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Fam. 75. Rutaceae.

Mit gegliederten oder ungegliederten, fast holzigen 
Rhizomen iiberwinterade Pflanzen mit fiederig getheilten 
oder fiederig zusammengesetzten, meist drusentragenden 
Blattern, mit hypogynischen, gynandrischen, einfacli sym- 
metrischen Bliithen. Kelch und Krone mit dachigęr Knospen- 
lage, Szahlig oder 4-zahlig, dialyphyll oder.schwach gaino- 
phyll; Staubbliitter fortlaufend, mit deutlicben Filamenteu' 
versehen, nach innen aufspringend; Carpełl 2— 5bliitterig,
2—-5facherig syncarp, mit syncarpen (oder bisweiien para- 
carp, d. h. ein einziger Staubweg), am Ende getrennten, also 
apocarpen Staubwegen, auf einem driisigen Carpelltrager 
angeheftet; die Staubwege durch Abwartsbiegung der Garpell- 
blatter mehr oder weniger am Grandę eingesenkt; Samen- 
knospen drei bis viele im inneren Fachwinkel, also an der 
Ventralseite der Carpellblatter angeheftet, hangend, anatrop 
oder hemitrop; Fracht eine Spaltfrucht (schizocarpium) oder 
eine fachspaltige Kapsel, welche zugleicli ais Schlauchkapsel 
nach innen anfspringt, stets 2— oflicherig; Samen hangend, 
meist mehr ais zwei in den inneren Fachwinkeln angeheftet.

Die Familie ist im Ganzen nicht sehr reich gegliedert. 
Die meisten Vertreter leben in den warmeren Gegenden der 
nordlichen gemassigten Zonę.



G attungen :

Gatt, 525. R u ta  L. Frucht eine 4 — 5facherige 
Kapsel; Kelch bleibend, 4 theilig oder 3— 5theilig; 
Kronblatter gleichartig.

Gatt. 526. D ictam n u s L. Fracht eine btheilige 
Spaltfrucht; Kelch abfallig, 5 theilig; Kronblatter 
ungleich.

ARTEN:

525. Ruta Ł.
Blatter fast dreifach g e f ie d e r t ................................... 1.
Blatter d r e iz a h l ig ............................................  4

1. Lappen der Kapsel stumpf; Blatter deutlich gestielt 2.
Lappen der Kapsel zugespitzt; Blatter fast sitzend . 3.

2. Fiederblattchen eirund- langlich, die Endblattchen
verkehrt-eiformig . . .. 2088. R. graveolens L.

Fiederblattchen langlich-linealisc h oder linealisch, die 
Endblattchen der unteren Blatter langlich verkehrt- 
eiformig . . . .  2089. R. dwaricata Tenore.

3. Kronblatter fransig; Fiedern nach dem Grunde und
der Spitze des Blattes an Gros.se abnehmend, die 
untersten fast wie Nebenblatter erscheinend; die 
Fiederchen lineal-langlich:

2090. R. bracteosa DC.
4. Lappen der Kapsel stumpf; Kronblatter ganzrandig;

Bluthenstielchen und Kelche zottig; Blatter sitzend;



Błattchen linealisch oder lanzettlich, nach dem 
Grandę verschmalert, die untersten einfach:

2091. R. pataińna L.

526. Dictamnus L.
2092. I). Fraxinella Peraoon. Bliithenstielchen, 

Kelche, oberer Stengeltheil mit grossen Driisen- 
haaren besetzt; Blatter gross, einfach fiederlormig 
zusammengesetzt.



2088. Ruta graveolens L.

Weinraute.

Das holzige, kurz gegliederte łlhizom verastelt sieli 
sehr starli und treibt zahlreiche, bis meterhohe, rasig zu- 
sammengedrangte, im Winter nach oben absterbende, aber 
im unteren Theil liberwinternde, lang gegliederte, verastelte 
Stengel. Blśitter fast dreifach gefiedert, gestielt, im Gesammt- 
umriss fast dreieckig, matt, graugriin, kahl; Fiedern am 
Blattgrund am stiirksten entwickelt, gegen die Blattspitze 
an Grosse abnehmend; Fiederohen eirund-langlich, die End- 
fiederchen verkehrt-eiformig; Kronblatter gelblicligrun, ge- 
załmelt oder ganzrandig, plotzlich in den Nagel zusammen- 
gezogen; Lappen der Kapsel stumpf.

B e scb re ib u n g : Der Wurzelstock ist holzig und astig. 
Der Stengel steht aufrecht, wird 'l2— 1 Meter hoch, ist vom 
Grund an astig, stielrund und wie alle Organe dieses Ge- 
wachses baarlos. Die Aeste und Stiele stelien steif ab und 
besitzen nebst den Blattern eine blauduftige Farbę. Die 
Blatter selbst sind eigentlicli nicht 3fach gefiedert, sondern 
nur 3 fach geschnitten, die Fiederschnittchen sind nicht sehr 
in Grosse verschieden, die Endblattchen sind aber am grossten. 
Im Ganzen sind die Fiederschnittchen der obersten Blatter 
kleiner ais die der untersten, aber auch die letzten werden 
nicht iiber 3 Cm. lang und haben eine spatelartige Form.

I



Auf der Oberfliiche sind sie gelbgriin, unterseits blau beduftet 
und mit griinen Driisen besetzt. Die Sclieindolde ist un- 
regelmassig, das erste Bliithchen jedes Bltithenastes liat. ge- 
meinlich eine Ausbildung aller seiner Theile in der Fiinfzahl 
(also 5 Kelchlappen, 5 Kroneublatter, 10 Staubgefas.se, 5 ver- 
wachsene Kapseln), wahrend alle iibrigen Bliithen sieli nur 
in der Vierzahl entwickeln. Die Kronblatter sind loffelartig 
vertieft, innerlich reingelb, ausserlich mehr griinlich-gelb; 
die Staubgefasse stehen ab, die Fruchtknoten sind ebenfalls 
mit griinen Driisen besetzt, die Griffel kiirzer ais die Staub- 
gefasse.

