformig beisammenstehende, iistige Stengel 
von % Meter bis 1 Meter Hohe; Blattpaare ziemlich enfc- 
fernt; Bliitter eiformig-langlich, spitz, grobkerbig gesagt, 
kurzer oder langer gestielt; Bluthen in ziemlich reichbluthigen 
Scheinwirteln, welche entfernt stehen, das Ende der Zweige 
steril; Kelch funfzahnig, die Ziihrie eiformig, begrannt; 
Krone rachenformig mit hohler Oberlippe, dreilappiger Unter- 
lippe, dereń Mittellappen yerkehrt herzformig, die Rtihre in- 
wendig mit einer Haarleiste; Staubblatter unter der Ober
lippe genahert, gleichlaufend; Friichte rnndlich-stumpf.

B esch reibn n g: DieWurzel astig, vielkopfig, vielfaserig. 
Der Stengel iiber 1/2 Meter hoch, in Hecken nnd an Zaunen 
zuweilen fast mannshocli, einfach astig, die Aeste iminer 
kurzer ais der Stengel, vierkantig, die Flachen mit einer 
schwach erhabenen Langslinie, die Ecken stumpflich, innen

1) ist der Name einer Pflanze bei den Griechen, welche
ihre Benennung wegen ihres widrigen Geruchs von werfen,
legen, beriihren u. s. w. erhalten haben soli, aber schwerlich eine Art 
der so genannten Gattung sein mochte.



etwas rohrig, aussen mehr oder weniger mit kurzeń abwarts 
gekrummten Harchen besetzt und ausserdem noch etwas 
flaumdriisig. Die Bliitter gegenstandig, gestielt, breit-eiformig, 
selbst rundlich, bis ins schmal Eifórmige ubergehend, am 
Grunde sehwach herzformig oder stumpf oder etwas keil- 
forrnig, an der Spitze stumpflich oder spitz, selbst zugespitzt; 
der Rand mit grossen, ungleichen, bald stumpferen bald 
spitzeren, mit einem aufsitzenden driisigen Knopfchen oder 
stumpfen Spitzchen endenden Ziihnen; auf beiden Seiten mit 
kurzeń weisslichen Haaren, auf der untern auch wohl noch 
mit Driischen besetzt. Die Blatter nach oben an Grosse ab- 
nehmend, kiirzer gestielt und spitzer, immer die Blumen ihrer 
Achsel uberragend. Die Blumen stehen in kurzgestielten 
gabeltheiligen Trugdolden, mit linealischen spitzen behaarten 
Deckblattchen an den Verastelungen, in den Winkeln der 
Blatter entfernt stehende Scheinąuirle bildend. Der Kelch 
10nervig und lOfurchig, rohrig, oben weiter, in 5 zugespitzte 
Ziihne, welclie in eine grannenartige stechende Spitze aus- 
laufen, getheilt, auf den Riefen bis in die Spitze behaart, 
ausserdem noch flaumdrtisig. Die Blumenkrone roth, mit 
einigen weissen Zeichnungen, auf dem RUcken sehr haarig; 
die Oberlippe aufrecht, langlich, flach gewolbt, gekerbt oder 
ausgerandet; die Unterlippe nicht viel liinger ais die Ober
lippe, dreilappig, die Seitenlappen kurz, stumpf, der Mittel- 
lappen liinger und breiter, verkehrt-herzformig, an den Seiten 
herabgebogen. Die Staubgefasse kiirzer ais die Oberlippe; 
die Staubbeutel gelb, spater braun, die Staubfaden weisslich; 
der Griffel an der Spitze spitz 2spaltig. Die 4 Priichtchen 
im Grunde des Kelchs schwarzbraun, ungefahr 2 Mm. lang,



elliptisch, mit convexer Aussenfliiche, glatt. Alle Theile der 
Pflanze sind zuweilen rotłi angelaufen oder gefarbt.

Vor komin en: An Zaunen, auf Scłmtthaufen, an Wege- 
randern, meistens in der Kalie menschliclier Wohnungen. 
Durcli das ganze Gebiet verbreitet.

B luthezejH  Jani bis August.
Anwerfaung: Diese nicht angenelnn riechende, bitter 

schmeckende Pflanze wurde fruher ausserlich und innerlich 
medicinisch benutzt (H erba M arrubit n igri v. fo e t id i s. 
Her ba B allotae) dient ąucli wołil ais Thierheilmittel.

Form en: a. foetida Koch: Kelchzahne breit eiformig, 
in eine Granne endigend, so lang oder kiirzer ais der Zahn. 
Syn. B. foetida Lam. Dieselbe mit weissen Blumen ist 
B. alba L.

/?. ruderalis Koch: Kelchzahne eiformig, in eine Granne 
endigend, welche langer ais der Zahn. Syn. B. ruderalis Fries.

Abbildungen. Tafel 1837.
A Pflanze in natiirl. Griisse; 1 tSliithe, yergrosserfc; 2 Krone im 

Liingsschnitt, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.



Brandkraut.

Syn. Phlomidopsis tuberosa Lk. Phlomoides tuberosa 
Moench.

Das kurze, dauemde Rhizom treibt knollentragende 
Wurzeln und einen meterhołien Stengel, welcher am Grunde 
mit langgestielten, herzformigen, spitzen, gekerbt-gesagten, 
weichhaarigen Blattern besetzt ist; Sttitzblatter langlich- 
dreieckig oder aus breiterem Grand lanzettlich, spitz und un- 
gleich gesagt; Deckblatter pfriemlich und steifhaarig; Schein- 
wirtel reicbbluthig, entfernt; Krone aussen weissfilzig, in- 
wendig purpura, rachenformig 2 lippig, die Oberlippe stark 
gewolbt, der Mittelabschnitt der Unterlippe yerkebrt herz- 
formig; Staubblatter genahert, unter der Oberlippe parallel, 
die unteren, langern Filamente am Grund mit einem ge- 
krummten Anhangsel yersehen; Kronrohre inwendig mit einer 
Haarleiste; Zahne des Fruchtkelchs abstehend. Kelchrohre 
und Stengel kalii.

B esehreibung: Der Wurzelstock ist yielkopfig, lang- 
faserig und knollentragend, treibt mehre ij.1— l 1/, Meter 
hohe, aufrechte, rohrige Stengel, welche baarlos, purpurroth 
und nach oben etwas astig sind. Die Wurzelblatter werden 
bis 13 Gm. lang und langer, haben eine tiefherzfórmige 
Basis, stumpfe Kerbzahne, die in sehr kleine Spitzchen aus-

1) Von <pXói, die Flainme.



gehen, weitlaufig behaarte Unterflachen und haarige Blatt- 
stiele; die Oberfłiichen sind dunkelgriin und kalii. Nach 
oben werden die Blatter kurzotielig und die unteren bliithen- 
standigen Blatter liaben eine fast pfeilformige, die oberen 
eine keilige Basis, beide Arten sind lang verzogen, grób, 
spitz und ungleich gesagt und stets liinger ais die dichten, 
vielbliithigen Bliithenąuirle. Die pfriemlichen Deckblattchen 
sind steifhasjwdg gewimpert, so lang ais die Kelche, dereń 
steifhaarige Zahne abstehen. Die Oberlippe ist ausserlich 
weisswollig, die Unterlippe fast kahl, innen sind beide hell- 
purpurroth, die langeren Staubfaden zeichnen sich durch ihre 
rtickwarts gebogenen Anhangsel aus, ein Merkmal, woran 
man diese Pfłanze von allen unsern heimischen Labiaten 
unterscheiden kann.

Yorkom m en: Aut' sandigen Feldern, an Wegerandern, 
in Waldlichtungen. Im Gebiet nur in Oesterreicli und Mahren, 
Ungarn, Siebenbiirgen u. s. w.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine schone Gartenpflanze.

Abbildungen. Tafel 1838.
A Basalblatt, nat. Grosse; 13 bliihender Stengel, desgl.; 1 Bluthe, 

vergrossert.



Bergziest.

Syn. St. montana Riv. St. biennis Itoth. St. lanata 
Crantz. St. polystachya Tenore.

Die zweijahrige Pfahlwurzel entsendet einen steif auf- 
reehten, von einfaclien Haaren diclit wolligen und zottigen, 
yierkantigen, mit entfernten Blattpaaren besetzten, bis meter- 
łiohen Stengel; Blatter gestielt, eiformig mit herzformigem 
Grand; gekerbt-gesagt, wollig-filzig, die obersten sitzend, 
schmaler, lanzettformig; Deckbliitter zurtickgebogen; Kelch- 
zaline eiformig, zngespitzt, stachelspitzig, stechend.

B esch re ibu n g : Auf sonnigen Bergackern, an Felsen. 
Bliibt im Sommer, namentlich im Juli und August; dauert 
aus. Das ganze Gewachs erreicht eine Hohe von ij.1 bis 
1 Meter, und ist sowohl an den Stengeln ais Blattern weiss- 
zottig bebaart, indem die Stengelhaare sich herabneigen. Die 
unter,sten gestielten Blatter sind eiformig und gesiigt, und 
eben so wie die mebr orał lanzettformigen kiirzer gestielten 
obern Stengelblatter runzlig, letzte sind ziemlicb spitzig. 
Der ganz senkrechte, straffe, stumpf yierkantige Stengel ist 
gewohnlieh einfach und entspringt aus einer fast cylindrischen 
und mit vielen feinen Wurzeliisten versehenen schwarzbraunen 
Wurzel. Die unmittelbar unter den Bliithenąuirlen stehenden

1) Der Name Stacliys bedeutct im Griechischen Aelire, wird 
von Dioscorides und Plinius gebraucht und deutet auf den lihren- 
artigen Bluthenstand dieser Gewiichse.

Flota XVII. 39



imd daher ais Bracteen zu betracbtenden Blatter sind ei- 
lanzettformig, fasfc sitzend, fein gesagt und zuruckgebogen. 
Die obersten werden scbmal _ linien-lanzettformig und fast 
ganzrandig. Die Quirle setzen zahlreiche Blumen znsammen, 
dereń zottiger, fast glockenformiger kurzgestielter 10nerviger 
Kelcb mit 5 Zahnen endet, yon denen 3 grosser und weit 
feiner zugespitzt stachelspitzig sind, ais die beiden ihnen ent- 
gegengeseteken. Die rothe Blumenkrone ist mit einer kurzeń 
nur kelcblangen Rohre verseben. Die nacb oben yerlangerte 
Oberlippe oder der Heim ist gespalten, und seine beiden Ab- 
schnitte pflegen ausgerandet und vorgestreckt zu sein. Die 
Unterlippe ist 3łappig, purpurfarbig, el)en so wie die Ober
lippe aber mit weissen Punkten schackig. Ibr Mittellappen 
pfiegt ziemlich breit, verkehrt eiformig zu sein, wahrend die 
beiden seitlichen Lappen scbmal und kurz sind. Bei der 
Entfaltung der Blume sind die nicłit langen, 4 zweimacbtigen 
Staubgefasse ziemlicb gerade, allein nacb dem Verbluhen 
spreizen sie auseinander und scblagen sich um den Scblund 
nacb aussen herum. Die 4 Nusschen sind verkehrt eiformig 
und werden spaterhin fast elliptiscb.

Vorkom m en: Auf sterilen, sonnigen Kalkplateaus, auf 
Brachackern mit Kalkboden, an Wegeraudern und Abhangen 
in kalkreichen Gegenden. In Kalkgebirgen des mittlen und 
sudliclien Gebiets zerstreut, im nordlichen wegen des mangeln- 
den Kalkbodens weit seltner. In den Alpen im Ganzen selten, 
So z. B. im Salzburgischen nur in der Au bei Anthering; im 
sudliclien Tirol stellenweise. In Preussen bei Thorn; in 
Lothringen bei Albersdorf.

B ltithezeit: Juli bis September.



A nw endung: Durch die scłionen liochrotlien Blumen 
und dar<di die weisszottige Beliaarung und Grosse zeichnet 
sieli der deutsche Ziest sehr yortlieilhaft ans und konnte 
deshalb ebenso in den deutschen Giirten ais Zierpflanze an- 
gepflanzt werden wie S tachys lanata L.

Abbildungen. Tafel 1839.
A Wurzelblatt, natiirl. Grbsse; B bliihender Stengel, desgl.; 

1 Kelch, vergrossert.



1840. S ta ch y s  italica Miller.

- 'Italienischer Ziest.

Syn. St. saluiaefolia Tenore. St. pungens Buss.

Wuchs und Grosse fast wie bei der vorigen. Stengel 
aufrecht, dicht weissfilzig nnd wollig behaart; Blatter ge- 
stielt, klein gelcerbt, weissfilzig, die stengelstandigen langlich, 
am Grund abgerundet oder fast herzformig, die untersten in 
den Blattstiel verschmalert, die obersten sitzend, fast dreieckig- 
eiformig; Kelchziihne lanzettlich, zugespitzt, dornig stachel- 
spitzig.

Yorkom m en: An felsigen Abłiangen. Im Gebiet des 
adriatischen Meeres. In nnserem Florengebiet nur in Istrien 
und bei Fiurne, in Krain.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine recht hiibsche Gartenpflanze.

A bbildungen. Tafel 1840.
A bluhender Stengel, natttrl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert.



1841. S ta ch ys  alpina L.

Alpenziest.

Im Wuclis den beiden Yorigen ziemlich ahnlich. Stengel 
aufrecht, raulihaarig, nach oben drlisenhaarig; Blatter langlicli- 
herzformig, gestielt, spitz, gesiigt, die Stiitzblatter sitzend; 
Wirtel reichbliithig; aussere Deckblatter langer ais der Kelcli; 
Kelchzahne eiformig, stumpflich, stachelspitzig.

B esch re ibu n g: Aus dem Wurzelstocke kommen
mehre 40— 60 Cm. hohe, vierkantige, weitlaufig langzottige 
Stengel, welche nur mit der Basis etwas liegen, sonst aber 
gerade in die Hohe steigen. Die Blatter sind unten 2 Cm. 
lang und langer gestielt. Die Wurzelblatter haben 6 bis 
10 Cm. lange Stiele, doch nach oben hin werden sie immer 
kurzstieliger, zuletzt, ais Stiitzblatter der Bltithenwirtel, voll- 
kommen sitzend. Sie sind langlich, spitz und kerbzahnig, 
unten 7 Cm. lang und langer, nehmen aber nach oben immer 
mehr an Liinge ab und sind an der Spitze etwa 2 Cm. lang 
und ganzrandig. Alle Blattstiele sind zottig behaart, die 
Oberflśiche der Blatter ist feinhaarig, die Unterflache haarlos, 
nur die Nerven sind dicht mit feinen Haaren besetzt. Die 
Oberflache ist dunkler ais die Unterflache und etwas trub- 
grlin. Die Bltithenwirtel sind zahlreich, viel ktirzer ais die 
sie stiitzenden Blatter, ihre Stiele, Kelche und die Aussen- 
flachen der Kronen sind starli behaart. Die inneren Deck- 
bliittchen sind bewimpert. Die ganze Pflanze hat einen starken 
Nesselgeruch.



Vorkom m en: Jn Waldungen der Kalkalpen und der 
hoheren Gebirge. Durch die ganze Alpenkette verbreitet; 
ausserhalb der Alpen sehr zerstreut und selten; in Baiern 
im frankiscłien Jura auf dem Hesselberg und im Alpengebiet; 
in Oberschwaben und auf der Alb; in Baden im Hegau und 
in der Baar; im JKlsass und in Lothringen; im Nassauischen 
bei Herborn- und Dillenburg; in der Eifel, im Sauerthal bei 
Trier, bei Koblenz, im ostlichen und siidlichen Westphalen; 
bei Marburg, Malsburg, am Braunsberg bei Kassel; bei 
Gottingen, Hildesheim, Schwobber; in Oberosterreich; in 
Steiermark; in Bohmen; im Erzgebirge; in den schłesischen 
Gebirgen. Im Salzburgischen ist sie an Waldrandern, in 
Yorholzern, auf Holzschlagen der Berge bis 1300 Meter 
Meereshołie nicht selten, so z. B. in Auen urn Salzburg, am 
Rainberg, Gaisberg, in der Fager, am Haunsberg, bei Lofer, 
Mittersill. In meinem Herbarium befinden sieli Exemplare 
von Solothurn, von Burgdorf bei Bern, von Oberaudorf am 
Inn, aus dem Geholz an der Sili bei Innsbruck und vom 
Achselkopf aus der obersten Waldregion. (II.)

B lu th ezeit: Juli bis September.
A nw endung; In Geholzanłagen in grosseren Giirten 

empfehlenswerth.

Abbildungen. Tafel 1841.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



1842. S ta ch ys  s ilva tica  L.

Waldziest.

Der vorigen ahnlich, ab er die Scheinwirtel nur Gblutliig. 
Stengel aufrecht, abstehend oder zuriickgebogen raubhaarig, 
nach oben astig und driisig behaart; Blatter gestielt, ei- 
herzformig, zugespitzt, gesagt, rauhhaarig; Sttitzblatter deck- 
blattartig, wenig liinger ais der Kelch; Kelchziikne aus drei- 
eckigem Grundę pfriemlich zugespitzt; Krone doppelt so lang 
wie der Kelch. Das Bluzom bildet unterirdische Auslaufer 
ohne keulige Yerdickungen, die Stengel wachsen daher rasig 
beisammen und bedecken oft ganze Strecken des Bodens.

B esch re ibu n g : Die Wurzel oft mehrkopfig, verzweigt, 
mit kurzeń Auslaufern. Die Stengel bis 60 Cm. hoch, nach 
oben verzweigt, yierkantig, rohrig. Die Blatter wie oben 
angegeben, nebst den Blattstielen rauhhaarig; die obern 
mehr kurz und weichhaarig. Die Bluthenąuirle bilden am 
Ende des Stengels und der Aeste eine unterbrochene Aehre. 
Die sehr kleinen innern Deckblattchen linienfórmig. Die 
Quirle selten liber 6 bliithig, die Bliithen wagerecht abstehend, 
fast aufsitzend. Die driisig behaarten Kelche undeutlich 
gestreift, sclnnutzigroth, von der oben angeiiilirten Bauart. 
Die Blumenkrone tief und braunlich purpurfarben, etwa noch 
einmal so lang ais der Kelch. Die Rohre etwas gebogen,



am Grandę stark eingeschniirt. Die Oberlippe vorgestreckt 
aussen driisig bebaart. Die Unterlippe abwarts stehend, 
gross, 3spaltig, mit'weissen gebogenen Strichen und blut- 
rothen Punkten, die Seitenlappen kurz, zugerundet, der 
Mittellappen flach, fast ganzrandig. Die Staubfaden miissig, 
lang, purpurfarben, die Antheren mit getrennten abstehenden 
Fachem. Die Nusschen eiformig dreikantig, glatt. Die Farbę 
der ganzen Pflanze ist etwas dunkelgrun und der Geruch 
widerlich.

Yorkom m en: In etwas feuchten Gebiischen aller Art, 
!>esonders in Ufergebiischen, in feuchten Holzungen, Wiildern, 
an Waldrandern, an Zaunen. Durch das ganze Gebiet ver- 
l)reitet.

B liithezeit: Juni bis August.
A nw endung: Das Kraut des Waldziestes (H erba 

G aleopsid is , U rticae  in ertis  s. inagnae foetid issim ae, 
s. Lam ii s ilva tic i m axim i) wurde fiir auflosend und 
schmerzstillend gehalten. Jetzt wird es kaum nocli ais ein 
Hausinittel auf dem Lande gebraucht. Ungeachtet des iibeln 
Geruchs frisst das Rindvieh dasselbe gem. Audi farben die 
Bliitter gelb. Die faserigen Stengel konnen wie Hanf ge- 
rostet, die Fasern gebleicht und versponnen werden. In 
grosseren Garten ist die Pflanze eine Zierde der Geholz- 
anlagen.

Form en: Sie bildet einen Bastard: Stachys palustris- 
silmtica. Syn. St. ambujua Smith. Wir theilen von dieser 
interessanten Form Abbildung und Beschreibung mit.

B eschreibung: Diese Species ist ein Mittelglied zwi- 
scben den bekannten Arten St. pa lu stris und St. s ilva tica ,



schwankt im Habitus bald mehr der einen, bald mehr der 
andern Art zu und ist deshalb schon merkwiirdig. Die unter- 
irdischen Wurzellaufer sind an der Spitze keulig verdickt 
und hierin stimmt sie mit St. pa lu stris  ilberein. Dagegen 
sind die Stengelbliitter gestielt, zwar nicht so langstielig wie 
bei St. s ilv a tica , indessen doch merklich geiiug und hierin 
ist sie wieder von St. pa ln stris  verschieden. Der Umriss 
der Bliitter halt das Mittel zwischen jenen beiden Species, 
indessen stimmt die Behaarung des Stengels mehr mit St. 
pa ln stris ais mit St. s ilvatica . Die Bliithenwirtel an der 
Spitze der Stengel haben mit ihren stiitzenden Blattern mehr 
Aehnlichkeit mit St. pa lu stris , doch sind sie nie mehr ais 
6 b I iithig. Der Stengel wird 30 — 60 Cm. hoch, die Blatter 
nehmen nach der Spitze zu an Grosse und Lange der Stiele 
ab, namentlich sind sie an den Wirteln ltlein und sitzend, 
wahrend sie unten am Stengel 7— 10 Cm. lang und 2— 5 Cm. 
breit werden, auch Blattstiele von 8— 12 Mm. Lange haben. 
Die Behaarung derselben ist weich. Die Kelche sind driisen- 
haarig, ihre Zahne -driisig gewimpert und beinahe halb so 
lang ais die Kronrohre. Die Kronen sind purpurroth und 
im Innem durch weisse und dunkelrothe Zeichnungen 
gemalt.