V(irkommen: Walirsebeinlich ist die Pflanze nirgends 
im Gebiet urspriinglich. Im vollig eingebiirgerten Zustande 
findet sie sieli an sonnigen, felsigen Abhśingen im siidlichen 
Tirol; bier und da in der Niihe alter Burgen, so z. B. bei 
der Burg Sponeck und arn Kaiserstubl in Baden sowie in 
Weinbergen daselbst; im Elsass bier und da in Weinbergen 
und am Wildenstein; in der transalpiniscben Schweiz; in 
den Ruinen der Zenoburg bei Meran; im Werrathal ara 
Badenstein in Hessen; in den Ruinen vou Hohen-Neuffen 
in Wiirttemberg; in Thtiringen an der Burgruine Greiffenstein 
bei Blankenburg, bei Freiburg an der Unstrut und an Sand- 
steinfelsen bei Gross-Jena und im ganzen ostlieben Thtiringen 
hier und da in Weinbergen halb wild; bei Ascbatfenburg; 
in Bohmen zwiseben Czernoseck und Leitmeritz. Wirklich 
einheimiseh im siidlichen Europa.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die Pflanze riecht sehr stark und fuhrt 

ein beissendes, stark riechendes atherisches Oel. Gebraucb-



lich ist daher H erba R utae vel Rutae h orten sis  ais 
kraftiges Reizmittel, nicht mehr gebrauchlich Sem en Rutae. 
Auch in der Kiiche braucht man diese Pflanze ais Gewiirz.

Nacli der deutschen Pharmakopoe ist die Pflanze nicht 
mehr offizinell.

Sie ist eine ganz hiibsche Gartenpflanze, besonders fur 
Gebiische und Pelsenanlagen. Im Herbst schneide man die 
Stengel ziemlich dicht tiber der Erde ab.

Nam e: Der Name graveo len s, iibelriechend, ist selir 
charakteristiseh fiir diese Pflanze. IJnsere Pflanze umfasst 
eigentlich nur die Yar. y. Linnes.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2088.
A Pflanze in natiirl. Grosae; 1 Rliithe, vergrQssert; 2 Staubgefiiss, 

desgl.; 3 Frucbt, desgl.; 4 dieeelbe im Langsselmitt, desgl.



2089, Ruta cfivaricata Tenore. 

Schmalblattrige Raute.

Syn. B. graveolen$ u. L. (wenn sie breitere Blatter 
besitzt). R. dwaricata DC. (die sehr schmalblattrige Form).
Ii. crithmifoUa Moricand.

Sie ist der vorigen sehr ahnlich, aber von sparrigem, 
zierliclierem Wuchs. Blatter zierlicher, fast dreifach gefiedert, 
gestielt, im Umriss dreieckig; die Fiedern gegen das obere 
Ende des Blattes an Grosse abnehmend; die Fiederblattchen 
liinglich-linealisch oder linealisch, das Endblattchen an den 
unteren Blattern liinglich yerkehrt-eifórmig; Kronbliitter ge- 
zahnelt oder ganzrandig, plotzlich in den Nagel zusammen- 
gezogen; Lappen der Kapsel stumpf.

Yorkom m en: An felsigen, sonnigen Abhangen, auf 
sonnigen Wiesen und Grasplatzen. Nur im siidlichsten Theil 
des Gebiets; so z. B. bei Triest nicht selten; hier und da 
im osterreichichen Kiistengebiet, so namentlich in der Flora 
von Gorz. ’) Uebrigens in der Tiirkei, in Italien.

B liith ezeit: Juni, Joli.

A nw endung: Kann wie die vorige ais Gartengewachs 
verwerthet werden.

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitsolir. 1863, Seite 388.
Flora X X I. 2



F or m en: Sie weicłit ab mit schmaleren Blattchen:
Ii. divaricata DC., mit breiteren Blattchen: Ii. grmeolens a. L. 
Li. montana Gaudin nnterscheidet sich durch im Umrisse 
langlich verkehrt-eiformige Bliitter, indem die Fiedern gegen 
den Blattgrund mehr abneluuen ais gegen die Spitze, sowie 
durch nach dem Grandę yerschmalerte, nicht plbtzłich in 
den Nagel zusammengezogene Kronblatter.

A bb i ld un gen.  Tafel  2089.
1'flanzc in naturl. GrOsse.



2090, Ruta bracteosa DC.

Deckblatt - Raute.

In Wuchs und Grosse der vorigen ganz gleich, aber 
durch die atiffallende Blattgestalt sofort unterscheidbar. 
Bliitter fast sitzend, fast dreifach gefiedęrt, die Fiedern nach 
dem Blattgrunde sowie nach der Blattspitze an Grosse ab- 
nehmend, die untersten fast Nebenblatter darstellend, die 
Blattchen lineal-langlich; Kronblatter fransig, plotzlich in 
den Nagel zusammengezogen; Bluthenstielchen vollig kahl; 
Lappen der Kapsel zugespitzt; Deckblatter s.ehr gross.

V orkom m en: An ranhen, sonnigen Felsenabhangen, 
auf Mauern. Nur im siidlichsten Theil des Gebiets: bei 
Rovigno in Istrien, bei Fiume, auf den Inseln Yeglia und 
Osero. Uebrigens zerstreut durch das siidliche Europa.

B liith eze it: Juni, Juli.
A n w endung: Wie bei der vorigen.
F or men: Ii. angustifolia Persoon nnterscheidet sich 

durch die dicken Blattstiele, dereń mittle fast die Dicke des 
Stengels erreichen, ferner durch den gebogenen, nach oben 
fast kahlen Stengel, die kleinen Deckblatter und durch fłaum- 
haarige Zweiglein und Bluthenstielchen. So in Tirol und 
in Shdeuropa.

Nam e: Der Beiname bezieht sich auf die grossen 
Deckblatter.

Abki ldungen.  Tafe l  2090.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Blatt, desgl.



2091. Ruta patavina L.

Dreizahlige Raute.