Vorkom m en: An feuchten, schattigen Stellen, doch 
selten und bloss stellenweise in Deutschland. In Thliringen 
ist sie im Hennebergischen bei Schwarza und unweit Ranis 
bei Konitz gefunden worden. Sie perennirt und bliiht im 
Juli, August bis Anfang September. Herr Fr. J. Weiss 
sammelte diesen Bastard bei Bonn, Konigsberg, im Friedrich- 
steiner Forst, bei Neustadt, Lauenburg und in Westpreussen.
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A bbildungen.
Tafel 1842 I. Stachy;s silva tica  L. A Pflanze in natiirl. 

Grosse; 1 Knospe, v e rg r fta se r t ; 2 Bliithe, desgl.; 3 Bliithe im Liings- 
schnitt, desgl.; 4 Stanbgefass, desgl.; 5 Frucht mit Fruchtkeleb, desgl.; 
(TNasschen, natiirl. Grosse; 7 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.
"" Tafel 1842 |II. Stachys am bigua Sm.  ̂ Pflanze in natiirl. 
Grosse.



1843. S ta ch y s  pa lustris L.

Sumpfziest.

Der Name konnte einen Anfanger irre leiten, weil die 
Pflanze ebenso hiiufig auf etwas feuchten Aeckern ais in 
eigentlichen Sumpfen vorkommt. Die schmalen Bliitter 
machen diese Art leicht kenntlich.

Rhizom ausliiuferartig umherkriechend, entfernt stehende, 
aufrechte, einfache, steifhaarige oder herabgebogen kurz- 
haarige Stengel treibend, welche mit entfernt stehenden 
Paaren lanzettlicher, spitzer, gekerbt gesagter, flaumiger 
Bliitter mit herzformigem oder stnmpfem Grunde besetzt 
sind, dereń unterste kurzgestielt sind, die oberen sitzend, 
halbumfassend; Scheinwirtel etwas entfernt, fast zu einer 
Scheiniihre zusammenfliessend, 6 — 12 bllithig, mit kleinen 
Stutzbliittern besetzt; Kelchzahne aus dreieckigem Grunde 
ptriemlich, stachelspitzig; Krone doppelt so lang wie der 
Kelcb. Die unterirdischen Auslaufer sind am Ende keulig 
verdickt.

B esch re ibu n g : Eine 1— 1 */2 Meter hohe Pflanze, von 
sehr verschiedenartiger Behaanmg, bald mehr freudig-griin, 
bald graulich. Der Wurzelstock vierkantig, gegliedert, iistig, 
weisslich, an den Gliederenden Wnrzeln von verschiedener 
Starkę, in grosserer Menge nalie unter dem Luftstengel aus- 
sendend; einzeln mit Schuppen besetzte, nach ihrer Spitze 
verdickte Auslaufer gehen ebenfalls von den Knoten aus. 
Der Stengel meist einfach, oder nur nach oben mit den 
Anfiingen kurzer Seitenaste versehen, zeigt sich seltner vom



Gruncie an astig, so dass diese Aeste dem Stengel fast an 
Lange gleieh kommen und ebenfalls Bliithen tragen; es ist 
der Stengel sowie seine Zweige gegliedert, vierkantig, die 
stumpflichen Ecken leistenartig etwas vorspringend; abwarts 
gerichtete Haare bedecken Flachen, wie Ecken, sind oft ein 
wenig, zuweilen aber, besonders unter den Gliederenden, be- 
deutend grosser und langer an den Ecken, so dass sie, 
namentlicli am untern Tlieile der Pflanze, deutlicher hervor- 
treten. Die Bliitter haben einen ganz kurzeń, kaum be- 
merklicben Stiel, aus einer mehr oder weniger deutlich herz- 
formigen Basis gelit ilire Platte schmal weiter, in lanzett- 
licher oder langlich-lanzettlicher Zuspitzung, mit bald spitzerer, 
bald stumpflicher Endspitze; beide Bander sind, mit Aus- 
nahme der untersten Basis und der aussersten Spitze, mit 
grossern oder kleinern Kerbzahnen besetzt; auf der untern, 
etwas blassern Blattseite treten der Nerv und die Haupt- 
adern, nocli blasser gefarbt, etwas hervor; beide Blattilaclien 
sind melir oder weniger mit ałmlichen Harchen, wie die 
Stengel, besetzt; sie sind aber, mit Ausnahine der auf der 
Unterseite des Nerven befindliehen, nach der Blattspitze ge- 
richtet. Nach oben verktirzen sieli die Bliitter, sobald in 
ihren Achseln Blumen entstehen, sehr schnell und werden 
Deckblattchen, die sitzend, spitzer, ganzrandiger werden, eine 
mehr eifórmige, zugespitzte, endlich breit-lanzettliche Gestalt 
erhalten und dann nicht mehr die Kelche uberragen; sie 
zeigen dann auch oft die rothe oder rothbraune Farbung, 
welche die Kelche und auch wohl die Stengeltheile bekommen. 
Die Scheinąuirle bestehen aus 6— 12 Blumen; sie liilden in 
grosserer odergeringererMengeziemlich dicht gedrangte, nur die



mitem etwas entfernter stehend, endstandige Bluthenschweife. 
Die Kelclie sind fast sitzend, fast glockig, in 5 ziemlich 
gleiche, aus breiter Basia dreieckige, pfriemlich-stachelspitzige, 
abstehende Ziilme getheilt, einfach oder driisig behaart. Die 
Blumenkrone ist doppelt so lang ais der Kelch, purpurroth, 
mit blasserer Itohre und bunt gezeichneter dreilappiger Unter- 
lippe, welcke aussen weniger ais die stumpfe Oberlippe be- 
liaart ist. Die Staubgefasse haben fast die Liinge der Ober
lippe; der nur an der Spitze kurz zweilappige Staubweg ist 
fadlich, wenig langer ais die Staubblatter.

Y orkom  men: A 11 Ufern, auf sumpfigen Wiesen und 
auf etwas feuchten Aeckern, in Graben, an Grabenrandern etc. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber nicht gemem.

B liith eze it: Juli, August.
Anwendung :  Friiher versuchte man, namentlich in 

England, die Anschwellungen des Rhizoms ais Surrogat fur 
die Kartoffel zu benutzen, jedoch ohne durchgreifenden Er- 
folg. Ais Unkraut kann die Pflanze auf Aeckern liistig 
werden; sie verschwindet jedoch bei gehoriger Drainage.

Formen:  (i. segetum Weiss. Auf Aeckern bekommt der 
Stengel weit liingere, abwarts gebogene Haare, wird unter 
den Knoten zottig, die Blatter seidenhaarig. So z. B. in 
Preussen (nach Fr. J. Weiss) bei Darkehmen, Caymen, Tapiau, 
ferner in Thiiringen, iiberhaupt uberall an trocknen Orten, 
an Zaunen und auf Aeckern. Melir oder weniger zottig und 
breitblattrig. Syn. Stachys segetum Schweigger.

A bbildungen. T afel 1843.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Krone, 

aułgesclmitten, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Same, ganz und zersolmitten, 
desgl.



Ackerziest.

Syn. Trixago cordifolia Moench. Glechoma Marru- 
biastrum Vill. Cardiaca aruensis Lam.

Kin niedriges, jiihriges Pflanzchen mit meist astigem, 
rauhhaarigem Stengel riiit aufsteigenden Aesten, mit ziemlich 
entfernten Paaren kurz gestielter, ei-herzformiger, stumpfer, 
gekerbter, zerstreuthaariger Blatter besetzt. Stutzblatter fast 
sitzend, rundlich-eifórmig, die untersten eirund-langlich, die 
obersten in eine stechende Spitze auslaufend; Scheinwirtel 
entfernt sechsbliithig; Kelch fast so lang wie die rothliche 
Krone, mit lanzettlichen, spitzen und stachelspitzigen Zahnen.

B esehreibung: Aus der einjahrigen, dunn spindel- 
formigen vielzaserigen weisslichen Wurzel erliebt sich auf- 
recht oder niederliegend der vierkantige, liaufig scbon vom 
untersten Blattpaare aus ii.stige Stengel, welcher, wie ałle 
ubrigen Theile der Bflanze, mit gerad abstehenden gegliederten 
weisslichen etwas steifen Haaren locker besetzt ist. Die Hohe 
der Pflanze wechselt von mehren Cm. bis iiber 1/2 Meter. Die 
Bliitter sind eiformig, grosa gekerbt und stumpf, die unteren 
lang gestielt, etwas herzformig und breiter, die oberen kurz 
gestielt oder fast sitzend, allmahlig schmaler, kleiner, die 
obersten selbst wohl kanni iiber die Kelche hinausragend, 
aber in eine kleine steife weissliche Spitze endigend. Die 
Blume ganz kurz gestielt, in etwa 6 blumigen Scheinąuirlen,



die unteren entfernt von einander steliend, die oberen selir 
geniiliert. Der Kelch bei der Fruclitreife liorizontal absteliend, 
bis iiber die Halfte in 5 lanzettlielie zugespitzte stachel- 
spitzige Zipfel getheilt, von denen jeder 3 Nerven zeigt, yon 
denen die seitliehen am Rande verlaufen, und aus eineru 
Nerv der Kelchrohre, welcher nacli der Bucht zwisclien zwei 
Zipfel geht, iliren Ursprung nełnnen. Die Blumenkrone klein, 
blassrosenroth, innen mit dunkelrothen Bunkten und Strichen, 
wenig langer ais der Kelch, aussen etwas behaart, die Rolire 
kiirzer ais der Kelcli, die Oberlippe rundlich, die Unterlippe 
dreilappig, der Mittellappen rundlich, wenig grosser ais 
die seitliehen, der Haarring nalie ani Grunde der Rohre. Die 
Friichtchen verkehrt - eiformig dreikantig, schwarz, mit der 
Loupe angesehen punktirt-runzlig.

Vorkom m en: Auf Aeckern mit kalkarmem Boden, am 
haufigsten wolil auf Sandboden, aucli liier und da in Giirten. 
Im Ganzen eine seltnere Ptlanze, wenn sie auch durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstreut vorkommt. Die von 
mir gesammelten Exemplare stammen z. B. von der Insel 
Helgoland, wo ich die Pflanze ais Unkraut in Janssens 
Garten auffand, von Eisenach (Aeclcer bei Moosbacli und 
iiber der Phantasie), von Berka an der lim, Burg Rahnis, 
Kloster Lausnitz auf Aeckern gegen Tautenhain liin, von der 
Umgegend von Roda und Ruttersdorf, von Aeckern beim 
Sumpf unweit Remschiitz an der Saale zwisclien Rudolstadt 
und Saalfeld. Auf Muschelkalkboden kommt sie meines 
Wissens in Thuringen niemals vor. Die Angabe „Jena14 bei 
Schonheit berulit auf Irrthuni. Bei Eisenach findet sie sich 
auch iiber den Teichen im Hollthal in der Nśihe yon Fritz



Reuters Villa (H.). Fiir Salzburg fiihrt A. Sauter sie gar 
nicht an und Hausmann giebt in der Flora von Tirol nur 
Bregenz und Lindan in Yorarlberg an. In Schwaben kommt 
sie hier und da vor. Fr. J. Weiss fiihrt fiir Preussen nur 
die alten Standpunkte bei Danzig und Mehlsaek an.

B łuthezeit: Juli bis Oktober.

X  A bbilclungen . Tafejl 1844.
Pflttllze in natiirl. Grosse.



Kalkziest.

Syn. Campanistrum annuum Haberle. Betonica annua L.
Eine jahrige und zweijiLhrige, niedrige Pflanze mit auf- 

reclitein, meist stark verasteltem Stengel, welcher ziemlich 
stark behaart and mit ziemlich entfemten Paaren kurzge- 
stielter, kahler, gekerbt-gesagter, eirund-liinglicher Bliitter 
besetzt ist. Stlitzblatter lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig, 
kurz stachelspitzig; Kelcli zottig, die Ziihne kiirzer ais die 
Ilolire der Krone, lanzettlich, stachelspitzig-pfriemlich; Krone 
weiss mit blassgelben Lippen.

B esch re ibu n g : Je nach der Kraft des Bodens hebt 
sich der Stengel 10— 30 Cm. hoch an der Spitze einer hełl- 
gelben Pfahlwurzel empor, ist dann unten braunroth, nach 
oben zn grilli, viereckig, an zwei Seiten tief gefurcht, mit 
ruckwarts gekrttmmten, feinen weissen Haaren besetzt, die 
besonders an den Knoten und nahe der Spitze dicht an ein- 
ander stehen. Die kleinen fingerholien Exemplare sind un- 
verastelt, besitzen nur 3 — 4 von einander durcli kleine 
Zwischenraume geschiedene Quirle und ihre gestielten Bliitter 
messen ohne Stiele kaum 10 Mm. in die Liinge und 4 Mm. 
in die Breite; die kraftigen Exemplare bilden dagegen 2 bis 
3 Astpaare, wovon das unterste schon nahe an der Wurzel 
Tom Stengel ausgeht. Alle Aeste sind aber gewohnlich 
unyeriistelt, werden etwa 12— 15 Cm. lang und tragen
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an ihrer Spitze 3—4 Bluthenwirtel, wahrend der Hauptstock 
o— 6 Bluthenwirtel entwickelt. Die grossten Blatter solcher 
Exemplare messen 4 Cm. Lange und 2 Cm. Breite. Die 
unteren sind gestielt, die obersten sitzen, alle haben eine 
hellgriine Parbe. Die Oberlippe. der Krone ist weiss, die 
Unterlippe ist gelb, im Schlunde weiss und mit rothen 
Punkten gezeichnet.

Yorkom m en: Ais herrschendes Unkrant auf den ma- 
geren Kalkackern, hin und wieder auch auf Thonmergelboden, 
oder am Rande der Kalksteinchausseen. Auf den Kalk- 
formationen allgemein in Deutschland, haufig in Thiiringen. 
Es erscheint erst im Monat Juli und bliiht bis gegen Micha- 
elis. Die Pflanze ist, wie schon der Narne sagt, ein Sommer- 
gewachs. Die Yerbreitung dieser Pflanze, welche eine sehr 
sporadische ist, gelit aus ihrem Kalkbedtirfniss hervor. Im 
Thtiringer Muschelkalkgebiet gehort sie auf Aeckern, Brach - 
feldern, auch auf den sterilen Kalkplateaus zu den hanfigern 
Pflanzen, aber selten steigt sie in die Thiiler herab, meist 
findet sie sieli in einer Meereshohe von 300— 500 Metern. 
Auf der sandreichen norddeutschen Tielebene ist sie natUrlich 
selten und ebenso felilt sie in Thuringen der Region des 
Buntsandsteins. Bei Eisennach liat sie eine iihnliche Yer
breitung, d. h. sie fehlt dem Thuringer Waldgebiet, komnit 
aber naeh Kimże und Oswald im Horselgebiet auf Muschel- 
kalk vor. in den Alpen ist sie im Ganzen selten. A. Sauter 
fiihrt fiir Salzburg nur die Brachen bei Miehaelbrunn und 
die Eisenbahn bei Salzbrunn an. Auch in Tirol ist ihre Yer
breitung eine sehr sporadische. Eiir Preussen fiihrt Er. J. 
Weiss nur die Standorte: Konigsberg, Angerburg, Osterode,



Elbing, Fiatów und Neidenburg auf. Derselbe sammelte sie 
in der Scbwełz bei Schaffhausen.

B liith ezeit: Juli bis Oktober.
A n w en du n g : Obwohl diese Pflanze sehr zahlreicli auf 

Aeckern erscheint, so kann man sie doch nicht zu den lastigen 
Unkrautem zahlen, weil sie bios die Zwischenraume des ge- 
meinlich nur locker stehenden Saatfeldes ausfullt. Aufbesseren 
Feldern fehlt sie oder stelit nur sehr einzeln.

Abbildungen.  Tafel 1845.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Meerstrandsziest.

Das krąffcige, kurze Rhizom bringt einige kurze, sterile 
und fertile Stengeł hervor, von denen die.sehr kurzeń, ste- 
rilen mit einer Blattrosette besetzt sind und im Folgejahr 
zur Bltithe gelangen. Basalblatter gestielt, eirund, selir 
stumpf, in den Stiel stumpf zusammengezogen, żart gekerbt; 
der bluhende Stengel olme Rosette, aber die unteren Bliitter 
mehr zusammengedrangt, gestielt, eiformig-langlich, der 
Stengel aufstrebend, oberwarts ne)>st den oberen Blattern 
filzig-zottig, die oberen Bliitter in den Stiel verschmalert; 
Scheinwirtel meist Gbluthig, in den Achseln eiformig-lang- 
licher, sitzender, stumpfer, etwas bespitzter, ganzrandiger, 
wehrloser Deckblatter; Kelch filzig-zottig, die Ziiline langer 
als die Kronrohre, eiformig - lanzettlich, zugespitzt und bis 
in die Spitze flaumig; Blumen blassgelb.

Yorkom m en: Am Meeresufer der Adria. Im Gebiet 
bei Monfalcone, Triest und in Istrien. Uebrigens ani Strand 
des Mittelmeeres und seiner Buchten.

B liith ezeit: Juni, Juli.

Abbildungen. Tafel  1840.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Berufkraut.

Syn. Stachys Betonica Scopoli. St. Sideritis Yillars. 
St. procumbens Lam. St. bufonia Thuiller.

Das dauernde Rhizom treibt einen oder einige aufrechte 
oder aufsteigende, wie die Blatter kurzhaarige, locker be- 
blatterte,, weitlaufig yerasteite Stengel. Blatter langlich- 
lanzettlich, gekerbt-gesagt, in den kurzeń Blattstiel ver- 
sehmalert, die unteren gestielt, die oberen Stutzblatter sitzend, 
eiformig, zugespitzt, ganzrandig, begrannt; Kelch raubhaarig, 
mit dreieckigen, zugespitzten, in eine kalile Stachelspitze 
endigendan Ziilmen, welche fast die Lange der Kronrohre 
erreichen; Scheinwirtel entfernt, der Bliithenstand sebr lang 
gestreckt; Krone weisslich mit gelbem, purpura punktirtem 
Sclilund.

B escbre ibu n g : Die Wurzel ist liolzig, verschiedenartig 
veriistelt, oben mehrkopfig, braun; aus ihr erheben sich einige 
bald aufrechte, bald aufsteigende, bald zum Theil nieder- 
liegende, einfacli-astige, mebr oder weniger nebst Blattern, 
Deckblattern und Kelchen von abstehenden weisslicben, aus 
einem Knotchen entspringenden Haaren besetzte Stengel, 
welche bis 90 Cm. lang werden konnen. Die Blatter gegen- 
iiber stehend elliptisch oder lanzettlich oder liinglich-lanzett- 
licli, am ganzen Rande, mit Ausnalime der yerschmiilerten 
Basis, mit mehr oder weniger grossen, stumpfen Sagezahnen 
oder Kerbziihnen besetzt, in dereń Buchten Adern auslaufen,



die Blattspitze spitz oder stumpflich, die Basis bei den untern 
in einen deutlichen Blattstiel herablaufend, der aber bei den 
obern Blattern fehlt; der Nerv nnd die Hanptadern treten 
auf der Unterseite etw^s hervor. Die nntersten Deckblatter 
sind den letzten Stengelblattern sebr iihnlicli nnd iiberragen 
ihre Blumen, werden aber bald kiirzer, verlieren die Kerb- 
zahne, werden unten breiter, spitzen sicb starker zu und 
gehen in eine weissłiche stechende Spitze aus. Die Schein- 
ąuirle sind meist Gblumig, die untern stehen etwas entfernt 
von einander, die obern aber riieken dicht an einander und 
bilden so einen spitz zulaufenden Bliithenschweif, oder sie 
bleiben sammtlich durch kleine Zwischenraume getrennt. 
Die Blumen sind fast sitzend und werden noch von einigen 
kleinen pfriemliehen, mit haartragenden Zahnchen besetzten, 
ganz kleinen Deckblattchen unterstiitzt, welche vielmal kleiner 
sind ais die griinen glockigen, 8 Mm. łangen Kelche, dereń 
Rand in 5 gleichseitig-dreieckige, in eine stechende Spitze 
zugespitzte Ziihne getheilt ist, welche durch rundliche Buchten 
getrennt sind und in welche 5 starkere Nerven verlaufen, 
wahrend 5 schwachere in die Buchten gehen und einen 
Randnerven bilden. Die Blumenkrone gelb mit einigen 
violetten Zeichnungen auf der Unterlippe und gleicher Farbung 
an jeder Seite des Grundes der Oberlippe, aussen besonders 
auf dem Riieken mit Flaumhaaren, ausserdem aber aussen, 
und innen mit sehr feinem Driisenflaum besetzt; die Kron- 
rohre liinger ais der Reich, etwas unter der Mitte schief 
eingeschniirt, oben erweitert, innen mit einem starkern Haar- 
ringe; die Oberlippe stark gewolbt, am Rande etwas gekerbt, 
unten yerschmalert; die Unterlippe horizontal oder etwas



herabgebogen 31appig, so lang oder liinger ais die Rohre; 
die Seitenzipfel kurz, stumpf, schwach ausgerandet, der Mittel- 
lappen anfangs sclrmal, dann verbreitert, ausgerandet, lang 
vorragend. Die Staubfaden gelb mit violetten Zeiclmungen; 
der Griffel etwas langer ais die Staubgefasse, oben in zwei 
spitze Zipfel getlieilt.

York o nam en: An etwas bewachsenen Bergabhangen, 
Felsen, Rainen, besonders aut Kalkboden. Durcli einen 
grossen Theil des Gebietś zerstreut aber stellenweise selten 
oder fehlend. Auf der norddeutschen Tiefebene meistens 
sehr selten, so z. B. naeh Fr. J. Weiss in Preussen nur bei 
Fischhausen, Kulm, Insterburg, Thorn. In Mitteldeutscliland 
ist die Pflanze zienilich verbreitet, besonders in Thuringen, 
aber auch in der Rheingegend, in Lothringen u. s. w. Sebr 
yerbreitet ist sie auch im Alpengebiet. Audi in der Flora 
von Gorz komnat sie laoch vor.')

B lu th eze it: Juni bis August.
A nw endung: Frtiher war das Kr aut offizinell unter 

dem Namen: He'rba S ideritid is.

1) Vgl. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1883, S. 389.

Abbildungen Tafel  1847.
AB Pflanze in nattirl. Grbsse; 1 Carpell, vergrossert; 2 Same 

ganz und zerschnitten, desgl.



1848. S tach ys subcrenata Yisiani. 

Italienischer Ziest.

Syn. Stachys ramosissima Rochel.

Der vorigen etwas ahnlich, aber weissbliihend. Stengel 
aufrecht oder aufstrebend und wie die Blatter mit zerstreuten, 
kurzeń Haaren besetzt; Blatter liinglich oder lanzettlieh, 
entfernt gekerbt oder ganzrandig, nach dem Grandę ver- 
sclnnalert, die untersten kurzgestielt, die oberen sitzend, die 
Sttitzblatter eiformig, zugespitzt, ganzrandig, begrannt; Schein- 
wirtel 6— lObliithig, zu einer langen, cylindrischen, ziemlich 
dichten Aebre zusammengeruckt; Kelch kurzhaarig, mit drei- 
eckigen, zugespitzten, in eine kahle Stachelspitze endigenden 
Zahnen von der Lange der Kronrohre.

Y orkom m en: An Felsenabhangen, an sterilen Orten 
und auf Brachfeldern. Die Pflanze ist im sudostliehen Europa 
lieimisch und kommt im Gebiet nur in der Nahe der Sud- 
grenze ,vor: bei Piume, auf Veglia und Cherso.

B liith eze it: Juli, August.
A nm erkung: Stachys fragilis Visiani dilferirt nach 

Koch durch den aufrechten Stengel und die ei-herzformigen 
Deckblatter mit grauhaarigen Deckblattchen.

Abbildungen. Tafel 1848.
Pflanze in natiirl. Grdsse.



Herzgespann.

Syn. L . cumpestris Andrz. Cardiacu vulgaris Moencli. 
Cardiaca trilóbata Lam.

Das kraftige, iistige, dauernde Rhizom treibt eine An- 
zahl aufrecliter, einfacher, vierkantiger, meterhoher, ziemlich 
dicht beblatterter Stengel. Bliitter gestielt, hangend, die 
unteren handfbrmig fiinfspaltig und eingeschnitten gezahnt, 
die oberen dreilappig, ttbrigens ganzrandig, am Grunde keilig, 
bisweilen am Rand etwas sagezahnig; Scheinwirtel ziemlich 
reicbblilthig, in den Achseln von Sttitzbliittern, von einander 
entfernt; Kelch kahl, ungleicli funfziihnig, znr Fruchtzeit 
offen; Kronrohre inwendig mit einer Haarleiste versehen, die 
Oberlippe kahl, die Unterlippe transversal zusammengerollt; 
Staubblatter unter der Oberlippe parallel nach vorn gebogen, 
die oberen kiirzer, nach dem Yerstauben auswarts gedreht; 
Friichte dreikantig, ani Ende gestutzt.

B esch re ib u n g : Eine 1/2 — 1 */, Meter hohe mehrsteng- 
lige Pflanze mit iistiger, yielzaseriger, vielkbpfiger licht- 
braunlicher Wurzel. Die Stengel vierseitig mit etwas rinnigen 
Flachen und rundlichen Ecken, etwas astig, rohrig, mit ge- 
gliederten weissen abstehenden oder etwas zuriickgeschlagenen 
Haaren mehr oder minder besetzt. Die Bliitter gestielt, auf 
beiden Flachen, mehr aber auf der nntern blasseren von

1) Lowenschwanz, wegen des Bliithenstandes.
2) Herzkraut, weil man es gegen Herzleiden anwandte.
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weiclien weissen zienilich angedriickten Haaren weichhaarig; 
die Blattstiele absteheud, die Blattplatten etwas lierabhangend; 
die untern weniger gestielt, nierenformig o der breit-eiformig, 
am Grandę herzformig, ani Rande grób oder kerbartig- 
gezahnt, bald verwelk<>nd (dalier der Stengel der bliikenden 
Pflanze nnten gewohnlich nackt); die obern mehr eiformig 
mit mekr keilartiger Basis, am Rande starker und spitzer, 
zuweilen eingeschnitten gezahnt, die Spitze stark yorgezogen, 
dann mehr oder weniger dreispaltig, mit spitzen Buchten 
und Zipfeln, der mittle immer stark verlangert, ałle ge
zahnt oder eingeschnitten, endlick sind die Bliitter keilformig, 
dreispaltig mit ganz spitzen Zipfeln. Jenseit der Mitte er- 
sckeinen in den Winkeln aller Blattpaare sitzende kalbkuge- 
lige Scheinąuirle, welche sieli nach oben hin mekr nahern, 
aber niclit zusammenfliessen. Der Kelch sitzend y o i i  lineali- 
schen bewimperten Deckblattchen unterstiitzt, rohrig, nack 
oben erweitert, funfseitig, imgleich-funfzalmig, drei Zahne 
nach oben, fast gerade, mit pfriemiger steckender Endspitze, 
die beiden untern etwas liinger und zuruckgekriimmt. Die 
Blumenkrone klein, flaumenhaarig, auf der erst concaven ge
rade vorgestreckten, dann aber Aachen und etwas zurttek- 
geschlagenen, rosenrotken Oberlippe zottig; die Unterlippe 
dreilappig, die Lappen oval, stumpf, der mittle grosser, sich 
alle zusammenroUend, weissrothlich mit rothen Flecken; die 
Rohre weiss, innen mit einer Haarleiste und daselbst aussen 
mit einer EinschnUrung. Die vier Staubfaden unten mit ab- 
stehenden Haaren besetzt, die kleinen oben mit Driisen- 
haaren. Die Friickte dreiseitig mit gewolbter AussenAacke 
und fast Aachen InnenAachen, abgestutzt.



Y orkom m en: An unbebauten Orten, an und in Dorfern, 
Hecken, Mauern, in Gebiisehen, in Garten und Weinbergen. 
Ausdauernd. Bliiht im Hochsommer. Wenn diese Pflanze 
auch an mancben Orten baufig vorkommt, so ist sie doch 
im Allgemeinen niebts weniger ais gemein. Haufig ist sie 
beispielsweise in der Hamburger Flora. In Thuringen kommt 
sie zwar an vielen Orten, aber immer vereinzelt vor. Yon 
mir beobachtete Standorte sind z. B. in der jenaischen Flora: 
Kunitz, *) das Luftschiff,2) Dornburg, beirn Schiesshaus, Jagers- 
dorf, Milda, bei Magdala vor der Mellinger Muhle; ferner in 
Thuringen im Dorfe Schmólłn bei Hummelshain, beim Schloss 
Schwarzburg, am Felsen iiber dem Dorfe Schwarza, bei Rohr- 
bach, im Dorf Moosbach bei Eisenach. Im Alpengebiet 
kommt sie nur sehr zerstreut vor, ebenso in Schwaben und 
tlberhaupt im ganzen siidlichen nnd mittlen Deutschland. Im 
Harz fand ich sie hier und da im Bodethal, so z. B. in der 
Ruinę der Htitte Altenbrak, bei Neuwerk, Rubeland u. s. w. 
Im Mannsfelder Seekreis hier und da, z. B. in Wormsleben. 
Stellenweise bei Halle a. S. (H.)

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Man brauchte das Kraut, vor dem Blulien 

gesammelt, ais ein bitteres, auflosendes, Krampf stillendes, 
starkendes das Herzklopfen heilendes Mittel, doch ist es ganz 
ansser Gebrauch gekommen. Der Gerucli der Pflanze ist 
angenehm aromatisch.

1) Im Dorfe am Wege nach der Bruoke und beim Gasthof.
2) x\m Wirthschaftsgebaude.

Abbildungen. Tafel  1849.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Keleh, vergrossert.



Syn. Leonurus Marrubiastrum L. Chaiturus leonu- 
roides Moench.

Die Pflanze ist in Wuchs, Dauer und Grosse der vorigen 
ahnlich. Blatter łanglich, geziihnt, gestielt, ziemlich stumpf; 
Reich fast gleichmassig ospaltig, mit stechenden Abschnitten; 
Krone so lang wie der Reich, mit holiler Oberlippe und 
31appiger Unterlippe, dereń Mittelabschnitt abgerundet ist; 
Staubblatter parallel unter der Oberlippe nach vorn gebogen; 
Frlichte am Aachen, oberen Ernie dreieckig abgeschnitten.

B eschreibung: Diese Pflanze wird lj3 — 1 Meter hoch, 
ist unverastelt oder verastelt, hat vierkantige Stengel, die 
nach unten zu brannroth, nach oben hin aber durch eine 
dichte und feine Behaarung weissgraulichgriin sind. Sie 
stehen aufrecht, tragen unten langliche oder eiformige, auch 
sogar etwas herzformige Blatter, welche 2 —4 Cm. lange 
Stiele haben und 3— 5 Cm. lang sind. Nach oben zu werden 
sie immer sehmaler, auch die Blattstiele werden kttrzer, sind 
aber bis zum Gipfel hinauf nocli deutlieli zu sehen. Mit 
der Verschmalerung der oberen Blatter andert sich ilir 
Umfang insofern, dass sie durch die lange Zuspitzung nach 
dem Blattstiele ihre liochste Breite in die Mitte der Blatt- 
flache und iiber die Mitte liinaus nach der Spitze zu legen. 
Indem nun der Rand der Blatter grób und stumpf gezahnt 
ist und die an jeder Seite nur mit 1— 3 Zahnen begabten



oberen Bliitter solclie Zahne nahe der Spitze zu haben, er- 
halten die letzten viel Aelmlich.es mit den oberen Blattern 
von Leonurus Cardiaca. Die Blattstiele sind wie der 
Stengel grauweiss behaart, aucli die untere Blattflache ist 
weissgrau, wahrend die obere ein fast frisches Griin besitzt. 
Durch alle Blattflachen ziehen sich 3 Haupfcnerven und in 
den Winkeln der oberen Blattpaare befinden sieli die dicliten 
Bllitlienwirtel, dereń Cyinen sehr bliithenreich sind. Die 
5 Kelehzahne sind stachelspitzig und gleichlang, die fast 
gleichlange weisslichrothliche Krone liat eine gekrlimmte 
Rohre, ihre Oberlippe stelit aufrecht, ist ungetheilt und concav 
und ihre Unterlippe offnet durch fast wagrechte Lagę den 
haarlosen Schlund, ist Slappig, der Mittellappen ist etwas 
langer ais die Seitenlappen, kaum oder gar nicht ausgerandet. 
Die Staubfaden liegen parallel, bleiben auch so in den ver- 
bluhten Kronen und die 4 Nusschen sind an der Spitze ab- 
gestutzt und dreieckig.

Y orkom m en: Auf Schutt, an Wegen und Graben, in 
Thuringen selten, z. B. bei Oldisleben und in der Flora von 
Halle. Er ist zwei- und mehrjahrig und bliilit im Hoeh- 
sommer. Zerstreut durch das ostliche und nordliche Gebiet, 
im sudlicheren selten, vereinzelt in Baiern, Baden, Elsass 
und Lothringen, haufiger in Oesterreich und Steiermark und 
von da durch Mahren, Bóhmen, Sclilesien, Brandenburg 
Sachsen nach Holstein und dem nordlichen Hannover, Bre- 
men u. s. w. In Preussen nach F. J. Weiss bei Tilsit, Tliorn 
Danzig, Mewe, Graudenz.

B liith eze it: Juli, August.



Nam en: Chaiturus oder Ghaeturns kommt her von 
%cdttt, die Borste, und ovqa, der Schweif, wegen seiner 
borstigen Kelche so genannt.

Abłsildungen. Tafel 1850.
A Pflanze in-'naturl. Grosse; 1 Kelch, vergrOssert; 2 Prueht- 

knoten, desgl.



1851. Sideritis scordioides L.
Strauchziest.

Syn. S. hyssopifolia L. 8. fruticulosa Pourr. S. alpina 
Yill. S. pyrenaica Poir.

Ein nur spannenholrer, iistiger Ilalbstraucli, rauhhaarig 
oder fast kalii, mit aufstrebenden Aesten, locker beblattert; 
die Blatter eiformig, langlicłi oder langlich-lineal, nach dem 
Grunde keilig in den kurzeń Stiel verschmalert, eingeschnitten 
gekerbt oder fast ganzrandig, die unteren grannenlos, die 
oberen staclaelspitzig, die Deckblatter breit eiformig, dornig 
gezahnt; Kelch spitz gezahnt und stachelspitzig; Scheinahre 
gedrungen; Kr one deutlich zweilippig, gelblich.

Y orkom m en: An sonnigen Abhangen im westlichen 
Alpengebiet. Am Thoiry und Dole im Jura. Ausserhalb 
des Geliiets in den piemontesisclien und savoyischen Alpen, 
in der Dauphine, in den Pyreniien und uberhaupt auf Ge- 
birgen des siidwestlichen Europa.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ais Zierpflanze fur den Garten zu em- 

pfelilen.

A bbildungeu. Tafel 1851.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrosserfc; 2  Krone von 

vom, desgl.



1852. Sideritis montana L.

G-liedkraut.

Syn. Hesiojhia montana auct. Hesiodia bicolor Moench. 
Burgsdorfia- montana Reichenbacli.

Von ahnlichem Anselien wie die vorige, von der sie 
sieli jedoch sofort durch die kleinen, den Kelch nicht iiber- 
ragenden Kronen unterscheidet. Die Wurzel 1— 2jahrig, der 
Stengel nicht holzig. Bliitter lanzettlieh, in den kurzeń Stiel 
verschiniilert, am Ende stumpf, naeh vorn gesagt; die Stiitz- 
blatter den Stengelblattern fast gleicli; Scheinwirtel etwas 
entfernt, eine sehr langgestreckte Scheinahre bildend; Kelch 
langer ais die Krone, deutlich zweilippig, rohrig, 5- oder 
10nervig, mit dreispaltiger Oberlippe; Krone dentlich zwei- 
lippig, mit dreispaltiger Unterlippe, anfangs gleichfarbig gelb, 
bald aber die Lippen am Rande braun, zuletzt iiberall brann; 
Staubblatter kurz, in der Kronrohre Yerborgen; Zahne des 
Fruchtkelchs abstehend, dornig.

B esch re ibu n g: Die Stengel, welche am Grundę am 
Boden liegen, richten sich mit dem obern Theile aufrecht 
empor, werden bis 30 Cm. lioch, treiben Aeste, sind stumpf- 
vierkantig, erhalten aber durch dichtstehende Wollhaare 
schon in der Jugend ein triibgriines Colorit. Ebenso sind 
die Bliitter durch Zottelhaare triibgrun, die sich auf beiden 
Flachen befinden und den nur gegen die Spitze gezahnten 
Rand bewimpern. Sie sind bis 2 Cm.  lang und 8 bis 
10 Mm. breit, auf der Oberflache driisig punktirt. Die



Bliithenwirtel bestehen meist ans 5 — 6 Blutben, die sie 
stiitzenden Blatter nehmen zwar gegen die Spitze des Stengełs 
immer mehr an Grosse ab, werden zuletzt anch vollig ganz- 
randig, aber sie sind im Ganzen den Stengelblattern gleich. 
Die Blumenkrone sieht man nur, wenn man in die Kelch- 
miindung blickt. Sie ist gelb und bekommt einen braun- 
lichen Rand.

Y orkom m en: Auf Brachackern und in Weinbergen. 
Im Gebiet ursprunglieh wild nur in Oesterreich. Frtther bei 
Hornburg und Ebersrode im Gebiet der Flora von Halle, 
naeb Eisleben zu, wobl ais Gartenlluchtling, aufgetreten wie 
jetzt an einer feuchten Stelle des Kommandantenwerders 
bei Magdeburg. Zerstreut im sudlichen Europa.

B llith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine recht hubsche Gartenpflanze.
Name. S ideritis  kommt von aiótjęoę, Eisen, heisst 

also so viel ais Eisenkraut. Dieser Name ist diesem Ge- 
sclilechte olme alle Beziehung beigelegt worden.

Abbildungen. Tafel 1852.
A Pflanze in naturl. Grosse.
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1853. Sideritis romana L.
Rómischer Ziest.

Jahrig. Uer vorigen ahnlich aber weissbllihend. Blatter 
langlich - lanzettjicfp in den kurzeń Stiel keilig verschmalert, 
vorn gesagtf Kelch so lang wie die Krone; Stiitzblatter liing- 
lich, sitzend, sagezahnig; Kelchoberlippe eiformig, ungetheilt, 
die Unterlippe Jzalinig. Kelch zur Fruchtzeit durch Haare 
geschlossen.

Yorkom m en: Auf Aeckern und am Ufer des.Adria- 
fcischen Meeres. In Istrien, auf Yeglia und Cherso, Fort 
Maxhnilian bei Pola, Lesina. Zerstreut durch das siidliche 
Europa.

B lu th ezeit: Juli, August.

* Abbildungen. Tafel 1853.
Pflanze in natiirl. Grosae.



1854, Marrubium peregrinum L.

Fremder Andom.

Syn. M. paniciilatum I)esv. M. remotum Kit. M.pan- 
nonicum Clus. (nach Reichb.) M. affine Host. M. creticum 
Miller. M. pauciflorum Wallroth.

Das dauernde, kurze Rhizom treibt einen bis meterhohen, 
sehr iistigen Stengel mit spreizenden Aesten und lockerer 
Belaubung; Blatter, Stengel, Kelche u. s. w. kurz grau- 
filzig; Blatter rtickseits netzaderig, die unteren eiformig, 
stumpf gekerbt, kurzgestielt, die oberen liinglich oder lanzett- 
lich, kerbig gesiigt, am Grunde ganzrandig und keilig ver- 
sclim alert; Scheinwirtel 6- bis mehrbluthig, gleichhoch; 
Kelche der oberen Wirtel meist lOzahnig, die der unteren 
Wirtel 5 zśihnig, mit pfriemlich spitzen Zahnen; Kelchziihne 
und Deckblatter filzig. Scheinwirtel entfernt.

B esch re ibu n g : Diese Species und das M arrubium  
candidissiinum  haben dasEigenthiimliche, dass sie zweierlei 
Arten von Kelchen besitzen; indessen bildet diese Species 
ungleichlange Kelchziihne, denn die Szahnigen Kelche haben 
2 lange und 3 kurze Zahne und die lOziihnigen Kelche 
bilden abwechselnd lange und kurze Zahne, welche alle filzig 
sind. Dagegen hat M. candidissim um  Kelche mit ziem-



lich gleich langen Zahnen. Diese Species ist durch Stern- 
haare graugriin, jene durch Filz gelblichweiss; diese hat 
keilig verlaufende, jene an der Basis nicht keilformige Bliitter; 
diese ausgesperrte, jene aufrechtstehende Aeste und sonach 
lassen sich beide allerdings einander ahnliche Species leicht 
unterscheiden. Uie Pfianze bildet durch ihre starkę und 
weite Veriistelung einen , Mtr. hohen und Mtr. breiten 
Busch und lasst sich dureń diesen Habitus vo.n M’. vu lgare 
schon von Weitem tfnterscheiden. Uebrigens ist das Gran 
der Bliitter und Stengel je nach der Fettheit des Standortes 
verschieden stark.

Vorkom m en: Auf Schutthaufen in Oesterreich und 
durch Wolle eingeschleppt auch ais Fremdling hier und dort, 
z. B. bei Jena, auf den Schutthaufen, wo der Abgang unga- 
rischer Wolle ais Composthaufen verwendet wird. Sie ist 
mehrjahrig und bliiht in den Hundstagen. In Erdeborn 
unweit Halle an der Saale auf dem Gottesacker und am 
Kirchber^ sowie bei Wormsleben. Nach alteren Angaben 
bei Eisleben, Helfta, Bottendorf, Sehonwerda und Rossleben. 
Bei Jena ist sie in unserer Zeit nicht mehr beobachtet 
worden.