Syn. Haplophyllmn patamnum A. Jussieu.
Durch die abweichende Blattform von den iibrigen Arten 

sofort unterscheidbar, sonst denselben ahnlich. Blatter 
sitzend, 3zahlig, die Blattchen linealisch oder lanzettlicli, 
u ach dem Grunde verscbmalert, die untersten einfach; Kron- 
blatter ganzrandig, kurzbenagelt; Bluthenstielehen undKelche 
zottig; Lappen der Kapsel stumpf.

Y orkom m en: Auf steinigen Aeckern. Nur im siid- 
lichsten Theil des Gebiets in Istrien zwischen Pavenzo nnd 
Pontane. Ausserdem in Italien, Spanien, Croatien, Dalmatien.

B lu tlieze it: Juni.
Anin er kun g: li. Biebersteini Neilreich (Haplophyllmn 

Biebersteini Spacli) findet sieli in Siebenbiirgen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2091.
AB Pflanze in nat. Grosse; 1 Frucht, yergrossert; 2 Same, desgl.



2092. Dictamnus Fraxinella Pers. 

Diptam.

Syn. Dictamnus albus L. Fraxinella Dictamnus Moencli. 
F. alba Giirtner.

Das bis iiber fingerdicke, selir kraftige, astige Rhizom 
knecht, tief im Bodeu liegend, ausliiuferartig umher und 
treibt an den Astenden einfache, entfernt mit Paaren ge- 
tiederter Blatter besetzte, mieli oben die Blilthentraube 
bildende, bis meterhohe Stengel. Blatter gestielt, neben- 
blattlos, unpaarig gefiedert, meist dreipaarig; die Blattchen 
langlich oder breit lanzettlich, stumpf zugespitzt, klein gesagt, 
wie der untere Stengeltheil schwach driisig oder fast kahl; 
Kelch abfallig, btheilig; Kronbliitter 5, genagelt, langlich- 
lanzettlich, etwas ungleich, daher die Blunie schwach ver- 
wickelt symmetrisch, zugespitzt oder spitz, abfallig, die seit- 
! ich en etwas stumpfer; Staubblatter 10, die langen Filamente 
atu Grunde durch scharfe Biegung vorwarts gerichtet und 
am Ende aufwarts gebogen; Fruchtknoten 5 facherig, auf 
einem kurzeń, dicken Carpelltrager stehend, mit einfachem, 
schwach aufwarts gekrummtem Staubweg; Fruclit aus 5 stern- 
formig gestellten, nur am Grunde verbundenen, 2klappigen, 
armsamigen Schlauchen bestehend, dereń innere Haut 
(Endocarp) elastiscli abspringt. Der Bliithenstengel mit den 
langen, mit 2 lanzettlichenDeckblattchen versehenen Bliithen- 
stielchen sowie der Kelch tragen lange Drusenhaare, welche 
so reichlich atherisches Oel entwickeln, dass man dassellie 
nach der Bluthezeit anziinden und abbrennen kann.



u

B esch re ibu n g : Die Wurzel senkrecht stark verastelt 
herabsteigend, yielzaserig, holzig, weisslich. Stengel mehre 
aus einer Wurzel gerade aufrecht stehend, schwach - kantig 
rund, innen mit weisser Markrblire, unten einfach beblattert, 
oben mit kurzeń Aesten eine traubeniihnliche Rispe bildend, 
t>ald griin, bald braunroth augelaufen, iiberall mit sehr kurzeń 
gerade abstehenden weichen Haaren, oberwarts auch ausser- 
dem mit rothen Drusehen bedeckt, 0 ,— 1 Meter hoch. Die 
Blatter in der Spirale stehend, fast alle unpaar gefiedert, die 
Blattchen gegentiber oder etwas wecliselnd stehend, bis zu 
7 Paaren, sitzend, elliptisch, an beiden Enden spitz oder ain 
Rande mit dicht stehenden driisenartigen Sagezśihnen besetzt, 
fast lederartig, glanzend, oben grtin und kahl, unten blasser 
und etwas behaart; die Mittelrippe auf der untern Seite 
zugerundet, auf der obern mit flacher, fast hiiutig gerandeter 
Rinne, iiberall scliwach behaart. Die endstandige Rispe, 
welche bis ilber 1/.l Meter lang werden kann, besteht aus 
einer grossen Menge ansehnlicher Blumen, welche nach der 
Spitze hin auf einfachern, nach unten auf astigern Zweigen 
oder Blumenstielen stehen, die ain Grundę und an allen 
Theilungen von einein schmalen zugespitzten Deckbliittchen 
gestutzt werden. Der Kelch aus 5 schmalen, zugespitzten, 
abfallenden Bliittchen. Die 5 Blumenblatter oval-lanzettlich, 
zugespitzt, genagelt, weiss mit purpurrothen Adern. Die 
10 Staubgefasse zusannnen herabgebogen, am obern Theile 
wieder aufsteigend mit griinen, langlichen, stmnpfen Staub- 
beuteln; das untere Ende des Staubfadens ist roth und ab- 
stehend behaart, das obere grtinlich mit rothen sit.zenden 
Driisen. Der Fruchtknoten yerkehrt-eirund, 51appig, behaart



und driisig, der aufsteigende pfriemliche rothe Griffel unten 
etwas behaart, mit stumpfer einfacher Narbe. Die Fracht: 
5 ani innern Winkel am Grunde verwachsene, wenigsamige, 
2klappige, an der innern Naht aufspringende, ausseu dnrcli 
Drusen und dickliche Borsten rauhe Kapseln. Die Samen 
schief umgekehrt-eiformig, schwarz und glanzend. Die kleinen 
Drusen an allen obern Theilen sind kirschroth, umgekehrt- 
eiformig und stachelspitzig.