B lń th ezeit: Juli, August.
F or men: a. latifolium Koch: Bliitter breiter, der Filz 

etwas lockerer, Spitze der Kelchzahne auf eine langere 
Strecke kahl, zwischen den grosseren Kelchzahnen meist 
noch kleinere vorhanden. Syn. M. peregrinum u. L. AL pere- 
grinum Willd. AL. paniculatum Desr. AL. remotum Kit. 
AL. pannonicum Reichenbach. AL mlgare - creticum Reichardt. 
Kelche der oberen Wirtel fast immer 5 zahnig.



(i. angustifolium Koch: Bliitter der oberen Stengeltheile 
schmaler, spitzer, entfernter sagezahnig, der Filz dichter, 
besonders an den Kelchen und holier an den Kelchzahnen 
emporsteigend. Syn. M. peregrinum (i. L. M. peregrinum 
Jacąuin. M. creticum Miller. M. pauciflorum Wallroth.

Anm erkung: In neuester Zeit habe ich mit meinem 
Solin am Fundort genaue Untersuchung angestellt, welche 
Folgendes ergab. Bei Wormsleben scheinen beide Formen 
yerschwunden zu sein, ebenso finden sie sieli in Erdeborn 
weder auf dem alten noch auf dem neuen Kirchhof; dagegen 
stehen sie beide an dern kleinen sterilen A.bhang vor dem 
alten Kirchhof zu Erdeborn, welcher die Kirche umgiebt. 
Die Form a. latifolium Koch unterscheidet sich sofort durch 
weitlaufigere Yerastelnng und durch die stechenden Kelch- 
zahne. Ausfuhrlicheres demnachst in der Deutschen Botan. 
Monatsschrift. (H.)

Abbildungen. Tafel  1854.
AB Pflanae in naturl. Grosse; 1 u. 2 Kelch, yergrossert. *



1855. Marrubium candidissimum L.

Schneeweisser Andorn.

Syn. M. suppdim Scopoli. M. peregrinum Reichenbach.
M. imamom Desv.

In Wuchs und Grrosse der vorigen durchaus ahnlich. 
Stengel weissfilzig, am Grunde iistig mit aufstrebenden, ein- 
fachen Aesten; Bliitter filzig, rlickseits netzaderig, die nnteren 
breit eiformig, ungleich gekerbt, die oberen eirund, gekerbt- 
gesagt; Scheinwirtel reichbliithig, fastkugelig; Kelch ozahnig; 
Deekblatter und Kelchzahne pfriemlich, filzig.

Vorkom m en: An sterilen Orten. Im Gebiet nur an 
der Siidgrenze im osterreichischen Kiistengebiet: Triest, 
Duino, Istrien.

iJ liithezeit: Juli, August.



1856. Marrubium vulgare L.
Andom.

Syn. M. apulum Tenore.

Das kraftige, dauernde Rhizom treibt einen oder mehre, 
sterile fertile Stengel. Die fertilen Stengel bis meterhoch, 
weissfilzig, wie die ganze Pflanze, am Grunde mit aufstrebenden, 
einfachen Aesten besetzt; Blatter in den Blattstiel hinab- 
laufend, eiformig, stumpf, ungleich gekerbt, filzig, runzelig, 
riickseits netzig grubig, die untersten herzfórmig-rundlich; 
Sclieinwirtel reichbluthig, fast kugelig; Kelch lOzahnig, die 
Ziihne nebst den Deckblattern pfriemlicli, zottig, von der 
Mitte an kahl, an der Spitze liakig zuruckgerollt.

B eschreibung. Die lichtbraune Wurzel 15 Gra. und 
daruber lang, allmahlig sich yerdunnend, oben bis 2 Cm. 
dick, einfach oder oben etwas astig, einige Kopfe tragend, 
mit vielen Wurzelzasern besetzt. Ans ihr erheben sich ein 
oder einige Stengel bis 60 Cm. hoch, welche meist aufrecht 
und astig, yiereckig, rohrig, weissfilzig sind. Die Blatter 
gestielt, eiformig, oder rundlich, in den Blattstiel verschmalert, 
ungleich, stumpfer oder spitzer gekerbt, auf der obern Seite 
runzlig, schwach filzig, auf der untern netzig-grubig mit 
dichtem weisserem Filz; die untersten zuweilen ins Iierz- 
fórmige iibergeliend. Die Scheinąuirle vielblumig, fast kugelig, 
in allen oberen Blattachseln an Stengeln und Zweigen, mit 
40— 50 dicht gedriingt stehenden, mit Declcblattchen unter-



miscliten Błiunen. Die Deckblattchen sełunal, viel kiirzer 
ais der Kelch, welcher rohrig, lOstreifig, lOzahnig, mit 
borstlich-liakenformigen, nach aussen gebogenen, wechselnd- 
klirzeren Zahnen; der Schlund mit einem Giirtel von auf- 
rechten weissen Haaren. Die Blumenkrone weiss, mit fast 
walzenformiger Rohre und 21appigem Itande', die Oberlippe 
aufrecht, fast gerade, ń,W2 schmale Zipfel gespalten; die 
Unterlippe niedergebogen, viel breiter, Slappig, der Mittel- 
lappen liinger und breiter, stumpf ausgerandet, die seitlichen 
kurz schmal spitzlich. Kelch und Deckblattchen leicht filzig, 
nur die liakigen Spitzen der Kelchzahne kahl; die Blumen
krone aussen leicht filzig und am Bandę gewimpert. Die 
4 Staubgefasse in der Itohre eingeschlossen. Der Stengel 
ebenfalls eingeschlossen mit spitz-2 tlieiliger Narbe, die vier 
Fruchtknoten am Grunde von einem vierzahnigen kurzeń 
Rande umgeben. Die Friichte hellbraun, kahl, im Grunde 
des bleibenden Kelchs, elliptisch oder umgekehrt-eiformig.

Y orkom m en : An trocknen nicht bebauten Orten, an 
Wegen, Mauern, bei den Dorfern, an Abhangen der Hiigel, 
alten Steinbriichen, Schutthaufen u. s. w. Ausdauernd, bliilit 
von Sommers Anfang bis zum Herbst. Durch das Gebiet 
sehr ungleich zerstreut und manchen Gegenden ganz fehlend. 
In Preussen ist sie sehr selten und kommt dort nach F. J. 
Weiss nur bei Konigsberg, Gerdauen und Osterode vor.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Diese gewiirzig eigenthiimlich riechende 

Pflanze mit scharfem, bitterm, fast etwas salzigem Geschmack 
ist noch gegenwartig in unserem Arzeneivorrath (Herba 
Marr. alb i) und wird bei chronischen Katarrhen, Schwind-



suchten und bei verschiedenen Unterleibskrankłieiten am besten 
frisch ausgepresst gebraucht.

Der Name M arrubium  kommt bei den romischen 
Schriftstellern vor und scheinfc eine venvandte Art dieser 
Gattung zu bezeichnen. Ob der Name herzuleiten sei, weil 
das Kraut sieli m arcescen tibu s und tabescentibus łiilf- 
reicli erweise, oder weil die Bliitter ais mar ci da erscheinen, 
muss daliin gestellt bleiben. Nacb der deutschen Pharma- 
kopoe ist die Pflanze niclit mehr offizinell.

Abbildungen.  Tafel  1856.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Bliithe 

oline Krone im Langsschnitt, desgl.
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1857. Scutellaria alpina L.
Ąlpen - Helmkraut.

Die dauernde Pflanze treibt einen niedrigen, etwasastigen 
Stengel mit einfachen, łiegenden Aesten, locker beblattert. 
Bliitter fastsitzendoderkurz gestielt, eiformig, stumpf, gesiigt- 
gekerbt, einfarbig; Blutlien in endstiindigen Scheinkopfchen 
mit hautigen, dachigen Deckblattern, das Kopfchen abren- 
formig-vierseitig; Blume langrohrig mit stark gewolbter, 
helmformiger Oberlippe.

Vorkom m en: Aut' Pelsen und Kiesabhangen der Alpen. 
In der sudwestlichen Schweiz und in den benachbarten Alpen 
y o ii Savoyen, Piemont, ferner in Croatien und Dalmatien.

B liith eze it: Juli, August.
Anw endung: Bine reizende Gartenpflanze.



M l

1858. Scutellaria orientalis L.
Orientalisches Helmkraut.

Im Habitus der yorigen nieht unalmlich, aber gelb 
bltthend und stiirker verastelt. Stengel liegend mit auf- 
reohten Aesten, Blatter gestielt, langlich oder liinglieh lanzett- 
lich, fiederspaltig oder fiederlappig; die Scheinahre lang- 
gestreckt, mit dachigen, sitzenden, breit eiformigen, am Grund 
fast herzformigen Deckblattern besetzt.

Y orkom m en: An rauhen Abh&ngen, sterilen Orten. 
Im Gebiet nur auf der Insel Veglia. Zerstreut im slidlichen 
Europa.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine selir empfehlenswertheGartenpflanze.



Sumpt'- Helmkraut.

Syn. Cassida galericulata Scopoli. •

Das rabenkieldicke Rhizom ist gegliedert, astig und 
kriecht auslauferartig im Schlamm des Bodens umher, naeli 
oben veriistelte, locker beblatterte, bis 1/2 Meter hohe Stengel 
entsendend. Bliitter kurzgestielt, ani Grund herzformig, 
langlich-lanzettlich, entfernt stumpf gekerbt-gesagt; Bliithen 
einzeln in den Blattachseln, daher opponirt; Stiitzblatter den 
iibrigen Blattern gleichgestaltet; Kelcli kalii; Kronrohre ani 
Grunde fast rechtwinkelig gekrtimmt, yielmal liinger ais der 
Kelcli.

B esch reibu n g: Die wagrechte, fadenformige, geglie- 
derte Wurzel kriecht unter der Oberflache des Bodens hin, 
treibt an den Gelenken viele nach allen Seiten ausgebreitete 
Wurzelfasern. Ihr aufrechter Stengel wird ungefahr 30 bis 
60 Cm. łioch, ist ani Grunde iistig, nach oben eintach, schlank, 
vierseitig, mit sehr feinen, nur vor dem Lichte sichtbaren, 
ruckwarts gekrummten Haaren besetzt. Die gegenstiindigen 
Bliitter sind 2 — 5 Cm. lang, die untersten ktirzer und 
stumpf er, die mittelsten am .grossten, die obersten wieder 
um Vieles kleiner. Alle Blatter haben eine mehr oder 
weniger lierzformig ausgeschweifte Basis, am Kande stumpfe, 
weit von einander stehende Sagezahne. Sie sind oben haar- 
los oder fast haarlos, unten mit sehr kurzeń, ruckwarts ge-



richteten Haaren besetzt, die namentlich auf den Adern 
reichlich vorhanden sind. Alle Blatter sind aucli kurzgestielt, 
aber nebenblattlos. Auch die Blumen, 2bliithige einseit- 
wendige Wirtel bildend, sind gestielt; ihre Stielcben haben 
ani Grunde 2 pfriemenformige Deckblattchen. Die Bllithen- 
stielchen sind weichhaarig und langer ais die Deckblattchen. 
Die Kelche sind einblatterig, kurz, 2 lippig. Die Lippen ganz 
und stumpf, die obere verschliesst nacli dem Bllihen die 
Oeffnung. Die 1— 2 Cm. langen Kronen sind einblatterig, 
rachenformig und lilafarbig. Der Mittelzipfel der Oberlippe 
ist am grossten, die Unterlippe ist niedergebogen. Im Grunde 
des Kelches findet sich eine Honigdriise. Die haarigen Staub- 
fiiden tragen 2facherige Antheren, der Griffel ist mit den 
Staubfaden ziemlich gleichlang, die 4 Ntissclieri sind rundlich.

Y ork o mm en: An Graben, feuchten Zaunen, in feuchten 
Wiesen, Mooren, Torfen und feuchten Laubwaldungen. Die 
Bluthe beginnt im Juni und dauert den ganzen Sommer 
hindurch; die Pflanze ist perennirend. Sie ist ziemlich durch 
das ganze Gebiet verl)reitet und an den meisten Orten nicht 
sehr selten. Stellenweise felilt sie, so z. B. in Schwaben.

B llith eze it: Juli, August.
A nw endung: Blatter und Stengel wurden friiher unter 

dem Namen Herba Tert ianar iae  gegen das Tertianfieber 
gebraucht, daher auch der Name „Tertiankraut11. Es riecht 
etwas nach Knoblaucli, schmeckt bitter und salzig, wurde 
ais magenstarkendes und wurmwidriges Mittel bezeichnet 
und farbt auch schwarz. Zu verwechseln ist es am meisten 
mit H erba  Gratiolae,  wenn man die herzfórmige Basis 
und die Stiele der Blatter, so wie die 4seitigen (nicht runden)



Stengel, die kurzgestielten Blumen, die 21ippigen Kelelie, 
die didynamischen Gefas.se und die 4 Niisschen tibersieht. 
In grosseren Giirteii kann die niedliche Pflanze zur Aus- 
schmtickung von Teiehrandern benutzt werden.

Abbildivngen. Tafel 1859.
AB Pflanze in natitif. Grbsse; 1 Knospe, desgl.; 2 Bliitlie, ver- 

grossert; 3 dieselbe im Łilngsschnitt, desgl.; 4 Kelch, desgl.



Spiessblattriges Helmkraut.

In Wuchs, Grosse und Lebensweise der vorigen durchaus 
ahnlich, aber durch die liinglich - lanzettlichen, ani Grunde 
beiderseits fast spiessformig 1— 2zahnigen Bliitter leieht 
unterscheidbar; die unteren Bliitter sind breiter eiformig mit 
deutlich spiessformigem Grunde, die obersten lanzettlich mit 
fast herzformigem Grunde; Bliithen in den Achseln der oberen 
Bliitter gegenstiindig, einseitswenig, fast traubig; Kelch drtisig- 
flamnig; Kronrohre am Grunde fast reclitwinkelig gebogen, 
selir lang.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird tiber ljs Meter hoch, 
liegt an der Basis gewohnlich am Boden, steigt aber bald 
in die Hohe, ist yierkantig, oben feinbehaart, sendet an 
kraftigen Bxemplaren aus den Winkeln der gegenstiindigen 
Bliitter A.este aus, wovon einer der Astpaare, durch giinstigere 
Lokalitiit bevorzugt, innner weit mehr ais der andere sieli 
entwickelt und wie der Hauptstengel Bliithen treibt, wiihrend 
der andere nur wenige Blattpaare besitzt. Die unteren 
Blattpaare des Stengels werden 2— 2 '/2 Cm. lang und 1 bis 
1 ‘ /2 Cm. breit,. liaben eine spiessformige Basis und an den 
Blattzipfeln 1— 2 Zahne; die obersten Bliitter sind dagegen 
nicht spiessformig. Die unteren Bliitter sind stumpf und an



der Oberflache feinbehaart; die obersten Blatter sind ge- 
wohnlich ebenfalls behaart, aber sie laufen von der Basis 
mit langgezogener Verschmalerung spitz zu. Alle Blattstiele 
sind feinhaarig. Die Bliithen entspringen, nicht wie bei 
Sc. g a ler icu la ta , sclion von der Mitte des Stengels an, 
sondern sie kommen bloss ans der Spitze des Stengels her- 
vor, und weil daseUrst die Stengelglieder sieli noch nicht 
verliingert habęp, bilden sie sehr gedrangt stehende einseit- 
wendige Wirtel. Die Bliithen stehen gewohnlich zn zweien 
und einzeln, sind weit langer ais die sie stiitzenden Blatter, 
liaben einen drlisig - flaumhaarigen Kelch und eine 2 Cm. 
lange, entweder violette oder auch eine mehr hellviolette, in 
Lila spielende Krone. Noch muss bemerkt werden, dass die 
an der Basis scheidigen Blattstiele durch ihre Scheiden ani 
Stengel verbunden sind und dass diese Yerbindung, nament- 
lich an den jiingeren Blattern, durch weisse Harchen ge- 
wimpert ist.

Yorkom m en: Im feuchten Gebiiseh. In Thiiringen 
selten und bloss bei Ziegenruck, Orlamiinde, Memleben und 
Merseburg gefunden. Haufiger weiter nordwarts, z. B. bei 
Leipzig, Dessau, Wittenberg, Barby, Boitzenburg, Bremen; 
desgleichen auch in Siiddeutschland, namlich in der Wetterau, 
in Franken, Baiern und Oesterreich. Die Pflanze ist peren- 
nirend und bliiht im Juli und August. Im Alpengebiet 
scheint sie sehr selten zu sein. In Schwaben fehlt sie ganz. 
Fur das nordliche Thiiringen fiihrt Lutze (Programm, S. 22) 
den Sumpt’ bei Kirchengel (Schwuckensee?), Arterii und 
Memleben an. Im Granzen ist sie im nordlichen Gebiet ver- 
breiteter. Fr. J. Weiss erwahnt fiir Preussen Memel und



das Weichselgebiet, Culm, Graudenz, Tliorn, Marienburg, 
Puschdorf.

A nw endung: Wie bei yoriger.

A bbildungen. Tafel 1860.
Pflanze in naturl. GriSsse.
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Kleines JSćlmkraut.

Weit niedriger ais die beiden vorigen aber von ahn- 
lichem Wuchs. Der Stengel sehr astig, ziernlich dicht mit 
Paaren liinglich-lanzettlicher Blatter besetzt, welche durcli 
beiderseits 1— 2zahnigen Grund fast spiessfórmig werden, 
ubrigens ganzrandig und stumpf sind, die untersten eiformig, 
die obersten lanzettlich, am Grunde fast herzformig; Blttthen 
einzeln in den Blattachseln gegenstandig, einseitswendig; 
Kelch von driisenlosen Haaren kurzhaarig; Kronrohre gerade, 
am Grunde etwas gedunsen.

B eschreibung: Die untersten Blatter dieser kleinen 
Pflanze sind nur 8 — 12 Mm. lang und an der Basis fast 
ebenso breit. Sie stehen an halb so langen Stielchen. Nach 
oben zu werden sie nicht kleiner, aber schmaler und kurz- 
stieliger, bis sie zuletzt vollig sitzen. Ilire Basis bekommt 
eine undeutlich - spiessformige Gestalt. Alle Blatter sind ent- 
weder kahl oder mit einzelnen sehr kurzeń Borstenhaaren 
bekleidet; alle haben mehr oder weniger deutlich nalie der 
Basis 1— 2 Kerbzahne und nur die jtingsten zeigen sie fast 
gar nicht. Alle Blattpaare sind auch ziernlich nahe am 
Stengel gestellt. Letzter wird nur 8-— 20 Cm. hoch, ist 
reichastig, yierkantig und dicht-, aber nur feinhaarig; doch



fallen die Haare im spateren Alter al). Er kommt aus einem 
wagrecht liegenden, gegliederten Stocke, welcher an den 
Knotclien Wurzeln scliliigt. Die Bliithen sitzen an kleinen, 
kaum 4 Mm. langen Stielchen, und da sie aus den Winkeln 
der gegenstiindig gestellten Bliitter einzeln entspringen, 
stehen sie einander gegeniiber, sind 8— 12 Mm. lang, haben 
feinbehaarte Kelche und lilafarbige oder violette Kronen, 
die ihre Kelclie um das Doppelte und Dreifache an Lange 
iibertreffen. Die Blumenrohre ist an der Basis etwas er- 
weitert, am Schliuid aber aufgeblasen und beim Ausgange 
der Lippen wieder etwas eingeschniirt. Die Oberlippe ist 
Sspaltig, der Mittellappen 2zipfelig, die Unterlippe nieder- 
gebogen, flach und Slappig, der Mittellappen etwas breiter 
und flach ausgerandet. Die Narbe ist fast kopfig.

Vorkom m en: Auf Sumpfwiesen, an Graben der Sumpf- 
wiesen in dem westlichen Theile der nordlichen Ebene 
Deutschlands uberall von der Rheinflache an durch West- 
phalen, Hannoyer und Oldenburg und bis in die Hiigelgegend 
Niedersachsens. Sie ist eine Moorpflanze und daher haupt- 
sachlich in Moorgegenden der norddeutschen Tiefebene ver- 
breitet. Im grossten Tlieil des Bheingebiets kommt sie 
sporadisch vor bis nach Lothringen und dem Elsass. Im 
Alpengebiet fehlt sie fast ganz; dagegen kommt sie in 
Scliwaben vor bei Hirschauer und im Derendinger Wald bei 
Tubingen, am Mummelsee auf den Hornisgrunden, im Badi- 
schen bei Biihl und bei Sackingen am Ithein. In Thuringen 
fehlt sie und ist im Konigreich Sachsen auf die Dresdener 
Haide beschrankt.

B llith eze it: Juli, August.



A nw endung: Wie bei den beiden vorigen. Alle drei 
in Deutschland erscheinenden Arten dieses Geschlechts, von 
welchen die beiden anderen (Sc. g a ler icu la ta  und hasti- 
fo lia ) schon friiher abgebildet worden sind, stimmen in ihren 
Heilkraften iiberein (sielie Sc. ga lericu la ta ). Die Sc. a lpina 
ist keine deutsche Pflanze.