Y orkom  men: Zerstreut in Gebirgswaldungen, an wal- 
digen Abhangen, auf Bergwiesen, vorzugsweise auf Kalkboden 
und in warmer Lagę, dalier gern auf schwach bewaldeten 
Sudabhangen, meist im Laubwalde und Unterholz. Sie 
kommt fast nur im mittlen und sudliehen Gebiet vor. Zer
streut durch die Schweiz und durch das ganze Alpengebiet 
bis an die Adria, so z. B. noch in der Flora von Gorz;1) 
ziemlich verbreitet in den Kalkgebieten des sudliehen und 
mittlen Deutschland, namentlich in der thiiringer Muschel- 
kalkregion; noch haufiger ist sie im Elsass auf den Vogesen; 
ebenso in der Pfalz, im Nahethal; dagegen fehlt sie in 
Lothringen, auf dem Sundgauer Jura, in Westphalen und 
im nordlichen Theil der Rheinprovinz; in Schlesien nur bei 
Ustroń; die Nordgrenze wird angeblich bezeichnet durch den 
Hakel, Huy, die Fallsteine, die Asse und Elm. Bei Halle a. S. 
kommt sie audi auf Sandboden vor, so z. B. haufier in der 
Diilauer Haide, bei Lindberg, im Frenzelholz bei Lieskau, 
im Mittelholz; nach Osten und Nordosten verschwindet sie 
dann, fehlt auch bei Merseburg und Weissenfels, tritt aber

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitachr. 1863, Seite 388.



wie der auf im ostlichen Thuringen am Pfortenberg bei 
Nanmburg, auf den Bergen bei Bibra, bei Allstedt im Raths- 
holz; dann gegen den Harz hin bei Sandersleben u. s. w.1)

B liith eze it: Mai, Juni.
A n w en du n g : Die weissen, bis tiber fingerdicken, aussen 

mehligen, im Innern mit dichtem, eitronengelbem Holzkern 
versebenen Wurzeln waren fruher offizinell ałs R adix  D ic- 
tam ni, Diptamwurzel. Diptam ist natiirlich yerdrebt ans 
Dictamnus, ói/scauvov, worunter die Alten eine andere Pflanze, 
vielleicht Origanum  D ictam nus L. yerstanden. Die Pflanze 
ist eine prachtvolle Staude fur den Blumengarten. Sie liebt 
lockeren Gartenboden und sonnige Lagę bei massiger Be- 
wasserung.

F orm en : Bisweilen bliiht die Pflanze weiss. Diese 
seltnere Form ist I), albus Link. Linne nannte die gewolm- 
liche Form mit purpurn geaderten Blumen D. albas wegen 
des weissen Rhizoms nach dem Apothekernamen: radix 
D ictam ni alb i. Ausserdem unterscheidet man die Form:

[1. obtusiflorus Koch: Fiederblattchen sehr klein; Bliithen 
Ideiner; Kronblatter langlicli - eirund. Syn. D. obtusiflorus 
Kochs Synopsis, erste Auflage. Eine Form mit sehr kurzem 
OarpeUtrager ist D. sessilis Wallroth.

1) Vgl. Garcke’s Flora von Halle, Seite 98.
A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2092.

Pflanze in naturl. Grosse.



Fam. 76. Zygophylleae.

Holzpflanzen und Rhizompflanzen mit zusammengesetz- 
ten, drtisenlosen, mit Nebenblattern versehenen Blattern; 
Bltttlien sehr ahnlich denen der Rutaceen; Kelcli 5blatterig 
(dialysepal) mit dacbiger Knospenlage, wie die 5 blatterige 
(dialypetale) Krone einfach symmetrisch und dem Bluthen- 
boden eingefttgt; Staubblatter 10, getrenntblatterig (dialy- 
phyll), hypogynisch; Carpell auf sehr kurzem Carpelltrager 
befestigt oder ohne Carpelltrager, schizocarp 2— 12blatterig 
(meist ublatterig), also der Pruchtknoten 2-—12facherig 
(meist 5 tacherig), mit oft sehr kurzem, einfachem Staubweg; 
Pacher meist 21cnospig (1- bis mehrknospig), bisweilen durch 
Querscheidewande getheilt; Samenknospen an der Yentral- 
seite der Carpellblatter, also in den inneren Pacliwinkeln 
befestigt, anatrop; Sam en meist mit hornigem Eiweiss und 
grossem, grunein, gradem, rechtlaufigem Keim. Die Blśitter 
stelien in zweizahligen Wirteln. Wenn der Carpelltrager 
ganz fehlt, so sind statt dessen am Grunde des Carpells 
Driisen vorhanden.

Die Yertreter dieser Pamilie sind den Rutaceen sehr 
ahnlich, unterscheiden sieli aber von ihnen auffallend durch 
die Nebenblatter, die driisenlosen Bliitter, die schwache Aus- 
bildung des Carpelltragers.
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Die meisten Yertreter finden sich zwisclien den Wende- 
kreisen. Den gemassigten Zonen fehlen sie fast ganz und 
sind in der nordlichen gemassigten Zonę nur im siidlichsten 
Theil derselben durch wenige Formen vertreten.

G attu n g  527. T r ib u lu s  L.

Kelch Sblatterig, abfallig; Krone 5blatterig; Staubweg 
sehr kurz, mit halbkugeliger, ostrahliger Mundung (almlich 
wie bei Papaver); zwisclien den 5 ausseren Stanbblattern 
und dem Carpell stehen 5 hypogynische Driisen; Spaltfrucht 
5 theilig, steinartig.

A R T :
2093. T. terrestris L. Blatter gebedert, 6paarig, 

mit fast głeiclien Blattchen; Spaltfrucbte 2- bis 
4 dornig.



2093. Tribulus terrestris L.

Erdsternchen.

Das zarte, verastelte Rhizom kriecht horizontal unter 
der Erdoberflache und treibt liegende, zarte, kaum spannen- 
Iange Stengel mit opponirten, gefiederten Blattern. Bliitter 
liegend, seclispaaińg; Blattchen eirund, fast gleichgestaltet 
und gleich gross; Bliitben einzeln in den Blattaehseln; 
Bluthenstielchen kurzer ais der Blattstiel; Spaltfrlichte 5, 
nussartig, 2— 4dornig; Kronen hellgelb. Das Rhizom ist 
ineistens nur einjahrig.

Y orkonm ien : An Wegrandern, in Weinbergen, anf 
Kulturland. Im siidlichen Europa verbreitet; im Gebiet nur 
an der Sudgrenze bei Fiume; in Istrien.

B liith ezeit: Yom Juni bis zum Spatherbst.
A nw endung: Ein zierliches Gewachs fiir den Blurnen- 

garten.
A b b i l d u n g e n .  Tafel  2093.

A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bliithe, yergroseert; 2 Frucht von 
yerschiedenen Seiten, desgl.; 3 Same, desgl.



Fam. 77. Hypericineae.

Pflanzen mit kurzeń oder kriechenden Rhizomen, in 
warmeren Gegenden auch liaufig Holzgewacb.se, mit wirtel- 
stiindigen (opponirten), einfachen, meist (im Gebiete stets) 
ungetłieilten, meist driisig punktirten, nebenblattlosen Blattern, 
hypogynischen, gynandrischen, einfacli symmetrisclien Bluthen; 
Kelcli gamosepal, bleibend, 5— dbliitterig, mit dacbiger, trans- 
versal (d. h. um die Langsachse) gedrehter Knospenlage, 
meist mit ungleichen Abschnitten; Krone dialypetal, 5- bis
4-blatterig, anwelkend, meist (bei den Einheimischen stets) 
gelb gefarbt, in der Knospenlage dachig und um die Liings- 
achse (transversal, aestivatio contorta) gedrebt; Staubblatter 
inehrfacli 5 —dzahlig, mit langen Filamenten, welche wenig- 
stens am Grunde zu 3 oder 5 Bimdeln (Polyadelphia) ver- 
bunden sind, die Antheren meist kurz, nach innen auf- 
springend; ’) Carpell 3blatterig oder Sblatterig, syncarp, 
d. h. mit gefacłiertem Fruchtknoten und getrennten Staub- 
wegen, die Carpellblatter bis in die Mitte vorspringend und 
liier die Samenknospen tragend, oder von der Mitte anker- 
formig in die Facher zurtickgebogen, so dass die Samen- 
knospen mehr oder weniger weit in die Facher zuriick- 
geschoben werden, seltner nicbt bis zur Mitte yorspringend, 1

1) Bei auslandischen Formen sind die Filamente bisweilen fast frei.



ałso das Carpell im Fruchtknoten lfacherig (paracarp); 
Frucht eine 8 facherige oder 5 facherige schlanchformige 
Kapsel, seltner eine 1 facherige Beere; Samen zahlreich, 
eiweisslos, aus anatropen Samenknospen hervorgehend, daher 
gerade und rechtlaufig.

Die Familie ist am zalilreichsten in lieissen Klimaten 
vertreten, doch fehlt sie audi den gemassigten Zonen nicht 
ganz.

Gattungen:
Gatt. 527. A n d rosa em u m  Allioni. Frucht beeren- 

artig, lfacherig; Fruchtknoten mit schwach vor- 
springenden Placenten (Carpellblattrandern).

Gatt. 528. H y p e r icu m  L. Frucht kapselartig (bei 
den Heimischen), Sfacherig.

ARTEN:

527. Androsaemum Allioni.
2094. A. officinale Allioni. Bliitter eirund-herz- 

formig, fast sitzend; Bliithen in armbluthigen 
Dolden an den Enden der Zweige.

528. Hypericum L.
Filamente am Grim de in drei vielzahlige Biindel yer- 

einigt; Stam m  1: P er fo ra r ia  DC....................... 1. 1

1) Boi den Hypericineen ist wie bei den Campanulaeeen, Cucur- 
bitaceen, Aristolochiaceen u. s. w. das Hervorgehen des geflicherten 
Fruchtknotens aus paracarper Anlage sehr deutlich zu sehen. Bis- 
weilen treten sogar die Staubwege nach oben paracarp zu einem 
zusanunen.



Filamente bis zur Mitte in drei 5zahlige Biindel ver~ 
einigt: S tam m  2: E lod es  K o c h .......................16.

1. Kelchblatter ganzrandig, am Rande weder fransig
noch drusig ge wini p e r t ....................................................2.

Kelchblatter am Rande drtisig kleingesagt oder 
g e fra n s t ..................................... ................................... 7.

2. Stengel zweischneidig oder fast stielrund . . . .  3.
Stengel 4kantig .................................................................... 6.

3. Stengel aufrecht oder aufstrebend..................................... 4.
Stengel niedergestreckt, ż a r t ................................................ 5.

4. Blatter eirund-langlich; Bltithen ebenstraussig; Kelch
blatter doppelt so lang wie der Fruchtknoten:

2095. H. perforatum L. 
Blatter lineal-langlich; Bltithen rispig; Kelchblatter 

so lang wie der Fruchtknoten:
2096. II. veronense Schrank.

5. Kelchblatter doppelt so lang wie der Fruchtknoten,
langlich, stumpf, mit aufgesetzter Stachelspitze:

2097. II. humifusum L.
6. Stengel flugellos; Blatter schwacli und zerstreut

pnnktirt . . . .  2098. II. ąuadrangulum L.
Stengel etwas gefltigelt; Blatter deutlich und dicht 

punktirt . . . .  2099. II. tetrapterum Fries.
7. Stengel k r a u t ig ....................................................................8.

Stengel l i o l z i g ..................................................................15.
8. Stengel k a l i i ......................................................................... 9.

Stengel und Blatter r a n h h a a r ig ...................................14.
9. Kelchblatter g e fr a n s t ....................................................... 10.

Kelchblatter drusig gew im pert........................................13.



10. Deckblatter und Kelchblatter lang gefransfc . . . 11 .
Deckblatter und Kelchbliitter kurz gefranst . . . 1 2 .

11. Stengel stielrund; Bliitter langlich-lanzettlich, nacli
vorn verschmiilert, riickseits graugriin; Deckblatter 
schmal lanzettlich: 2100. II. barbatum Jacquin. 