A nm erkung: Mein Sohn (J, G. Hallier) entdeckte am 
3. Oktober 1884 beim silbernen Mann im Thał der Holz- 
emme (steinenie Rennb), 1 !/2 Stunden oberhalb Wernigerode, 
eine hocliwuchsige Scutellaria (wahrscheinlich Sc. altissimci L.). 
Das Nahere werden wir in der Deutscben Botan. Monats- 
schrift mittheilen. (H.)

Abbildungen. Tafel 1861.
Pflanze in natiirl. Grosse.



1862, Prunella vu lgaris  L.

Brannelle.

Syn. Prunella reptans und surrecta Dumortier. P. pen- 
siluanica Willd. P. aeąuinoctialis Kunth. P. ovata Persoon. 
Brunella officinalis Crantz.

Das dumie łthizom ist reich verastelt, gegliedert, an 
den Knoten wurzelnd und kriecht auslauferartig am Boden 
umher. Es entsendet lcaum handhohe, aufsteigende, im 
unteren Theil beblatterte Bllithenstengel und ausserdem 
kurze, sterile, fur die Bliithe des Folgejahrs bestimmte 
Zweige. Bliitter gestielt, langlich - eiformig, ganzrandig oder 
geziihnt oder fiederspaltig, spiirlieh kurzliaarig; Bliithenstand 
fast kopfig oder zuletzt gestreckt ahrenformig, am Grunde 
mit einem Paar grosser Stutzblatter besetzt; weiter oben mit 
kleinen Deckblattchen versehen; Kelch deutlich 2 lippig, zur 
Fruchtzeit durch die zusammengedrtickten Lippen geschlossen, 
die 3 Ziihne der oberen Kelchlippe sehr kurz, stachelspitzig, 
die Lippe fast gestutzt, die beiden Zalme der unteren Kelch
lippe lanzettlich und spitz oder ei-lanzettformig, zugespitzt, 
stachelspitzig, schwach gewimpert; Kronrohre inwendig mit 
einer Haarleiste versehen, unten sehr eng, nach oben trichterig 
erweitert, Kronenschlund deutlich rachenformig, die Ober- 
lippe hohl, die Unterlippe stumpf 31appig; die 4 Staub- 
bliitter unter der Oberlippe parallel nach vorn gebogen, die 
Filamente der langeren (unteren) an der Spitze mit einem 
dornformigen, geraden Zahn versehen.

B esch re ib u n g : Die bramie Wurzel gewohnlich schief



herabsteigend, mit starkern und schwachern Wurzelfasern 
besetzt, mehrkopfig, daber mehre, aufangs langere oder 
klirzere Zeit niederliegende, hier auch an ihren Knoten nicht 
selten wieder Wnrzeln treibende, dann sich erhebende, seltner 
ganz aufrechte, vierseitige, baufiger einfache ais astige, von
5— 45 Cm. holie, mehr oder minder, besonders aber an den 
Ecken und Knoten mit kurzeń gegliederten, weissen, auf- 
rechten oder abstehenden oder abwarts gerichteten Haaren 
besetzte, an der Spitze Bltithen tragende oder unfruchtbare 
Stengel. Die Blatter .gegenuber, gestielt, von rundlich- 
eiformiger bis langlich-eifórmiger Gestalt, am Grandę keilig 
oder mebr abgerundet, die Spitze stumpf oder spitzlicli, der 
Rand ganz oder ausgeschweift oder gezahnt bis fast fieder- 
spaltig, die untere Flachę blasser, etwas mehr mit kurzeń 
Haaren, besonders auf den Adern besetzt. Der Bliithenstand 
vom letzten Blattpaare gestiitzt. Die Scheinąuirle dicht in 
einen langlichen Kopf oder eine kurze stumpfe Aehre ge- 
driingt, die aber zuweilen unten unterbrochen ist. Die Deck- 
blatter rundlich-nierenformig, zugespitzt, behaart, oft gefarbt. 
Die Oberlippe des adernetzigen Kelchs breiter ais die stachel- 
spitzig 2spaltige Unterlippe, abgestutzt, mit drei kurzeń 
Zahnen. Die Blumenkrone rachenformig, blaulich-purpurn, 
ihre Robre kiirzer ais der Kelch, die Oberlippe stumpf, ge- 
wolbt, fast ubergebogen, der Mittellappen der Unterlippe 
breiter, yertieft, fein gekerbt-sagenartig. Die langern Staub- 
fiiden gehen in eine pfriemliche Spitze aus, und die Beutel 
scheinen auf einem seitlichen kurzeń Ast zu sitzen. Die 
4 langlich - elliptiscben, schwach dreiseitigen Friichte sind in 
dem oben sich etwas schliessenden Kelche yerborgen.



Y orkom m en: Auf etwas feuchten oder schattigen Gras- 
pliitzen, auf offnen Wiesen und in Waldern und Geblischen, 
an etwas feuchten Stellen an Wegen, Rainen u. s. w. haufig. 
Ausdauernd, bliiht ani Ende des Friihjahrs bis zur Herbst- 
zeit. Die Pflanze ist durch das ganze Gebiet verbreitet und 
in den meisten Gegengen sehr haufig.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Das Kraut der Braunelle ist von bitter- 

lichem adstringirendem Geschmaclc, es wurde daher friiher 
ais Heilmittel bei Blutflussen und in Abkochungen mit Zusatz 
von Essig und Honig ais Gurgelwasser angewendet.

Name: Der Name P ru n ella  ist neuern Ursprungs, 
wohl nach dem deutschen Braunelle gebildet, welcher der 
Pflanze theils wegen ihrer braunrothen Farbę, theils weil 
sie ais Mittel gegen ein „das Braun11 genanntes Zungeniibel 
in Ruf war, gegeben ist. Friiher offizinell ais herb a B ru- 
n e llae  s. Prunellae.

Form en: ji. paruiflora Koch: Blumen kaum langer ais 
der Kelch. Syn. P. parciflora Poiret.

y. pinnatifida Koch: Blśitter fiederspaltig. Syn. P. vul- 
garis (i. pinnatifida Reichenbacli. P. vnlgaris b. intermedia 
Koch et Ziz. P. laciniata y. L. und wenn sie weiss bluht: 
P. laciniata (i. L. P. intermedia Link. P. pinnatifida Pers. 
P. laciniata Gaud.

Die Blume ist meistens dunkelviolett, selten rosenroth, 
noch seltener weiss.

Abbildungen. Tafel 1862.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Deckbliittehen, etwas vergr6ssert; 

2 Kelch, stiirker vergrossert; 3 Krone, desgl.; 4 Staubgefiiss, desgl.; 
5 Carpell, desgl.; 6 u. 7 Friichtehen, naturl. Grosse und rergrossert.



1863. Prunella grand iflora Jacq. 

Wald-Braunelle.

Syn. P.vulgaris (i.grandiflora L. P. hastaefolia Brotero.
An dem nicht krieckenden, kurzeń, dauernden Rhizom 

und dem grossen, kur7fiń Bluthenkopf von der vorigen leiclit 
unterscheidbar. Stengel aufsteigend, ziemlich locker mit ge- 
stielten, langlich-eifórmigen, ganzrandigen oder gezahnten 
oder fiederspaltig eingeschnittenen Bliittern besetzt, die un- 
teren Bliitter kiirzer und stumpfiich, die oberen spitz oder 
zugespitzt; Bluthenkopf ohne gewohnliche Stiitzblatter, von 
zwei eiformigen, ganzrandigen, zugespitzten Deckblattern ge- 
sttttzt; Kopf breit und kurz, grossblumig; die 3 Zahne der 
Kelchoberlippe breit eiformig, zugespitzt, fast begrannt, die 
beiden Zahne der Kelchunterlippe lanzettlicli, grannenartig 
zugespitzt, gewimpert; Filamertte sammtlich wehrlos, die 
liingeren an der Spitze mit einem kleinen Hocker versehen.

B eschreibung: Es liat diese Art im ganzen Ansehen 
eine grosse Aehnlichkeit mit der gemeinen Braunelle, so 
dass einige Botaniker sie auch nur fur eine grossbiumige 
Yarietat dieser letzten haben wollen gelten lassen, was aber 
nicht der Fali sein kann, da sieli mehre unterscheidende be- 
standige Kennzeichen finden. — Der Wurzelstock ist dunkel- 
braun, gegliedert, etwas astig, nur einen oder einige Stengel 
aussendend, mit starken dunkelbraunen Wurzelfasern. Die 
Stengel von 5 — 30 Cm. und dariiber lang, vierseitig, mehr 
oder weniger, oft starker ani untersten Stengel, mit kurzeń



weissen, gegliederten, gewohnlich abstehenden Haaren besetzt. 
Die Blatter gestielt, langlich-eiformig oder eifórmig-lanzettlich, 
oder nur langlich, die Basis mehr oder weniger keilformig, 
seltner sieli etwas rundend, die Spitze stumpflich, der Rand 
ganz, oder etwas ausgeschweift, oder besonders ani untern 
Theile mit einigen bald deutlichern und tiefern, bald nur 
angedeuteten Zahnen. Die Blumen in Scheinąuirlen, welche 
entweder kopfartig zusammengedrangt stehen, oder eine kurze 
stumpfe cylindrische Aelire bilden. Der Blttthenstand ge
stielt, sieli Liber das letzte Bliltterpaar erhebend. Die Deck- 
blatter sind sitzend lialbrund, in eine abgesetzte liingere 
Spitze auslaufend, am Rande ganz und gewimpert, geadert 
und aussen etwas behaart, griin oder mehr oder weniger 
purpurn gefarbt. Der Kelch ist ebenfalls nieist purpurn ge
farbt, die breitere Oberlippe endet mit drei breiten kurzeń 
fast stachelspitzigen Zahnen, von denen der mittle kiirzer 
ist; die Unterłippe aber besteht aus zwei fast grannenartig 
zugespitzten kurzeń und schmalen Zahnen; die Nerven und 
Adern treten am Kelche hervor und sind wie der Rand mehr 
oder weniger mit kurzem oder langern Haaren besetzt. Die 
Blumenkrone ist 2— 3 Cm. lang, auf demRticken der Oberlippe 
und an den Seitenlappen der Unterłippe etwas behaart, 
der Mittellappen gross concav, am Rande gezahnt. Die 
Staubgefiisse mit dem oben 2spaltigen Griffel unter der 
Oberlippe liegend, die langern unter dem Staubbeutel mit 
einem hockerartigen oder ganz kurzeń spitzlichen Fortsatz. 
Die Fruchtknoten von einem 41appigen drttsigen, bei der 
Fruchtreife bleibenden Napfchen fast bis zur Spitze umgeben. 
Die 4 breit-elliptischen dreiseitigen Frttchte stehen um eine
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4flugelige Mittelsaule, iii dem .sieli oben zweischneidig zu- 
sanunendrilckenden, unten bauchig erweiternden Kelcli.

York o mm en: An waldigen Bergabhangen, in Wald- 
lichtungen, auf trocknen Waldwiesen und Rasenplatzen im 
Walde. Sie liebt Kalkboden und ist daher hauptsachlich in 
kalkreichen Gegeriden wie z. B. im Tliuringer Musclielkalk- 
geliiet haufiger zu finden. In Ostpreussen findet sie sich 
sporadisch durch die Provinz vertheilt, nachHerrn Fr. J. Weiss 
z. B. Tapiau, Goldapp, Insterburg, in Westpreussen bei Thorn, 
Neidenburg, Fiatów.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Man kormte diese schon bltihende Pflanze 

an trocknen Orten ais Zierpflanze kultiviren, und die ge- 
meine Braunelle an schattigen feuchten Orten zu Einfassungen 
der Wege benutzen.

Form en: fi. pinnatifida Koch: Blatter tiederspaltig. 
Syn. P. grandiflora fi. pinnatifida Koch et Ziz. Die Blume 
ist ineist dunkelviolett, selten rosenroth oder weiss.

A bbildungen. Tafel 186o.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Deckbliittchen, vergrossert; 2 Kelch, 

desgl.; 3 Krone, desgl.; 4  Staubgefasse, desgl.; 5 Carpell, desgl.; 
6 Friichtchen, desgl.



1864. Prunella a lba  Pallas.

Weisse Braunelle.

Die Pfianze ist meist weit hochwuchsiger ais die vorige, 
der Bluthenstand iihrig, gestreckt, Blatter gestielt, liinglich 
oder langlicb.-eiformig, ganzrandig oder gezahnt oder fieder- 
spaltig, mehr oder weniger kurzhaarig; Scheinahre sehr diclit; 
Kelchzahne der Oberlippe breit eifórmig, zugespitzt begrannt; 
die der Unterlippe lanzettlich, pfriemlich, kammformig ge- 
wimpert; langere Filamente an der Spitze mit einem vor- 
wiirts gebogenen Dorn yerseben.

B esch re ib u n g : Der aufsteigende, vierkantige Stengeł 
ist dicht mit aufwarts gerichteten Zottelhaaren bedeckt und 
wird bis gegen 30 Cm. hoch. Das unterste Blattpaar ist 
gewobnlich ganz, hat eifórmige, in den Stiel verlaufende 
Flachen, dereń Rander entweder fast ganz oder mehr oder 
weniger kerbzahnig sind. In der Lange ist es das kiirzeste. 
Die Blattpaare der oberen Blatter sind weit grosser; ilire 
Blattflachen sind tief-fiederspaltig; docb giebt es auch Exem- 
plare mit bios kerbzahnigen Bliittern, die aber hanfiger in 
Ungarn vorzukommen sclieinen. Das oberste Blattpaar stiitzt 
die Wirtelahre und sammtliche Blattflachen aller Blatter 
sind behaart. Die langsten Blatter, uber der Mitte des 
Stengels, messen 5— 8 Cm.; die untersten sind gemeinlich nur 
2— 3 Cm. lang oder kiirzer, doch alle Blatter, einschliesslich



des obersten Blattpaares, sind deutlich gestielt. Die Unter- 
lippe des Kelches ist langlicli, von gerade fortzielienden 
Randem begrenzt, und geht in 2 lange, schmale, pfriemen- 
formige Zatnie aus, die selir deutlich durch weisse, abstehende 
Haare kammartig gewimpert sind. Die Oberlippe dagegen 
hat 3 deutliche, i A Grannen auslaufende Zahne. Die Krone 
hat eine vou unsern iibrigen Prunellen sehr abweichende 
Farbę. Die Grbsse der Blume ist zwischen P ru n ella  
gran di flo ra  und der grossbliithigen Var. von P runella  
vu lgaris zu setzen. Die Oberlippe ist ausgerandet, die 
Spaltuugen der dreilappigen Unterlippe dringen bis in die 
Halfte derselben ein und der breitere Mittellappen ist fein 
gekerl)t. Die langeren Staubfaden haben an der Spitze einen 
vorwarts geneigten Dorn, welcher der P. g ra n d iflo ra  fehlt.

V orkom m en: An Gebirgsabhangen. Selten und sehr 
ungleich durch das Gebiet zerstreut, vielen Gegenden giiiizlicb 
fehlend. Unterosterreich und von da bis nach Ungarn zer
streut, hier und da in Siidtirol; in der Schweiz; uber das 
Rheingebiet zerstreut (Rhein, Nahe, Mosel u. s. w.); in Unter- 
scliwaben ani Dinzenhorn bei Rottweil, am Spielberg im 
Oberamt Brackenheim, auf Waldplatzen am Schlossberg bei 
Ellwangen, liei Goldbach im Oberamt Crailsheim auf moosiger 
Wiese am Waldrand auf Keupermergel; in Baden und im 
Elsass stellenweise; in Thiiringen an der obern Saale bei 
Saalfeld, bei Schnepfenthal, bei Blankenburg,') am Staffel- 
berg bei Coburg; bei Blankenburg am Unterharz; im nord- 
lichen Thiiringen am Galgenberg bei Schlotheim nach Lutze i)

i) Bei Jena habe ich sie noch niclit gesehen. (H.)



(Programm, Seite 14), hier und da in Bohmen und bei Gnaden- 
feld in Schlesien.

B liithezeit: Juli, August.
F orm en : Sie bliiht meistens gelblicli weiss, selten blau. 

fi. pinnatifida Koch. Blatter fiederspaltig. Syn. P. laci- 
niata L. So hier und da in Schwaben, nach Herrn E. Frueth 
auf Weiden iiber Anęy bei Metz u. a. a. O. Die blaubluhende 
Form ist Brunella hybrida Knaf; so in Bohmen und 
Schlesien.1)

lj Vergl. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1873, Seite 358.

A bbildungen. Tafel 1864.
Pflanze in natiirl. Grosse.



1865. Prasium  m aius L.

Niccoline.

Die Pflanze hat im Wuchs einige Aehnlichkeit mit den 
grosseren Lamiumarien, ist aber halbstrauchig und steif. 
Zweige scharf vierkantig, weisslich kurzhaarig; Blatter lang- 
gestielt, langlich, spitz, scharf gesagt; Scheinwirtel armbliithig 
oder die Bluthen einzeln, opponirt in den Blattachseln; Kelch 
glockig, ungleich funfzahnig mit breiten, zugespitzten, an 
der Spitze begrannten Zahnen; Krone gross, weiss, die Ober- 
lippe helmformig, eirund, bisweilen etwas ausgerandet, die 
Kronrohre unterhalb der Mitte mit einer mit Biischeln kleiner 
Papillen besetzten Haarleiste versehen; Unterlippe herab- 
hangend, am Ende breit und stumpf dreilappig; Pruchtkelch 
offen; Staubbliitter von gleicher Liinge, alle vier nnter der 
Oberlippe parallel nach vorn gebogen.

Vorkom m en: An sterilen Bergabhangen. Im Gebiet 
nur an der Siidgrenze auf der Insel Osero. Uebrigens im 
Gebiet des mittellandischen Meeres und seiner Buchten, be- 
sonders an der Adria.

B Itithezeit: Miirz bis Mai.
A nw endung: Einesehr empfehlenswerthe Gartenpflanze.

A bbildungen. Tafel 1865.
Pflanze in natur). Grosse.



1866. A juga reptans L.

Gunsel.

Syn. A. repens Host. A. alpina Yill.
Das kurze Rłlizom treibt am Grunde des aufrechten, 

handhohen Bltithanstengels zahlreiche, nach allen Seiten 
kriechende und wurzelnde Auslaufer, welche iiberall wieder 
Bluthenstengel treiben, so dass oft der Boden auf grosseren 
Strecken dicht mit den prachtig blauen Blttthen bedeckt ist. 
Pflanze fast vollig kalii; Bliitlien in Scbeinwirteln, welclie 
zu einer langen Scheinahre zusammengedrangt sind, in den 
Achseln sitzender, umfassender, dachiger Deckblatter; Basal- 
blatter gestielt, langlich, in den Blattstiel verschmalert, stumpf, 
ausgeschweift lterbig oder schwach gekerbt.

B esch re ibu n g : DieWurzel dieser ausdauerndenPflanze 
ist ziemlich bflschelformig, und ihre einzelnen Fasern er- 
scheinen diinn und fadenformig. Gleich aus der Wurzel geht 
neben dem aufrechten starken vierkantigen 10 — 15 Cm. 
hohen Hauptstengel ein diinner und daher niederliegender, 
spiiterhin aufsteigender Nebenstengel (Spross) hervor, welcher 
zwar auch vierkantig und glatt, aber hier und da, besonders 
bei weiterer Entfernung von dem Hauptstengel, von neuem 
Wurzeln treibt. Die untersten Bliitter (Wurzelblatter) sind



langgestielt, langlich elliptisch stumpf, fasfc wellenformig und 
gezahnelt. Die gegenliberstehenden kurzgestielten eiformigen 
stumpigesagten Stengelbliitter werden gegen die Spitze hin 
kleiner und endlich in sitzende Deckblatter umgewandelt, 
ans dereń Winkeln je 3 und mehr kurzgestielte behaarte 
Blumen hervorkommen. Diese tragen im kurzeń fiinfzahnigen 
behaarten Kelcbe eine lapgrohrige Lippenbluine mit sehr ver- 
kiirzter zweispaltiger--' Oberlippe und grosser lang lieiwor- 
stebender schon dunkelblauer weissgestreifter dreilappiger 
Unterlippe, dereń grosserer Mittellappen ausgescbnitten ist. 
Bisweilen trifft man auch rothliche oder weissliche Blumen. 
Die Genitalien ragen uber die Oberlippe hervor. Der etwas 
gebogene, fadenfbrmige, glatte und wenig langere Griffel 
wird oben in eine zweispaltige Narbe getheilt. Die vier 
nackten Niisschen sind klein, rundlich und glatt.

Vorkom m en: An grasigen, etwas feuchten Orten, auf 
feuchten Triften und Rasenplatzen, besonders gem auf Rasen 
an Ufern von Baclien und Plussen, im Ufergebusch, an Graben 
u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet und bis in die 
Alpen emporsteigend.

B lu th ezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Man gebrauchte sonst das geruchlose, 

aber etwas bitter und herbe schmeckende Kraut unter dein 
Namen von H erba B u gu lae  s. G onsolidae m ediae in 
der Medicin, indem es wegen seiner zusammenziehenden 
Krafte ais Wundmittel galt, und vorzuglich bei Lungen- 
geschwttren, Blutspeien u. s. w. seine Anwendung fand. In 
grosseren Garten ist die Pflanze ein priichtiger Schmuck fur 
Boschungen von Teichen und Graben.