Stengcd nacli oben zweischneidig; Bliitter eirund, 
riickseits netzig geadert; Deckblatter eiformig:

2101. H. Micher i Villars.
12. Stengel fast zweischneidig; Bliitter aus herzfbnnigem

Grunde lanzettlich oder eiformig; Deckblatter lan
zettlich, spitz . . . 2102. II. elegans Stephan.

13. Kelchblatter verkehrt- eiformig, sehr stumpf, driisig
gewimpert, die Driisen fast sitzend:

2103. H. pulchrum L. 
Kelchblatter lanzettlich, spitz, driisig gewimpert, die 

Driisen gestielt . . . 2104. II. montanum L.
14. Bliitter kurzgestielt; Driisen der Kelchblatter sehr

kurzgestielt..................... 2105. II. hirsutum L.
15. Bliitter 3— 4ziihlig, linealisch, stumpf, am Bandę

zuriickgerollt.......................... 2100. II. Coris L.
16. Stengel niederliegend oder aufstrebend, am Grunde

wurzelnd, wie die rundlich-eiformigen Bliitter rauh- 
haarig.....................................2107. II. Elodes L.



2094. Androsaemum officinale Ali.

Grundheil.

Syn. A. vulgare Gaertn. Hypericurn Androsaemum L.

Das astige, danernde Rhizom treibt einige stielrunde, 
liegende und aufsteigende, astige Stengel, welehe locker mit 
Paaren selir kurz gestielter, eiformig-langlicher, stumpfer, 
am Grunde herzfonniger Bliitter besetzt sind. Stengel und 
Blatter vollig kalii, die Bliitter lederig, mit einem Mittel- 
nerven und Adersystem durclizogen, am Ende mit kleinem, 
aufgesetztem Spitzchen; Bluthen in endstandiger, cymatischer, 
armzahliger Scheindolde, langgestielt; Kelch btbeilig mit 
eiformigen, anfangs anliegenden, zuletzt zuruclcgeschlagenen 
Abscłmitten; Krone oblatterig, die Kronbliitter liinglicb, ab- 
gerundet; Fracht schwarz, kugelig-eiformig, beerenartig, ein- 
facherig mit drei von der Wand aus vorspringenden und 
ankerfonnig zuriickgebogenen Placenten; Staubwege zuletzt 
zuriickgerollt. Die Bltithenstiele der ausseren Bluthen sind 
in der Mitte mit zwei kleinen, opponirten Deckbliittchen 
besetzt.

Y ork om m en : An feucliten, schattigen Stellen im 
Alpengebiet. Im Cauton Tessin, uberhaupt in der siidlichen 
Schweiz, bei Sitten im Wallis, am kleinen Saleve bei Genf; 
im siidlichen Tirol.

B liith eze it: Juni, Juli.



Anw enditng: Sie verdient entschieden einen Platz im 
Blumengarten und ist leicht zu kultiviren.

Form  en: A. grandifolium Choisy. Syn. A. Webbiamim 
Spach. unterscheidet sieli durch verlangerte Kronen, Staub- 
blatter und Staubwege, durch die langlichen Beeren und 
den viel kiirzeren Kelch. Die Beere ist trockner und fast 
aufspringend. Sie findet sieli in der Schweiz auf der Plantes 
bei Sitten.

Ab b i ld ungen .  Tafe l  2094.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Frucht im Quersehnitt, yergrOssert.



eiforrnige Kapsel wird vom Kelche umgeben, ist aber grosser 
ais dieser, enthalt innen drei Facher, in denen eine Menge 
sehr kleiner, langlicher Samen an den achsenstandigen Samen- 
tragern befestigt sind, und springi mit 3 Klappen auf. Die 
Samen sind langlich-cylindrisch, durcli kleine Erhabenheiten 
scharf, dunkelbraun. Staubblatter 50— 60.

Y o r k o m m e n :  An trocknen, aber nicht zu sterilen 
Haiden, Grasebenen, trocknen Wiesen, Triften, an Wege- 
randern, Rainen, in lichten Waldungen. Durcli das ganze 
Gebiet verbreitet. In Gebirgsgegenden aucli auf rasigen oder 
scłiwach bewaldeten Bergabhangen. Im Salzburgischen bis 
650 Meter Meereshohe.

Blutl iezeit :  Juli, August.
Anwendung :  In den schwarzen Punkten befindet sieli 

ein rother Farbestoff, in den durchscheinenden ein athe- 
risches Oel, in den gelben Blumenblattern ein gelber Farb- 
stoff. Man gebraucbte sonst das bluhende Kraut, welches 
von. balsamiscli-bitterlicheni, etwas zusammenziebendem Ge- 
sclnnack ist. Auf Wiesen ist das Kraut den Schnittern im 
Wege und wird vom Vieh nicht gem gefressen, worauf sieli 
wolil der Name „Hartheu“ bezielit. Nach einem alten Aber- 
glanben soli man in der Johannisnacht die Blatter pfiiicken, 
worauf aus der Wunde ein Tropfen Johannisblut heraus- 
tropft, welcher zu alierlei Zauberkiinsten brauchbar ist, 
namentlich zum Schutze gegen Zauberei.

Form en: (■}. latifolium Koch: Blatter viel breiter, halb 
so breit wie lang; Kelcli breiter, lanzettlich. Syn. H. 
perforatum (-i. Gaud. H. commutatum Nolte. H. medium 
Petermann. Reicbenbach hiilt diese Form, die er auf Tafel



5180 abbildet, fur einen JBastard: H. perforatum-ąuadran- 
gulum und fiigt hinzu: in der Tracht durchaus dem Ii. 
ąuadrangulum, in der Beschaffenheit der Blatter und Stengel 
jedocb dem H. tetraptenmi ahnlich. Auf Tafel 5179 b bildet 
Keiclienbach einen Bastard: H. perforatum-tetrapterum ab.

Ab bi ldungen.  Tafel  2095.
AJ! Pflanze in natiirl. GrOsse.



2096. Hypericum veronense Schrank.
Veroneser Johanniskraut.

Syn. 11. thyrsoideum Jan. H. perforatum(i.stenophyllum 
W . Gt .

Diese Form ist der vorigen so nalie verwandt, dass sie 
von Mancben, so z. B. von Reichenbacb, nur ais Yarietat 
derselben aufgefasst wird. Am auffallendsten unterscheidet 
sie sich durch zierlicheren Wuclis imd schmalere Bliitter. 
Stengel aufrecht oder autstrebend, durcli zwei an entgegen- 
gesetzten Seiten herablaufende Linien zweischneidig; Bliitter 
aufwarts grrichtet, lineal-langlicli, durchscheinend punktirt; 
Bluthen in endstandiger, reichhaltiger Rispe von eirund-lang- 
licher Gestalt; Kelchbliitter lanzettlich, spitz, ganzrandig, so 
lang wie die Fruehtknoten; Staubblatter 50— 60. Der Stengel 
ist, namentlicli im unteren Theil, meist rothlieh angelaufen, 
was freilich auch bei H. per foratum  L. vorkommt. Zweige 
und Kelchblatter sind kiirzer ais bei II. perforatum L.

Yorkommen:  An sonnigen, trocknen, rasigen oder 
sterilen Abhangen, Rainen, Wegerandern u. s. w. Im siid- 
lichsten Theil des Gebiets, in Istrien; im siidliclien Tirol; im 
Waadtlande; ausserdem nur in Schlesien am Seilersberg bei 
Oberweistritz unweit Schweidnitz. Bei Salzburg auf Moor- 
boden ani Todtenweg bei Leopoldskron und bei Golling auf 
Kalkschutt hinter der Kirche.

B lu th eze i t :  Juli, August.
A nw en du n g :  Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2096.
AB Pflanze in natiirl. Groase; 1 Kelch, yergrossert; 2 Frucbt, 

nattirl. Grosse; 3 dieselbe aufgesprungen, vergr<5ssert; 4 Same, natiiil. 
Grosse u. yergrossert.



2097. Hypericum humifusum L.

Gestrecktes Johanniskraut.

Die zierlichste und niedrigste der lieimischen Arten. 
Das kurze, zarte, dauernde Rhizom treibt eine oder melire, 
einfaclie, etwas verastelte, am Boden liegende, etwas zwei- 
schneidige, locker mit Blattpaaren besetzte Stengel. Bliitter 
eirund - langlich, stuinpf, sitzend, durehsclieinend punktirt; 
Bltithen am Ende des Stengels eiuzeln oder in armbliithiger 
Doldentraube, haufig ausserdem noch einzelne Bliithen in den 
Achseln der obersten Bliitter; Kelchblatter langlich, stumpf, 
staclielspitzig, ganzrandig. doppelt so lang wie der Frucht- 
knoten; Staubblatter 15 oder 20.

B esch re ib u n g : Der holzige Wurzelstock treibt je nacli 
der Ueppigkeit des Exemplares einige oder viele, zuweilen 
an 20 diinne Stengel, welche zuweilen nur 5 bis 8 Cm., zu
weilen aber auch spannenlang werden, sich am Boden hin- 
łegen, mit der Spitze emporsteigen, nacli unten zu rothlich 
und durchaus liaarlos sind. Die Blatter sind gegenstiindig, 
fast sitzend, mes,sen 6— 14 Mm. Lange und 4— 6 Mm. Breite, 
sind langlich, stumpf, mit durchscheinenden'Punkten versehen, 
welche man wenigstens durch die Loupe deutlich. erblickt. 
Am Rande haben sie, wie die Kelchblatter, erst rotę, darni 
schwarze Punkte. Die Scheindolde ist mehr oder weniger 
Tollkommen. An kriiftigen Exemplaren theilt sieli zuerst



der Stengel in 3 Bliithenuste, von welchen der mittelste 
zuweilen nur ein einbltithiger, am ersten zur Entwickelung 
kornmender Bliithenstiel ist. Die Seiteniiste wiederholen jene 
Verastelung, oder es entwickelt sich an ilmen immer nur 
der einbliithige Mittelast und bios ein Seitenast. Uebrigens 
kommen auch schon unter der Scheindolde am Stengel gar 
nicht selten einzelne, zuweilen viele Aeste hervor. Die Kelch- 
bliitter sind nicht gleichgross, die gelben Kronblatter werden 
ungefahr 11 /2 rnal so gross ais der Kelcli, verschmalern sieli 
nach der Basis, sind vorn stumpf und am Bandę durch rothe, 
spiiter schwarzliche Drilsen bewimpert. Der Fruchtknoten 
hat 3 Griffel, die Kapsel ist 3facherig, die Samen sind 
walzenrund, docli kurzwalzig, an beiden Enden abgerundet, 
durch vertiefte Punkte rauhflachig, doch glanzend und so 
liraun wie gebrannte Kaffeebohnen.

Vo r k o m m e n : Auf steinigem, besonders aber auf san- 
digem Boden, namentlich an schattigen Sandfelsen und auf 
Waldsclilagen, aber auch auf Brachen und daselbst oftmals 
sehr klein, zuweilen sogar mit 4 Kronblattem abandernd. 
Selten oder niemals auf Kalkboden. Uebrigens durch das 
ganze Gebiet verbreitet, wenn auch nicht uberall haufig.

B lu th eze it: Juni bis Herbst.
A n w en d u n g : In Apotlieken braucht nian dieses Kraut 

wie das von H ypericum  p er fo ra tu m , ja es soli nach 
Einigen wirksamer nocli ais H erba s. Sum m itates et 
F lo res  H y p e r ic i p e r fo ra ti sein. Die Bluthen farben und 
riechen wie H yp ericu m  perforatu m . Eigentlich offizinell 
ist die Pflanze langst nicht mehr. Das zierliche Pflanzchen 
ist fUr den Blumengarten empfehlenswerth.



F orm en : Ii. humifusuni (i. Liuttardi Vill. Selir niedrig 
aber ziemlich aufrecht, zweijiilmg, die Blume bisweilen 
4blatterig.