Form en: (i. alpina Koch: Die Auslaufer kurz oder ganz 
fehlend. Syn. A. alpina Villain. A. repem Most und A. lati- 
folia Most und nach Koch nur unbedeutende Abweichungen. 
Die Pflanze bliiht fur gewohnlich schon azurblau, seltner 
und nur einzeln rosenroth, noch seltner weiss.

Abbildungen. Tafel 1866.
A Pflanze in natiirlichor Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 u. 3 Bliithe von yerschiedenen Seiten, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 
5 Frucht mit Fruchtkelch. natiirl. Grosse; 6 Niis.schen, desgl.; 7 das- 
selbe ganz und zerschnitten, yergrSssert.
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1867, Ajuga cjenevensis L.

Berggunsel.
y

Syn. A. alpina' L. A■ Montana Rchb. A. ruyosa Host.

Der Pfłanze felilen ganzlicli die Auslaufer, dalier wachst 
sie aucli niemals rasenfomiig; ganze Pflanze kurz und dicht 
belmart; untere Deckbliitter Slappig, absteliend, geziiłmt oder 
ganzrandig, die oberen kiirzer ais die Scheinwirtel.

B ese lire ibu n g : Die Wurzel i.st bald aufsteigend, baki 
gerade herabsteigend, hast wie abgebissen, mit schwackern 
Seitenasten versehen, liclit- braunlich; sie tragt eine grossere 
oder geringere Menge rosettenartig ausgebreiteter Wurzel- 
blatter, welche aber zuweilen auch ganz felilen konnen und 
einen aufrecliten oder melire, darni meist unten seliwacli auf- 
steigende einfache Stengel von 5— 30 Cm. Hohe. Sie sind 
vierseitig, unten mit wenigen Blattpaaren, oben mit dichter 
stełienden Deckblattchen und Bliithen besetzt, mełir oder 
weniger starli mit weissen, abstehenden, weiclien Haaren, so 
wie Blatter und Kelche bedeckt. Die Wurzelblatter und 
untern Stengelblatter elliptisch oder umgekehrt eirund, an 
den liingern oder kurzem Blattstiel sieli lierabziehend, von 
verschiedener Gros.se und Ausbildung, meist aber die Wurzel- 
bliitter kleiner ais die Stengelblatter, doch aucli umgekehrt, 
am Rande stumpf-gekerbt, die Kerbzahne bald verflacht, bald 
zahnartig, zuweilen sehr winkelartig vortretend. Die Stengel
blatter werden kiirzer gestielt, endlich sitzend und gelien so



in die nach oben immer kleiner werdenden, 3zahnigen, end- 
lich wohl lanzettliohen und ganzrandigen Deckbliitter iiber. 
Nur in den Achseln der z we i oder drei untern Stengelblatt- 
paare befinden sich keine Blnmen, alle iibrigen tragen dereń 
mehr oder weniger auf kurzem Stielchen in ihrer Achsel 
und so bildefc sieli eine mehr zusammengedrangte oder 
wenigstens unten stets abgesetzte, starker oder schwacher 
deckblattrige Bliithenahre. Der Kelch ist bis iiber die Mitte 
in 5 ziemlich gleiclie eiformige, zugespitzte Zipfel getheilt. 
Die Blnmenkrone ist kornblumenblau, ihre blaue Farbung 
wiederholt sieli nicht selten an Kelchen und Deckblattern, 
weniger ani Stengel, der aber wohl eine purpurbraune 
Farbung annimint. Die sieli nach oben erweiternde Rohre 
ist liinger ais der Kelch, die Oberlippe ist kurz und stnmpf, 
21appig, die untere Lippe aber breit vorgezogen, Slappig, 
der mittle Lappen am grossten, umgekehrt-breit-herzfonnig, 
die seitlichen schnial, stumpf, abstehend. Die 4 Staubgefasse 
lang ans der Oberlippe hervortretend mit blaulichen, kahlen 
oder kurz behaarten Staubfaden und nierenformigen braunen 
Staubbeuteln und gelbem Staub. Der Griffel von gleicher 
Liinge wie die Staubgefasse, nach oben blau gefarbt und in 
2 kurze ungleiche Spitzen oben getheilt. Der dtheilige 
Fruchtknoten von einem gelblichen Drusenringe unten um- 
geben. Die 4 Fruchtchen, vom Kelclie umgeben, je 2 zu- 
samnienliangend, ellipsoidisch mit etwas schief abgestutzter 
Grnndflache und netzgrubiger brauner Oberflache, einsamig.

V orkom m en: Auf Haiden, an sandigen Abhangen, auf 
kalkarmen Felsarten, besonders gem auf Buntsandstein, aber 
auch dem Kalk nicht gerade fehlend, in trocknen und lichten



Waldungen. Ziem lich darcli das gfgize Gebiet verbreitet.
Sie ist auch in der norddeutschen Tiefebene im Ganzen nicht 
selten, so z. B. nacli Fr. J. Weiss in Preussen bei Konigs- 
berg, Tapiau, Fischhausen, Tilsit, Gumbinnen, Thorn, Inster- 
burg, Kulm u. s. w.

B lu th eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: Auch diese Pflanze verdient ein Platz- 

chen im Blumengarten.
Form en: Die Pflanze bliihfc meistens tiefblau, selten 

und einzeln rotli. Diese ist A. foliosa Schleicher. Weit 
seltner kommt sie mit weisser Blume vor. Ferner: (i. macro- 
phylla Schubler und Mart. Basalblatter grosser ais die 
Stengelblatter, dalier etwas an A. pyr a mi da lis erinnernd.

Mit A. reptans L. bildet sie bisweilen Bastarde.

A b b ild u n gen . T a fe l 1807.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Deckblattclien, etwas vergrossert; 

2 Bliithenknospe, vergrossert; 3 u. 4 Bliitlie von verschiedenen Seiten, 
desgl.; 5 dieselbe im Langssohnitt, desgl.; 6 Staubgetass, desgl.



1868. Ajuga pyramidalis L.
Pyramidengunsel.

Der vorigen nahe yerwandt. Ohne Auslaufer; die Deck- 
bliitter ausgeschweift gekerbt, die oberen doppelfc so lang 
wie die Scheinwirtel.

B eschreibung: Diese Species stelit in der Mitte zwi- 
schen A. gen even sis und reptans; wahrend sie in ihrem 
Bluthenstande durch Farbę der Krone und der Lange der 
Deckbliitter der A. reptans sebr ahnlich ist, hat sie den 
aufrecliten, auslauferlosen Stengel der A. genevensis. Sie 
ist aber wiederum grosser und starker ais beide und tiber- 
trifft sie aueh durch die Grosse der blattartigen Theile. Die 
ganze Pflanze ist zottelkaarig, die Wurzel wie abgebissen, 
der einfache Stengel wird 15 — 20 Cm. hoch, die Wurzel- 
bliitter stehen gehauft, sind kaum gestielt, verwelken aber 
bald und inan bemerkt dann an der blulienden Pflanze bis 
liinauf zu den Bluthenwirteln nur noch 2— 3 Paare frischer 
Bliitter, welche sitzen, iiber 5 Cm. lang und 3 Cm. breit, 
am Rande ausgeschweift und an der Spitze stumpf sind. Die 
unteren haben immer eine Eiform oder sie sind eitormig- 
langlich. Die Deckbliitter sind hier besonders charakteristisch, 
eiformig, ungleich gezalmt, immer liinger und oft doppelt 
so lang ais die Blutlien. Die Pflanze hat aber das Eigen- 
tliumliche, dass ihre Stengelinternodien im Anfange der Bliithe 
sehr kurz sind. Dadureh kommen nicht nur die Stengel-



blatter, sondern auch die Bliithenąuirle sehr dicht an einander 
zu stehen und letztere bilden auf diese Weise durch die 
unten schon bltihenden, in der Mitte aufbrechenden, oben 
knospenden Bliithenąuirle eine hiibsche Pyramide. Solche 
Gestalt gab der Species den Namen. Spater aber strecken 
sich alle Internodien, die Stengelblatter riioken weiter aus- 
einander, die Bliithenąuirle kommen lockerer zu stehen and 
bilden, da auch schon die obersten Bliithenąuirle aulgebrochen 
sind, eine lockere Ąjcłire.

Yorkom nfen: Auf frischen Stellen der Haiden, be- 
sonders in den Yoralpen und der Mark Brandenburg, aber, 
wiewohl selten, auch anderwarts, z. B. am Itliein in der 
Pfalz, in der Wetterau, in Sachsen und Thtiringen. In der 
letzten Landschaft kommt sie nur im Gebirge und zwar bei 
Eisenach, ilber Schwarzburg, im Schwarzathale, bei Walters- 
hausen und am Iiorselberg vor. Sie kommt, wenn auch im 
Ganzen sehr selten, auch hier und da auf der norddeutschen 
Tiefebene vor, so z. B. in Preussen bei Konigsberg, Gerdauen, 
Mehlsaek, in der Mark Brandenburg bei Nauen (nach E. J. 
Weiss). Am haufigsten diirfte sie im Voralpengebiet vor- 
kommen; so z. B. auf grasigen Gehangen und Triften der 
Schieferalpen von Salzburg, vorziiglich in der Nalie der 
Alpenhiitten in einer Meereserhebung von 1300— 1900 Mętem 
nicht selten, wie z. B. auf den Auslaufern des Hundsteins, 
am Weichselbachkar, am Gamskahrkogl, am Speyereck, 
Luegek, in der Urslau, auf der Durchenalpe im Leagang, 
selten auf Kalk, wie z. B. auf der Reiteralpe;1) ebenso durch

1) A. Sauter, Flora, Seite 14.



einen grossen Theil von Tirol und der Schweiz zerstreut 
wie uberhaupt durcli die ganze Alpenkette; dann zerstreut 
ani Rhein abwarts im Elsass, bei Badenweiler in Baden, in 
der Pfalz, in der Rheinprovinz; in Wurttemberg scheint sie 
zu fehlen; in Bbhmen kier und da u. s. w.

B1 ii tli e z e it : Mai, Juni.
A nw endung: Eine prachtige Pflanze fur Gelruselie in 

Parkanlagen,

A bb ild u n gen . T a fe l 1868.
Pflanze in natur!. Grosse.



1869. Ajuga Chamaepitys Schreb. 

AckergOnsel.

Syn. Teucrktm Chamaepitys L. Bugula Chamaepitys 
Scopoli. Chamaepitys rmlgaris Spenner.

Von den yorigen in der Tracht ganz und gar yerschieden. 
Die jahrige Wurzel treibt einen stark verastelten, kanni hand- 
hohen Stengel, welcher dieht mit Paaren dreispaltigęr, ge- 
stielter Blatter mit ganz schmal linealischen, fast borstlićhen 
spitzen Abschnitten besetzt ist. Ganze Pflanze kurz grau- 
haarig, ansgebreitet; Bliithen einzeln in den Blattachseln.

B esch re ibu n g: Die ganze Pflanze erreicht eine Lange 
von 6— 12 Cm. Hohe. Die lange, fast walzenfonnige gelb- 
lichbraune Wurzel treibt zahlreiche Seitenaste. Gleich iiber 
der Wurzel pflegt der rothliche und behaarte, fast vierkan- 
tige Stengel noch Nebenstengel zu treiben, welche sich hori- 
zontal auszubreiten suchen und immer wieder von neuem 
yerastełn. Einander gegeniiber stehen die behaarten drei- 
spaltigen Blatter, dereń Abtheilungen gleiehbreit ganzrandig 
und die mittle liinger ais die beiden seitliclien ist. Die 
kurzgestielten Bllithen komruen einzeln ans den Blattwinkeln. 
Sie besitzen einen langhaarigen, fast gleiclizahnigen Keleh 
und eine gelbe Blumenkrone, dereń Rohre wenig liinger ais 
der Kelch ist. Der obere Theil (Heim oder Oberlippe ge- 
nannt) ist ungemein verkurzt und kaum zweilappig, allein 
desto mehr entwickelt sich gleichsam auf Kosten der Ober-



lippe die Unterlippe (ais Lippe scłileclitliin bezeichnet), welche 
dreilappig erscheint, mit zwei ktirzeren Seitenlappen, wahrend 
der grossere wiedermn durcli einen Ausschnitt zweilappig 
wird. Gelb ist die Grundfarbe und der Gaumen mit rotli- 
braunen Punktchen besetzt. ltinsichtlich der 4 Staubfaden, 
wovon die beiden seitliclien weit langer ais die mittlen 
sind, verdient hervorgehoben zu werden, dass die Antheren 
(Staubbeutel) einfacherig zu sein scheinen, indem die beiden 
Facher in eins verfliessen. Der aus der Mitte der 4 braunen 
schief Yerkehrt eiformigen mit netzformig-runzlicher Haut be- 
kleideten Niisschen (oder sogenannten naekten Sam en) her- 
vorgehende Griffel endigt in eine gabelformige ungleich- 
gespaltene Narbe.

Y orkom m en: Auf Aeckern, Brachfeldern, besonders 
auf Kalkbodeu. In Slid- und Mitteldeutschland und an einigen 
Stellen in Schlesien.

B lu tliezeit: Yom Juni bis zum Herbst.
A nw endung: Der gewiirzhafte aromatische Gerueh des 

ganzen Krautes deutet auf vorzttgliclie Krafte, und in der 
That war es sonst unter dem Namen H erba Cham ae- 
p it 3ros oder Ivae arth riticae  in Gicht, liheumatismen und 
andern ahnliehen Krankheiten (in Form wassriger Aufgusse) 
selir geschatzt, da man ihm aufregende, schweiss- und harn- 
treibende Krafte beimass. In Walirheit verdient es aueh 
nicht die Vergessenlieit, in die es in der neueren Zeit versank.

Name. A ju g a  sclieint aus A b iga  durcli Corruption 
entstanden zu sein, da Plinius Ilist. Nat. XXIV, 6. sagt: 
Chamaepitys latine A b ig a  yocatur, was die Spateren (z. B. 
Scribonius Largus) A ju g a  sclireiben. Cham aepitys ist
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ein ursprunglich griechisches Wort aus cham ae, auf der 
Brdę, und p itys, Fichte, Kiefer, mithin Erdfichte, indem 
auch nnsere Art, riicksichtlich ihrer aussern Ersclieinung, 
ziemlich einer Kiefer ahnelt.

A K bildungen . T a fe l 1809.
A Pflanze in iiiiturl. GrOsse; 1 Blutłie, .zersohnitten, vergr6ssert; 

2 Kelch, desgl.''



1870. Ajuga chia Schreber.

Griechischer Gltnsel.

Der vorigen selir ahnlich aber weit grossblumiger. 
Bliithen einzeln, achselstandig, so lang wie das Stiifczblatt; 
Kronrohre dreimal so lang wie der Kelch; Blatter 3spaltig 
mit borstliełi-linealen Abschnitten.

Yorkom  ni en: Auf trocknen Haiden und unfruchtbaren 
Aeckern. Im Gebiet nur an der Siidgrenze in Istrien, zwiscben 
Rovigno und Dignano.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A nm erkung: Reiclienback (Icones Band 18, Seite 20) 

macht darauf aufmerksam, dass Visiani die Koch’sche Pflanze 
fur A. Chamaepitys p. grandifiora erklart.

A b b ild u n g en . T a fe l 1870.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same, yergrossert.



SaJJiei- G am and er.

Syn. Scorotlonia heteromalla Moench.

Das kriiftige, dauernde Iihizom entsendet einen oder 
einige einfache oder etwas iistige. ruthenformige, aufreclite 
oder bogig aufsteigende, bis meterhohe, loeker mit Blatt- 
paaren besetzte Stengel; Blatter gestielt, ans herzformigem 
Grund eiformig-dreieckig, ziemlich*stumpf, oder lanzettlieh- 
langlich, kerbig gesiigt, runzeiig, flaumig; Trauben achsel- 
standig und endstandig einseitswendig, oft iiberhangend, mit 
sehr kleinen Deckblattchen besetzt; obere Kelchlippe ei- 
formig, ungetheilt.

JBeschreibung: Der Wurzelstock ist kurz, treibt krie- 
chende Wurzeln und einen meistentheils aufrechten, oft so- 
gar etwas steifen Stengel, welcher 1, bis 1 Heter lioch 
wird, zottig und astig und vierkantig ist und mit herzformig- 
langlichen (in den ebenen Gegenden auch herz-eiformigen), 
gegenstandigen, beiderseits behaarten, etwas runzeligen Dlat- 
tern bekleidet ist. Ihre zottigen Stiele messen 1 2 Cm.,
ihre Flachen 6 Cm. und darfiber. Aus den obersten Blatt- 
winkeln wie aus der Spitze des Stengels erheben sieli die
6— 12 Cm. langen, einseitwendigen, blattlosen Bliithentrauben, 
an welchen man oft bis 40 Bliithen zahlen Icann, oft aber 
auch nur bis gegen 16 und 20 fmdet. Die Bliithen sitzen 
meistens zu zweien an der Traube, sind mit dem Stielchen



16 Mm. lang und haben an der Basis des Stielchens ein 
rantenformiges, sehr kurz gestieltes Deckblattchen, welches 
bis 4 Mm. lang, aber immer kurzer ais der Kelch ist. Die 
Stielehen sind behaart und braunroth, die Kelche bauchig- 
gloekig, weichhaarig. Die Oberlippe derselben ist rundlich, 
kurz zugespitzt und riickwarts gebogen, die Unterlippe bat 
vier kleine Zahne, wovon die Seitenzahne ein wenig 
breiter sind. Die Krone ist iiusserlich haarig, der Mittel- 
lappen der dreilappigen Unterlippe hiingt herab und ist etwas 
concav. Die Farbę der Krone ist blassockergelb oder auch 
grunlichgelb, die Staubfaden und die Kronenrohre sind rotlilieh, 
die Staubbeutel purpurroth.

Y orkom  men: An raulien, waldigen Orten. In Thtt- 
ringen auf den Thonschieferfelsen des Schwarzathals, ander- 
warts in Deutschland hiiufig auf Sandboden, z. B. im Konig- 
reiche Sachsen, in Hessen, Franken und Schwaben. Sie 
bliibt vom Juli bis zum September und ist perennirend. 
Am haufigsten im sudlichen und westliclien Gebiet, im mittlen 
Gebiet zerstreut, im ostlichen kaum vorhanden. In Schlesien 
bei Rybnik (verwildert). Die Pflanze ist slidwesteuropaisch 
mit einer Grenze, welche von Siidwest gegen Nordost ver- 
lauft. Auf der Insel Wight fand ich sie ais Gartenunkraut. 
Im Thiiringerwald geht sie vom Chrysopras sporadisch und 
stellenweis haufig das ganze Schwarzathal hinauf. Auf dem 
Hirschstein bei Eisenach ist sie fast ausgerottet. Oestlicb 
kommt sie nocli in der Flora von Halle vor.’ ) Bei Eisench 
ausser dem angegebenen Fundort nocb unter dem Wachstein 1

1) Ziemlioh fern von Halle in der Dubener Haide.



im Nadelwald am Moosback. Im Alpengebiet ist sie sparlich 
verbreitet, so z. B, im Salzburgischen auf steinigen, buschigen 
Bergabhangen von dereń Fuss bis 1300 Meter Meereserhebung, 
so am Limberg, bei Piesendorf im Oberpinzgau, am Fuss 
des Schafbergs; in Tirol im Oberinnthal am Kirchberger 
Somiberg auf Hiigeln bei Roveredo, im Giudicarie bei Ricco- 
massimo u. s. w.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Sie bat dem Teucrium  Scord ium  ver- 

wandte, docb schwachere Krafte, wurde fruher ais Her ba 
S corod on ia e  und Salviae s ilvestris  angewendet.

A bbildungen. Tafel 1871.
A 1’fUinze iu natflrl. Grosse; 1 Keloh, yergrSssert.



Trai ib engamancler.

In der 'fracht von voriger vollig verschieden. Die jahrige 
Wurzel treibt einen spannenlangen, astigen, aufrechten oder 
aufsteigenden, wie die Bliitter flaumig behaarten, locker mit 
Blattpaaren besetzten Stengel. Blatter doppelt fiederspaltig, 
mit lanzettlich-łanglichen, stumpfen Absclmitten, die Stiitz- 
blatter gleichgestaltet; Bluthen in ziemlich entfernten 2 Bis 
Gbliithigen Scheinwirtełn; Stengel weitschweifig verastelt.