7. decumbens Petermann: Liegeud; der Kelcli nach oben 
drlisig gewimperfc.

A bbildu n gen . T a fe l 2097.
A Pflan/.e in naturl. Grosse; 1 Frucht. yergrossert.

4KI ora XXI.



2098. Hypericum ąuadrangulum L.

Y ierkantiges Johanniskraut.

Syn. II. dubium Leers. H. ąuadrangulare Murray. 
II. fallax Grimm. II. obtusum Moench. II. maculatmn 
Crantz. II. Leersii Gmelin. II. delphinense Villain.

Etwas ahnelt sie dem II. perforatwn L., ist auch ohn- 
gefahr von der namlichen Hohe, jedoch treibt das kurze, 
dauernde Rhizom nur einen oder einige wenige aufrechte, 
deutlich 4kantige Stengel, welche ziemlicłi entfernfc mit 
Paaren eirunder oder langliclier, stumpfer oder abgerundeter, 
sitzender, zerstreut durchscheinend punktirter oder fast drUsen- 
loser Blattter besetzt sind. Kelchblatter langlick, sfcumpf, 
ganzrandig, ohngefahr von der Liinge des Fruchtknotens.

B esch re ibu n g : Die Wurzeł ist fast holzig, braun, astig; 
aus ikr erheben sich bald mehr bald weniger 30—40 Cm. 
hohe, unten bebliitterte und nur oben trugdoldenartig ver- 
iistelte oder schon tief herab mit kurzeń Seiteniisten besetzte 
rnudliclie mit 4 vorspringenden Leisten verseliene, daher nacli 
oben fast 4kantige, kahle, etwas schwarz punktirte, zuweilen 
unten oder an einer Seite etwas roth angelaufene Stengel. 
Die gegenstandigen Bliitter sind sitzend, elliptiscli oder ei- 
formig-ellipitisch, stumpf, am Grandę ein wenig yerschmalert 
und durch eine erhabene Linie die gegeniiber stehenden ein 
wenig Yerbunden, 5nervig und zugleich 3fach-nervig, diese 
Nerven auf der unteren blasseren, mehr blaugriinen Seite



herrortretend, aber nicht sehr regelmassig, nur an der Spitze 
bogenartig mit einander verbunden. Der Rand ist ganz, 
etwas durchscheinend und durch die Lupo betrachtet wie 
sehr fein gezahnelt, die Flachę mit einigen schwarzen Tiipfel- 
chen, besonders nach dem Rande hin und mehren schwach 
durchscheinenden rundlichen, auch wolil langlichen Punkten 
versehen, ganz kahl. Die Blumen in wenigblumigen Trug- 
dolden an den Spitzen der Stengel und an den zunachst 
darunter erscheinenden kurzeń Zweigen rand so eine Art 
doldentraubigcr Trugdolde bildend, oder an allen bis unter 
die Halfte des Stengels vortretenden kurzeń Zweigen er- 
scheinend und so eine Art Rispe hervorbringend. Die End- 
blume der Trugdolde immer ktirzer ais die der Seitenblumen 
gestielt. Die 5 Kelchblatter breit elliptisch, stumpf, seltner 
spitz, kaum gezahnelt, mehrneryig, zuweilen mit einigen 
schwarzen Tupfeln. Die 5 Kronblatter bis 1 Cm. lang, schief- 
schmal-elliptisch, schbn gelb mit schwarzen Striclien und 
Punkten. Die Staubgefasse zahlreich, 8 Mm. lang, in 5 Biindel 
am Grunde verbunden, mit treien fadenformigen gelben Staub- 
faden und kleinen rundlichen, mit einem schwarzen Streif 
in der Mitte zwischeu den Fachem versehenen Staubbeuteln. 
Der eiformig zugespitzte Fruchtknoten eudigt in 3, wiihrend 
des Bliihens von einander gespreizte Griffel, welche ungefalir 
so lang ais die Staubgefasse werden. Die Kapsel etwas 
grosser ais der Kelch, bei der Reife braun, anfangs von 3 
zusammenliegenden Griffeln gekront. Die Samen zahlreich, 
fein, schmal-cylindrisch, lichtbraun.

Y orkom m en: An feuchten Stellen in Gebiischeu, auf 
Waldblossen, an Waldrandern u. s. w. Durch den grossten



Theil des Gebiets verbreitet, aber wolil nirgends gemem. 
Sie fmdet sicb hie und da aucb an Flussufern im Gebiisch, 
sowie in Wiesengebuschen.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w endung: Wie bei H. perforatu m  L.
F orm en : I)ie Pflanze variirt beztiglicli der Zahl der 

Blutben, der Gęsta! t; und Grosse der Blatter; die Kelch- 
absclmitte sind bald spitzer, bald stumpfer, mit sch warzeń 
Tupfeln in grosserer oder geringerer Anzalil besetzt und 
melir oder weniger durclischeinend drusig. Oft fehlen diese 
Driisen fast ganz. Sie bildet Bastarde: II. perforatum- 
ąuadrangulum und II. ąuadrangidum-tetrapterum.

A b b ild u n gen . T a fe l 2098.
A Pflanze in nattirl. GrOsse; 1 Blatt, yergrOssert.



2099. Hypericum tetrapterum Fries. 

Fierfiugeliges Johanniskraut.

Syn. II. ąuadrangulare Smith. II. ąuadrialatim Walilb.
Die Pflanze ist der vorigen sehr almlich aber leiclit 

durcli den gefliigelten Stengel unterscheidbar. Stengel auf- 
reclit, 4flugelig; Blatter eirund-langlich, stumpf, am Grunde 
fast herzformig, diclit durchscheinend punktirt; Kelehbliitter 
lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig.

B esch reibu n g: Die Wurzel etwas kriechend, ziemlich 
horizontal, mit vielen Wurzelfasern von brauner Farbę. Der 
Stengel gewohnlicli am Grunde etwas gekrihnint, aufsteigend, 
sonst gerade aufrecht, etwa von der