B eschreibung: Die einjahrige, faserige, etwas astige 
Wurzel ist hellbraunlieh. Der Stengel 10— 15 Cm. hoch, 
sperrig ausgebreitet, zuweilen sehr iistig; die Aeste, schon 
tiber der Wurzel entspringend, fast autsteigend, viereckig, mit 
weichen, klebrigen Haaren bedeckt. Die Blatter gi‘geniiber- 
stehend, gestielt, fast fiederspaltig, die unteren Zipfel meist 
dspaltig, die oberen allmahlig kleiner und ganzrandig, fein- 
haarig, unterseits blassgrun und ganz fein punktirt. Die 
achselstandigen Bluthen sind lang gestielt. Der glocken- 
formige, etwas bauchige Kelch endigt sich unten in einen 
Saclt oder Hocker, ist unregelmassig bspaltig, fein behaart, 
innen mit liingeren Haaren besetzt, aussen nach der Basis 
liin etwas roth angelaufen. Die 3 oberen Kelchzipfel sind 
grosser und breiter. Die rosenrothe Krone ist auf der Unter- 
lippe dunkler gescheekt. ‘Statt der Oberlippe findet sich 
eine Spalte, aus welcher die viel liingeren Staubgefasse nebst 
dem Pistill aufsteigen. Die Unterlippe ist fast 3 spaltig; der



mittle Zipfel viel breiter und etwas gekerbt und ausserdem 
purpurroth punktirt, die tibrigen lailden kurze, spitze Zahne. 
Die Staubgefasse aufsteigend, am Grunde behaart, die An- 
tlieren sind dunkelorangenfarbig. Der unten weissliohe, oben 
rothliche Griffel tragt ,eińe 2spaltige Narbe und ist etwas 
liinger ais die Staubgefasse. Die Samen (Nusschen) sitzen 
zu 2— 3 (indem der vierte immer verkiimmert ist) im Gruude 
des Kelches, sind kastanienbraun gefarbt, fast halbkugelig 
und etwas runzelig.

Vorkom m en: An sonnigen Kalkabhangen, auf Kalk- 
ackern, auf Brachfeldern. Im siidlichen und mittlen Gebiet 
zerstreut und streckenweise liiiufig, so z. B. in Tliiiringen auf 
Muschelkalk und Zechsteinkalk.

B ltith ezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Die ganze Pflanze besitzt einen widrigen, 

unangenehmen Geruch, weswegen sie vom Vieh unberiihrt 
gelassen wird.

Abbildungen. Tafel 1872.
Pflanze in natflrl. Grosse.



K noblauch- Gamander.

Das rabenkieldicke, gegliederte, dauernde Rhizom krieclit 
auslauferartig im schlammigen Boden umher, wurzelt iiberall 
an den Knoten und treibt bis ’ /2 Meter hohe, dtinne, auf- 
rechte, etwas steife, zum Tlieil aucli liegende, kriechende und 
aufsteigende, ziemlich dicht mit Blattpaaren l)esetzte, flaum- 
liaarige Stengel; Blatter sitzend, langlich, grób stnmpf ge- 
siigt, stnmpf, am Grand etwas umfassend, flaumhaarig, die 
oberen nach dem Grunde verschmalert; Stiitzblatter gleich- 
gestaltet; Bliithen in vierzahligen Scheinwirteln.

B esch re ibu n g : Die wagreclite, dunne, gleichbreite, 
gegliederte Wurzel treibt an den Gelenken einige Wurzel- 
fasern. Der Stengel bat am Grunde zalilreiche Auslaufer, 
sonst steht er gewohnlich aufrecht, wird 20— 35 Cm. hoch, 
ist vierseitig, krautartig, griin oder grim und rothlich ange- 
laufen, mit zottigen weiclien Haaren bedeckt, gewohnlich un- 
yerastelt, zuweilen auch durch abstehende Aeste verzweigt. 
Die gegenstiindigen Blatter sind 18— 36 Mm. lang und nicht 
halb so breit; im fetten Boden 5 Cm. lang und 18-—20 Mm. 
breit. Ihre Zahne sind von ungleicher Grosse, doeh stumpf. 
Die Blattfliiche ist weichhaarig, fast runzelig, im feucliten 
Boden griin, im abgetrockneten Erdreiche graugrttn, auf der 
Unterflśiche immer heller und blaugriiner ais auf der Ober- 
flache. Alle Blatter sitzen und umfassen ein wenig den 
Stengel. Die Blumen stehen in der Regel zu 2 in einer
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Blattachsel; im magern Boden findet man aber auch oft nur 
ein einziges Bliimchen, im fetten Boden 3 und 4 Bliimchen. 
Alle Bliimchen sind kurz gestielt, die Blumenstielchen haben 
auch Flaumenhaare, sind rothlich und frei von Deckblattern. 
Jedes Blumenstielchen tragt nur ein einziges Bluthchen. Der 
ganze, Szahnige Kelch ist fl&umhaarig, grtin oder rothlich 
angelaufen; die rosenrotkb, einlippige Krone hat eine etwas 
gekriimmte Rohre; die Unterlippe hangt herab, ist 5 theilig. 
Der Mittelzipfel ist arn grossten, herabgebogen und 3 lappig; 
die Lippen sind abgerundet, die 2 Seitenlappen viel kleiner 
ais der Mittellappen. Die 4 Seitenzipfel sind spitz, die 2 nahe 
dem Schlunde stehenden wimperhaarig. Die nierenformigen 
Antheren sind einfach, braun, am Grunde mit weissen Er- 
hohungen besetzt; der Griffel hat die Lange der Gefasse, 
die 4 Niisschen sind zellig und kahl.

Y orkom m en: Auf sumpfigen, feuchten Stellen, z. B. 
an uberschwemmten Stellen, in nassgalligen Waldwiesen, in 
Sumpfwiesen, an Abzugsgraben u. s. w. Die Bluthenzeit fiillt 
in die Hundstage, die Pflanze ist ausdauernd. Die Pflanze 
ist zwar durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber 
wohl nirgends gemein und stellenweise ganz fehlend. In Ost- 
preussen kommt sie vielleicht nur verwildert vor; in West- 
preussen findet sie sich nach Fr. J. Weiss bei Marienburg, 
Fiatów, Neidenburg u. s. w. Am Oberrhein gehort sie zu 
den seitneren Pflanzen; ebenso im Alpengebiet, wo sie im 
Salzburgischen ganz felilt und in Tirol auf wenige Stellen 
beschrśinkt ist; etwas haufiger ist sie in Schwaben; selten 
in Thuringen, wo sie sich fast ganz auf den nordlichen Theil 
beschriinkt; haufiger im unteren Saalgebiet von Freiburg bis



Halle, ja bis zur Mundung der Saale; bei Marburg ani hohen 
Lahnufer (Fr. J. Weiss) etc.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Has Kraut (H erba S cord ii) hat im 

frischen Zustande einen Knoblauch-Geruch und einen bittern 
widrigen Geschmack. Es ist nocb jetzt gebrauchlich, gehort 
zu den bitter-atherischen Mitteln. Eigentlicb offizinell ist 
die Pflanze nicht mehr. Sie verdient einen Platz im Garten, 
an Teichrandern.

N am e: Der Name T eu criu m  soli von T eucer, dem 
Entdecker dieser Pflanze, herstammen. Der Name S cord iu m , 
OY»(j()diov, kommt schon bei Dioscorides vor.

Abbildungen. Tafel 1873.
AB Pflanze in nat. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Kelch, desgl.; 

3 Carpell, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Fruehtchen, desgl.; 6 Same, 
desgl.



1874. Teucrium scordioides Schreber. 

Italienischer Gamander.

Syn. T. Scordium Visiani.
Das niedliche Pfiiinzchen ist ein Miniaturbild der vorigen. 

Blatter eirund-herzformig oder herzformig-langlich, gekerbt- 
gesagfc, weisswollig, die der Aeste am Grunde breiter, kttrzer, 
ringsum gekerbt; StUtzblatter gleichgestaltet; Bliithen einzeln 
oder paarweise in den Blattachseln. Der Stengel ist meist 
inehr oder weniger wollig-zottig behaart.

Yorkom m en: Am Meeresufer im Gebiet des Mittel- 
landischen Meeres durch ganz Stideuropa. In unserem Floren- 
gebiet nur bei Monfalcone, auf Yeglia, Osero und Lesina.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine niedliche Gartenpflanze.

Abbildungen. Tafel 1874.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Gamander.

Syn. T. officinale Łam. Chamaedrys officinalis Moench.
Ein niedlicher Halbstrauch von Spannenhohe mit iiber- 

winternden, gliinzenden Blattern. Stammchen dicht iiber 
dem Boden in zahlreiche, einfache, aufsteigende, ausgebreitet 
rasige, dicht beblatterte Stengel verzweigt. Blatter gestielt, 
eirund-langlich, nach dem Grandę keilig yerschmaleyt und 
ganzrandig, iibrigens eingeschnitten gekerbt; Bltithen in den 
Achseln gewohnlicher Stutzbliitter in G zahligen Scheinwirteln, 
zu einer langgestreckten Scheintraube zusammengedrangt. 
Die Bliitter sind mehr oder weniger kurzhaarig, lederig, 
glanzend.

B esch re ibu n g : Die holzige Wurzel gelit senkrecht in 
das Erdreich, ist gegliedert nnd sendet an den Gliedem 
gegenstandige, tlieils einzeln ans den Wurzelgliedern ent- 
springende, am Grandę holzige, theils gestreckte, theils auf
steigende, zuweilen anten auch wurzelnde Stengel, welche 
15— 30 Cm. hoch werden, rundlich, mehr oder weniger be- 
haart sind, theils unfruehtbar bleiben, theils an ihrer Spitze 
die wirtelformige Bluthenahre tragen. Uie niedlichen Blatter 
stehen gegentiber, haben sehr kurze, etwas rinnige Stiele, 
werden 2— 3 Cm. lang und sind 1 — 2 Cm. breit, stumpf', mit 
tiefen, run den, ziemlicli gleichgrossen Kerbzahnen berandet, 
am Grunde keilformig zulaufend und bewimpert, oben dunkel- 
griin und glanzend, unten graugriin. Im Ganzen stellen sie 
ein Eichblatt im Kleinen dar, weshalb auch diese Pflanze



den Namen Cham aedrys (%aftai\ niedrig; óqug, Eiclie) 
Zwergeiche, erhalten hat. Die gipfelstandigen Bliitter sind 
sehr klein, oft ganzrandig und deckblattartig. Die Blumen 
sitzen in der Regel zu 2 bis 3, sebr selten einzeln in den 
Blattachseln, haben kurze Stiele, die aber iininer noch langer 
ais die Stiele ihrer Bliitter sind. Jedes Blumenstielchen 
tragt nur ein Bliithclien. Der einblattrige, Szalmige, schiefe, 
griin und roth angelaufene Kelch ist feinhaarig und hat fein 
zugespitzte Zahne. Die einblattrige rosa- bis fleischrothe 
Krone hat eine abwarts gerichtete, 5 spaltige Unterlippe. 
Der Mittelzipfel ist am grossten, hat 3 flachę Zipfel, die 
4 Seitenzipfel sind spitz, die 2 am Schlunde stehenden 
wimperhaarig. Die braunen, einfachen Antheren sind fast 
nierenformig, der Griffel ist mit den Staubgefassen gleich- 
lang, die Ntisschen sind haarlos.

Y orkom  men: An Felsen, Mauern, sonnigen Berg- 
abhangen, besonders aut' Kalkboden. Im mittlen und siid- 
liclien Gebiet zerstreut und in Kalkgebirgen haufig. In 
Thiiringen sehr haufig, namentlich auf Muschelkalk. Ebenso 
in den Kalkalpen sehr verbreitet.

B lu th eze it: Juli bis September.
A nw endung: Das Kr aut (Herb a C ham aedryos) ist 

bitter-gewiirzig, weniger schweiss- und harntreibend ais 
starkend und wird in der Apothelre gebraucht. Den Schafen 
ist es ein sehr gedeihliches Futter. Offizinell ist die Pflanze 
niclit mehr.

A bbildungen. Tafel 1875.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Blflthe, vergrossert; 2 dieselbe im 

Liingsschnitt, desgl.



Gelber B erggamancler.

Syn. Chamaedrys flava Moench.

Ein bis 1/2 Meter lioher Halbstrauch mit bogig auf- 
steigenden xlesten. Bliitter gestielt, fast dreieckig-eifórmig, 
stumpf, nach dem Grunde zusammengezogen, fast abge- 
schnitten; Scheinwirtel sechsblutliig, traubig; Blumen gross, 
gelb. Die ganze Pflanze sammethaarig; Kelch scharf und 
spitz geziihnt; Frucht żart netzig.

Y orkom m en: An bewachsenen und kahlen Berg- 
abhangen im ganzen Mittelmeergebiet. Im osterreichischen 
Ktistengebiet, Gorz, Triest, Fiume. In der Flora von Fiume 
nach Hirc bei Zacalj und auf Felsen bei Martinscica, unweit 
vom Strande.1)

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine prachtige Gartenpflanze.

1) Oesterr. Botan. Zeitschrift 1883, Seite 12. Ueber das Yor
kommen bei O orz vergl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, Seite 387.

A bbildungen  Tafel 1876.
Pflanze in natiirl. 6r6sse.



1877. Teucrium Polium L'
Kopfgamander.

Syn. T. capitatum L.
Ein niedriger, stark verzy/eigter Halbstrauch. Die ganze 

Pflanze granfilzig, wollig oder kurzhaarig und steifhaarig; 
Blatter sitzend, langlich, naci) dem G rundę keilig, bisweilen 
linealisch, stumpf oder abgerundet, gekerbt, am Rande zuriick- 
gerollt, filzig; Bliithenwirtel zu dichten, gestielten, rundlichen 
oder ovalen Kopfchen zusammengedrangt.

Yorkom m en: An sonnigen Felsenabhangen. Haufig 
im stidlichen Istrien, bei Fiume und bei Acjuileja. Uebrigens 
im ganzen Florengebiet des mittelliindischen Meeres.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: InGrarten zur Ausschmiickung von Felsen- 

partien geeignet.
F orm en: Die Pflanze ist selir variabel. Von den unter- 

schiedenen Formen finden sieli in unserem Florengebiet die 
folgenden:

y. vulgare Koch: Blatter langlich und nebst den 
Kopfchen wollig-fiilzig; Blumen weiss. Syn. T. Polium L. 
T. Pseudo-Hyssopus Schreber. T. Teuthrion Schreber. T. Helion 
Schreber. T. album Poiret.

ó. angustifolium Koch: Blatter linealisch oder lineal- 
langlich, nebst den kleinen Kopfchen grauhaarig-filzig, seltner 
gelblich behaart. Syn. T. capitatum L. rP. flavescens 
Schreber. T. valentinum Schreber.

Abbildungen. Tafel 1877.
ABC Pflanzen yerschiedener Form in natiirl. Grosse.



Berggamander.

Von ahnlichem Wuchs wie die vorige. Ein sehr nied- 
riger, voru Grund an ausserordentlich stark verzweigter, grau- 
filziger Halbstrauch mit liegenden oder herabhangenden, form- 
liche Rasenpolster bildenden Zweigen. Bliitter lineallanzettlich, 
beiderseits spitz, sitzend, ganzrandig, ruckseits oder beider- 
seits graufilzig, am Rande ein wenig zuriickgerollt; Bluthen 
an den Enden der Aeste in Aachen, ebenstriiussigen Kopfchen; 
Kelchzahne zngespitzt.

B escb re ib u n g : Uie alten Stengel liegen ani Boden, 
indem sie sich, je nacli der Kraftigkeit der PAanze, 5 bis 
25 Cm. und dariiber in die Lange zielien, nur mit ihren 
oberen Enden aufstreben, gemeinlicb selir tein-, aber aucli 
sehr dichtfilzig, dadurcli weissgrau und durch die Hocker, 
an welchen die abgefallenen gegenstandigen Blatter standen, 
hockerig sind. Im Fruhling treiben sie neue Aeste, welche 
gemeinlicb sieli erst auf der Erde hinstrecken, dann sieb aber 
emporheben, sieli wiederum verasteln und an kraftigen Exem- 
plaren 11 — 2 Cm. lange und 3 — 4 Mm. breite, spitze, gegen- 
standige Blatter treiben, braunrotb oder grlin, mit kurzem 
Filze bedeckt und dadurch weissgrau sind. Alle Blatter sind 
oberhalb griin, mit feinen Haaren bedeckt, unterhalb weiss- 
filzig, baben einen braunen Mittelnerv, sind spitz, ihre Rander 
sind umgeschlagen und ihre Stiele sehr kurz. An der Spitze 
aller Aeste steben die blassgelben Blutlienkopfe, welche die
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Grosse der Kleekopfe erreiehen, gemeinlich aber sieli in die 
Breite dehnen. Die Kelche der kurzgestielten Bluthen sind 
fast walzenfonnig, graulich behaart und haben 5 zugespitzte 
lange Zahne. An der Basis jedes Bliithenstieles sitzt ein 
den Blattern ahnliches Deckblatt, und man zahlt gemeinlich 
6 — 20 Bluthen und eben so viel Deckbliitter neben einander. 
Die blassgelbe Krone ist aus^edich behaart. Die 2 abge- 
rundeten Zipfel der Oberlippe stehen aufrecht, die Unterlippe 
ist Slappig, die seitlichen Lappen stehen wiederum aufrecht 
und nur der Mittellappen ist zuriickgeschlagen. Zwischen 
den beiden Zipfeln der Oberlippe steigen die Staubgefiisse 
empor.

Y ork  om m en: Nur auf Kalkboden, dalier besonders in 
Thiiringen liaufig zu finden. Es wachst vorziiglicli haufig 
an den felsigen Abhangen oder Plateaurandern der Kalk- 
lierge, findet, sieli ebenso auch in dem kalkigen Tlieile von 
Franken, Schwaben und ani Rhein, ist eigentlicli ein Halb- 
strauch, weil seine untersten Aeste perenniren, bliilit von 
Johannis bis zuin Ende der Hundstage, bei gunstigem Wetter 
sogar noch bis zum September hinein. Im nordlichen Ge- 
biet fehlt die Pflanze; im mittlen und sudlichen ist sie 
natUrlich auf die Kalkgebirge beschrankt. Sie fehlt daher 
in nmnehen Gegenden ganz, so z. B. in Schlesien, im Konig- 
reich Sachsen. Selten in der Rheinprovinz, wo die Pflanze 
vor einigen Jahren von Herrn Pharmazeuten Koster liei Bit- 
burg am Fuss der Eifel (genauer bei Erdorf) aufgefunden 
wurde.1) In den Kalkalpen ist sie ziemlich verbreitet, so

1) Laut brieflicher Mittheilung voiu 19. Miirz 1879.



z. B. im Gerolle, Kalksand, auf Felsen und trocknen Htigeln 
der Kalkgebirge von 1000 — 1600 Metern im Salzburgisclien, 
wie z. B. am Gaisberg, auf den Werfener Gebirgen, Rauris, 
Gastein, Radstadt, bisweilen in die Thaler lierab, so z. B. in 
Hohlwegen bei 650 Meter, auf dem Pass Lueg, bei Schloss 
Lichfcenberg, Hochfilzen, am Pass Luftenstein; sehr verbreitet 
in Tirol; in Unterschwaben in der Gegend von Imnau, an 
den Felsen des Tauberbergs bei Markelsheim, auf der Alb 
auf steinigem Boden und auf Felsen von Tuttlingen bis 
Bopfingen; in Oberschwaben auf dem Illergries; sudlich1) 
nocli in der Flora von Gorz u. s. w.

B lii tli ezeit:  Juni bis September.
A nw endung :  Die ganze Pfianze schmeckt sehr bitter 

und ist ein treffliches Schaffutter. Sie riecht sehr aroma- 
tiseh und wurde frtiher ais Herba  vel  Summitates Po l i i  
moutai li  angewendet.

Form en: Die Form mit schmalen Blattern ist Teucrimn 
supinum L.

1) Ygl. Oesterr. Botan. Zeitsclirift 1863, Seite 388.

Abbildungen. Tafe l  1878.
A Pfianze in natiirl. Grćisse; 1 Kelch, yergrossert; 2 Blutlie, desgl.
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Namenverzeichniss des achtzehnten Bandes.

Acinos alpinus Moench ‘208.
— thymoides Moench 205.
— vulgaris Pers. 205.
Ajuga alpina Yill. 367, 869.
— alpina L. 870.
— Chamaepitys Schreb. 376.
— — /i. grandiflora 379.
— chia Schreb. 879.
— foliosa Schleich. 372.
— genevensis L. 370.
— — ,i. niacrophylla Schiibl. und

Mart. 372.
— latifolia Host (Koch) 369.
— montana Rchb. 370.
— pyrarnidalis L. 373.

— repens Host 367, 369.
— reptans L. 367.
— — /}. alpina Koch 369.
— rugosa Host 370.
Ballota alba L. 300, 302.
— borealis Schweigg. 800.
— foetida Rchb. 300.
— foetida Lam. 302.
— nigra L. 300.
— — u. foetida Koch 302.
— — /?. ruderalis Koch 302.
— ruderalis Fr. 300, 302.
— urticaefolia Ortm. 300.
— vulgaris Lk. 300.
Betonica Alopecurus L. 298.
— annua L. 321.
— danica Miller 296.
— hirsuta L. 296.
— hirta Leyss. 295.
— Jaccjuini Greń. Godr. 298.
— incana Rchb. 295.
— lutea Miller 298.
— łlonnieri Gouan 296.

F lom  X V III.

— officinalis L. 293.
— —- u. hirta Koch 295.
— — /L glabrata Koch 295.
------- y. stricta Koch 295.
— — d. latifolia Koch 295.
------- i. serotina 295.
-— serotina Host 295.
—- stricta Alton 295.
Brunella hybrida Knaf 365.
— officinalis Orantz 357.
Bugula Chamaepitys Scop. 376. 
Burgsdorfia montana Rchb. 336. 
Calamintha acinos Clairv. 205.
— alpina Lam. 208.
— arvensis Lam. 205.
— Clinopodium Spenner 221.
— grandiflora Moench 211.
— hederaeea Scop. 241.
— menthaefolia Host 213.
— montana Lam. 213.
— montana /?. Lam. 211.
— Nepeta Clairv. 216.
— officinalis Moench 213.
— parviflora Lam. 216.
— rupestris Host 219.
— silvatica Bromf. 213.
— thymifolia Rchb. 219.
— trichotoma Moench 216.
— umbrosa Rchb. 213. 
Campanistrum annuum Haberl.

321.
Cardiaca arvensis Lam. 318.
— silvatica Lam. 274.
— trilobata Lam. 329.
— vulgaris Moench 329.
Cassida galericulata Scop. 348. 
Cataria wilgaris Moench 233. 
Chaiturus leonuroides Moench 332.
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Chaiturus Marrubiastr. Rclib. 332. 
Chamaedrys flava Moench 391.
— officinalis Moench 389. 
Chamaepitys vulgaris Spenn. 376. 
Chamoeelema hederacea Moench

241.
— yulgare Vaill. 241. 
Clinopodium aegyptiacum Lam.

221,.
— plumosum Sieber 221.
— vulgare L. 221.
Cuspidocarpus rupestris Spenner

219.
Dracocephalum austriacum L. 252.
— Moldayica L. 247.

— Ruyschiana L. 250.
— thymiflornm L. 253.
Elsholtzia cristata W. 113. 
Elssholzia Patrini Garcke 113. 
Galeobdolon Galeopsis Curtis 274.
— luteum Huds. 274.
— — [3. montanum 276.

— vulgare Pers. 274.
-— yulgare [ i . montanum Pers. 276. 
Galeopsis angustifolia Ehrh. 280.
— biflda BOnningh. 288.
— canescens Schult. 280.
— cannabina Pollicli 283.
— cannabina Roth 289.
— cannabina Gmel. 291.
— dubia Leers. 283.
— Galeobdolon L. 274.
— grandiflora Roth 283.
— grandiflora Schkuhr 289.
— intermedia Vill. 280.
— Ladanum L. 277.
— — n. latifolia Wimm. et Grab.

279.
— — p. latifolia-parviflora Koch

280.
------- y. canescens Koch 280.
— — <L angustifolia Koch 280.

Galeopsis Ladanum Rehb. 279.
— latifolia Hoffm. 279.
— ochroleuca Lam. 283.
— parviflora Lam. 280.
—- prostrata Vill. 285.
— pubescens Besser 291.
— segetum Reichardt 283. 
-•p^speciosa Miller 289.

Tetrahit L. 286.
— Tetrahit [i. L. 289.
•—- versicolor Curtis 289.
— — var. sulpliurea Rclib. 290.
— versicolor Spenner 291.
-  yillosa Huds. 283.
-  Walterina Schlechtd. 291. 

Glechoma hederacea L. 241.
—■ — p. maior Koch 243.
— — y . yillosa Koch 243.
—- hederacea p. maior Gaud. 243.
— heterophylla Opitz 243.
— hirsuta W. K. 245.
—• Marrubiastrum Vill. 318.
— micranthum BOnningh. 244. 
Globularia cordifolia L. 77.
— nudicaulis L. 74.
— yulgaris L. 70.
— Willkommii Nym. 73.
Hesioda bicolor Moench 336.
■— montana auct. 336.
Horminum pratense Rupp. 178.
— pyrenaicum L. 227.
— silvest,re Clus. 178.
— yerticillatum Bauh. 178. 
Hyssopus bracteatus Gmel. 113.
— ocymifolius Lam. 113.
— officinalis L. 230.
Kopsia ramosa Dum. 62.
Lamium album L. 272.
— album p. Poll. 268.
-  amplexieaule L. 261.

—■ amplexicaule-purpureum 
G. Meyer 266.



Lamium clandestinum Rchb. 262.
— dissectum With. 266.
— Galeobdolon Crantz 274.
— guestphalicum Weihe 266.
— hirsutum Lam. 268.
— incisum W. 266.
— intermedium Fr. 266.
— Iaevigatum L. 268, 271.
— maculatum L. 268.
— — a . vulgaris 271.
— — j i . laevigatum 271.

— mutabile Dum. 268.
— Orvala L. 258.
— pannonieum Seop. 258.
— purpureum L. 264.
------ f t . decipiens Sonder 266.
— purpureum - amplexioaule 

G. Meyer 266.
— rubrum Wallr. 268.
— rugosum x\.it<)n 268.
— rugosum Rclib. 271.
— stoloniferum Lap. 268.
— vulgatum u. rubrum Benth. 268.
— vulgatum ,4. album Benth. 272. 
Lathraea Squamaria L. 65. 
Łavandula angustifolia Ehrh. 109.
— officinalis Chaix. 109.
— pyrenaica DC. 109.
— Spica var. it. L. 109.
— vera DC. 109.
— vulgaris Lam. 109.
Leonurus campestris Andr. 829.
— Cardiaca L. 329.
— Galeobdolon Scop. 274.

— Marrubiastrum L. 332. 
Lycopus europaeus L. 143.
— exaltatus L. fil. 146.
— palustris Lam. 143. 

pinnatifidus Pall. 146.
— vulgaris Pers. 143. 
Marrubium affine Host 339.
— apulum Ten. 343.

Marrubium candidissimum L. 342.
— creticum Miller 339, 341.
— incanum Desv. 342.
— paniculatum Desv. 339, 340.
•— pannonieum Clus. (Rchb.) 339, 

340. ■
— paucifiorum Wallr. 339, 341.
— peregrinum L. 339.
— — «. latifolium Koch 340.
— — ji. angustifolium Koeh 341.
— peregrinum Willd. 340.
— peregrinum .lacq. 341.
— peregrinum Rchb. 342.

— peregrinum «. Ł. 340.
— peregrinum ji. L. 341.
— remotum Kit. 339, 340. 

supinum Scop. 342.
•— yulgare L. 343.
— vulgare-creticumReichrdt. 340. 
Melilittis grandillora Sm. 255, 257.
— Melissophyllum L. 255. 
Melissa Aeinos Benth. 205.
— alba W. K. 219.
— alpina Benth. 208.
— altissima Sibth. 224, 225.
— Calamintha L. 213.
— Clinopodium Benth. 221.
— cordifolia Pers. 224, 225.
— cretica Ali. 216.
— foliosa Opitz 224.
— grandiflora L. 211.
-— graveolens Host 224.
— hirsuta Hornem. 224, 225.
— Nepeta L. 216.
------- /). athoinca Benth. 218.
— officinalis L. 224.
■— pyrenaica Jaccp 227.
— romana Miller 224, 225.
— thymifolia Rchb. 219.
— villosa Benth. 225.
Mentha acutifolia Rabenh. 136.
— acutifolia Sm. 136.



Mentha adspersa Moencli 129.
— aąuatica L. 127.
------- p. hirsuta Koch 129.
— — y. glabrata Koch 129.
— — O', crispa Benth. 130.
— aąuatica y. crispa Benth. 126.
— aquatica-silvestris G. Meyer 130.
— arvensis L. 137.
------ - a. yulgaris Koch 139.
— — (7. glabriuscula Koch 139.
— — y. glaherrima Koch 139.
— arvensis ł. yulgaris Benth. 139.
— arvensis ?/. Benth. 139.
— balsamea Willd. 120.
— citrata Ehrh. 129.
— crispa L. 130.

—■ crispa L. 126.
-— crispata Schrad., Willd. 120.
— crispata L. 126.
— dentata Kotli 133.
-- dentata Moencli 133.

— fragrans Frcsl. 116.
— gentilis L. 134.

— j). acutifolia Koch 134, 136. 
------- gracilis Koch 136.
— gentilis Sm. 139.
— gracilis Sm. 136.
— gracilis «. Sm. 139.
— hercynica Willd. 120.
— hirsuta L. 127, 129.
— hortensis Tausch 134, 136.
— intermedia Host 127.
— laevigata W. 120.
— Langii Steudel 126.
— macrostachya Ten. 116.
— molliesima Borkh. 120.
-  neglecta Ten. 116.

— nemorosa Willd. 120.
— nepetoides Lej. 130.

— odorata Sol. 129.
— ovata Gav. 113.
— palustris Miller 127.

— palustris Moencli 131.
— paryiflora Schultz 133.
— Patrini Lepech 113.
— piperita L. 122.
— — u. Langii Koch 125.

— P. offlcinalis Koch 125.
— — y . crispa Koch 125.
— praecox Sole 139.
—■ pratensis Sole 134, 136.
- Pulegium L. 140.

— purpurea Host 127.
— pyramidalis Ten. 120, 125.
— rotundifolia L. 116.
•— rubra Huds. 134.
—- rubra Herb. Smith 139.
—• rugosa Lam. 116.
— sativa Sm. 131.
— — «. yulgaris Koch 133.
— — p. glabra Koch 133.
--------y . hirsuta, Koch 133.
------- <)'. crispa ct pilona Koch 133
— — f. crispa et glabra Koch 133
— — (. paryiflora Koch 133.
— satiya Tausch, L. 133.
—• silvestris L. 118.

- — «. yulgaris Koch 120.
—■ — p. undulata Koch 120.
— — y. pubescens Koch 120. 
 <)'. glabra Koch 120.
—• — t. crispa Koch 120.
— silyestris Willd. 120.
—• suaveolens Ehrh. 116.
— suavis Guss. 125.
— undulata W. 120.
-  yerticillata Kotli 131.

— yiridis Aut. germ. 120.
•— yiridis Fries 120.
Mierom eria graeca Benth. 204.
— Juliana Benth. 203. 

montana Rchb. 200, 201.
— pygmaea Rchb. 202. 
Moldayica punctata Moencli 247



Nepeta amethystina Desf. 237.
— amethystina Poir. 238.
— angustifolia Vahl. 237, 238.
— arragonensis Lam. 238.
— austriaea Host 238.
— Cataria L. 233.

- citriodora Becker 233, 236.
— croatica Spreng. 219.
— Glechomą Benth. 241.
— Glechomą [i. hirsuta Benth. 245.
— graveolens Vill. 237, 238.
— lanceolata Lam. 237, 238.
— minor Miller 233.

- Nepetella L. 237.
— Nepetella Ali. 237.
— nuda L. 239.
— — fi. violacea Koch 240.
— paniculata Miller 237, 238.
— paniculata Crantz 240.
— pannoniea Jacq. 240.
— pumila Spreng. 219.

— racemosa Rchb. 236.
— ucranica M. B. 239.
— violacea Vill. 240.
— vu)garis Lam. 233.
Ocinum Basilicum L. 106.
— bullatum L. 10*8.
— difforme 108.
— glabratum 108.
— pilosum 108.
Origanum creticum L. Herb. 184.
— creticum fi. L. Sp. pl. 184.
— heracleoticum Rchb. 184.
— heracleoticum Host. 184.
— hirtum Lk. 184.
— humile Desf. 184.
— majorami L. 185.
—- monspeliense Tabern. 184.
— smyrnaeum de Vis. 184.
— yirens Lk. 184.
— yulgare L. 182.
--------fi. megastachyum Koch 184.

Origanum yulgare y. yirens Benth. 
184.

— — (1. hirtum de Vis. 184.
— yulgare fi. prismatieum Gaud. 

184.
Orobunche alba Steph. 14.
— alba Mutis. 17.
— alpestris F. W. Schultz 43.
— alsatica Kirsehl. 46.
— alsatica F. W. Schultz 52.
— amethystea Thuill. 49.
— apiculata Wallr. 46.

— arenaria L. 59.
— Artemisiae campestris Gaud.33.
— atrorubens Heuffel 10.
— atrorubens F. W. Schultz 30.
— Bartlingi Grieseb. 52.
— bipontina Schultz 24.
— brachysepala F. W. Schultz 52.
— Buchii Dietr. 27.
— Buekiana Koch 28.
— caerulea Vill. 57.
— caerulescens Steph. 54.
— Cardui Sauter 20.
— earyophyllacea Sm. 24.
— Ceryariae Suard 52.
— Oirsii Fr. 14.
— citrina A. Dietr. 26.
— cruenta Bertol. 7.
— elatior Koch et Ziz. 27.
— elatior Sutton 32.
— elatior Schleich. 33.
— elatior Bot. Styr 45.
— elatior /S.microglossa Wallr. 49.
— Epithymum L. 21.
— Eryngii Dul). 49.
— flava Mart. 38.
— fragrans Koch 53.
—■ fragrantissima Bertol. 27.
— Galii Dub. 24.
— glabra Gaud. 46.
— gracilis Sm. 7.



Orobanche llederae Dub. 56.
— hygrophila Briigg. 14.
— Kochii F. W. Schultz 45.
— Krausei A. Dietr. 26.
— laxiflora Rcbb. 24.
— loricata Rchb. 33, 41.
--------fi. Rubi Koch 42.
— lucorum A. Br. 41.
— macrantha A. Dietr. 26.
— macrosepala F. W. Schultz 46>

— major Rchb., DC., Sm. Di.’
—■ maior Pollich 24.
— Mathesii Schlechtd. 14.
-  Medicaginis Dub., Schltz.27,56.

— minor Sutton 46.
--------fi. adenostyla de Vis. 48.
— nana Noe 61.
— nudiflora Wallr. 46.
— pallens Schultz 85.
— pallidillora Wimmer 14.
■ Pieridis F. W. Schultz 85.

—- platystigma Rchb. 19.
— procera Koch 14.
— pruinosa Lap. 17. 

purpurea Jaeq. 57, 59.
— ramosa L. 62.
— rapum Rchb. 7.
— rapum Thuill. 11.
— rubens Wallr. 27.
— rubiginosa Dietr. 23.
— rubra Sm. 21.
— rubra Engl. Bot. 23.
— Salyiae F. W. Schultz 43.
— Sauteri F. W. Schultz 20.
— Scabiosae Koch 19.
■— sparsiflora Wallr. 21.
— speciosa Dietr. 14.
— speciosa DC. 17.
— stigmatodes Wimmer 32.
— stigmatodes Bot. Styr. 45.
— strobiligena Rchb. 24, 26. 

Teucrii F. W. Schultz 30.

Orobanche tubiflora A. Dietr. 26.
— yariegata Wallr. 7.
— yulgaris Gaud. 7.
— yulgaris DC. 24.
— Wierzbickii Schultz Bib. 10. 
Orvala garganica L. 258, 200.
— lamioides DC. 258.
Phelipaea arenaria Walp. 59.
— — fi. campylantha Rchb. 61.
— caerulea C. A. Meyer 57.
— caesia Rchb. fil. 61.
— layandulacea F. W. Schultz 61.
— nana Rchb. fil. 61.
— ramosa C. A. Meyer 61, 62.
— ramosa [i. simplex de Vis. 61.
— robusta Walp. 59. 
Plilomidopsis tuberosa Lk. 303. 
Phlomis tuberosa L. 303. 
Phlomoides tuberosa Moench 303. 
Pollichia amplexicaulis Roth 261.
— Galeobdolon Roth 274. 
Prasium majus L. 366.
Prunella (Siehe auch Brunella)

aeąuinoctialis Kun tli. 357.
— alba Pallas 363.
— — /?. pinnatifida Koch 365.
— grandiflora Jacq. 360.
------- fi. pinnatifida Koch 362.
— — fi. pinnatifida Koch et Ziz.

362.
— hastaefolia Brotero 360.
— intermedia Lk. 359.
— laciniata Gaud. 359.
— laciniata L. 365.
— laciniata y. L. 359.
— laciniata p. L. 359.
— ovata Pers. 357.
— parviflora Poir. 359.
— pensylyanica Willd. 357.
— pinnatifida Pers. 359.
— reptans Dum. 357.
— surrecta Dum. 357.



Prunella yulgaris L. 357.
—  —  /3. parviflora Koch 359.
— — y. pinnatifida Koch 359.
— yulgaris /3. pinnatifida Rchb. 

359.
— yulgaris b. intermedia Koch et 

Ziz. 359.
— yulgaris /?. grandiflora L. 360. 
Pulegium yulgare Miller. 140. 
Rosmarinus officinalis L. 148. 
Ruyschiana laciniata Miller. 252.
— spicata Miller. 250.
Salyia Aethiopis L. 159.

austriaca Jacq. 165.
— ceratophylloides W. 177. 

clandestina L. 176, 177.
— — a. sinuata de Vis. 177.
------- - /?. multilida de Vis. 177.
— deserta Schang. 175.
— elata Host. 175.
— erosa Desf. 177.
— glutinosa L. 156.
— illyriea Schultes 177.
— laciniata W. 177.
— micrantha Desf. 177.
— multilida Sibth. 176, 177.
—- nemorosa L. 175.
— oblongata Jacq. 177.
— oblongata Rchb. 176.
— officinalis L. 152.
— polymorpha Hoffm. 176.
— praecox Savi. 176.
— pratensis L. 168.
— Rosmarinus Schleiden,Spenner. 

148.
— rubicunda Wender. 168.
— Sclarea L. 162.
— silvestris L. 172.
— Spielmanni W. 177.
— Spielmannia M. B. 177.
— Tenorii Sprengel. 168.
•— yalentina Yahl. 175.

Salyia yariegata Kit. 168, 171.
— yerbenacea de Vis., Yahl. 176.
— yerbenacea L. 177.
— yerbenacea Curt. 177.
— yerticillata L. 178.
Satureja graeca L. 204.
— hortensis L. 197.
— hyssopifolia Bert. 201.
— illyriea Ilost. 202.
— Juliana L. 203.
— Kitaibelii Wierzb. 201.
•— micrantha Hoftmannsegge. 204.
— montana L. 200.
--------«. communis de Vis. 201.
------- /?. yariegata de Vis. 201.
--------y. illyriea Benth. 202.
— montana y. subspicata de Vis. 

202.
— pygmaea Sieber. 202.
— rupestris Wulf. 219.
— subspicata Bert. 202.
— thymifolia Scop. 219.
— yariegata Host. 201. 
Scorodonia heteromalla Moencli.

380.
Scutellaria alpina L. 346.
— altissima L. 356.
— galericulata L. 348.
— hastaefolia L. 351.
— minor L. 354.
— orientalis L. 347.
Sideritis Alopecuros Scop. 298.
—  alp in a  Y ill .  335.
— fruticulosa Pourr. 335.
— hyssopifolia L. 335.
— montana L. 336.
—  pyrenaica Poir. 335.
— romana L. 338.
— scordioides L. 335.
Stachys Alopecurus Benth. 298.
•— alpina L. 309.
— ambigua Sm. 312.



Stachys annua L. 821.
— aryensis L. 818.
— Betonica Benth. 298.
— Betonica Scop. 825.
— biennis Roth 305.
— bufonia Thuill. 325./"
— densiflora Bentji.-$96.
— fragilis Vis. 328.
— germanica L. 305.
— italiea Miller 808.
— lanata Crantz. 305.
— maritima L. 324.
— montana Riv. 305.
— palustris L. 315.
— -f i. segetnm Weiss 317.
— palustris-silyatica 312.
— polystachya Ten. 805.
— procumbens Lam. 325.

— pungens Buss. 308.
— ramosissima Rochel 328.
— salyiaefolia Ten. 308.
— segetum Schweigg. 317.
— Sideritis Villar.s 325.

— silvatiea L. 811.
— subcrenata Vis. 328.
— recta L. 325.
Teucrium album Poir. 392.
— Belion Schreb. 392.
— Botrys L. 383.
— capitatum L. 392.
— Cliamaedrys L. 389.
— Ohamaejjitys L. 370.
— flayescens Schreb. 392.
— flavum L. 391.
-  montanum L. 393.

— officinale Lam. 389.
— Polium L. 392.

, ------- y. yulgare Koch 392.

Teucrium Polium 4. angustifolium 
Koch 392.

— Pseudo Hyssopus Schreb. 392.
— scordioides Schreb. 388.
— Scordium L. 385.
— Scordium Vis. 388.
— Scorodonia L. 380.
— supinum L. 395.
— Teuthrion Schreb. 392.
— yalentinum Schreb. 392. 
Thymus Acinos L. 205.
— alpinus L. 208.
— angustifolius Pers. 190, 192.
—• angustifolius Schrad. 1931
— athonicus Bernh. 218.
— Calamintha DC. 213.
— Calamintha Scop. 216.
— Chamaedrys Pr. 190, 192.
— citriodorus Schweigg. et Kiirte 

190.
— citriodorus Schreb. 193.
— grandiflorus, Scop. 211.
— lanuginosus Solik. 190, 192.
— lanuginosus Schr. 193.
— montanus W. et K. 196.
— moschatella Pollich 213.
—- Nepeta Sm. 216.
-— nummularius 195.
— pannonicus Ali. 195.
— Serpyllum L. 190.
— Serpyllum Pers. 192.
— — ii', pannonicus Koch 195.
•— subcitratus Schweigg. et Kiirte 

190.
-  yulgaris L. 188.

Trixago cordifolia Moencli 318. 
Zornia linearifolia Moeneh 250.
-  partita Moencli 252.

llruck von Herm. J. Kanim in Łeipzig.






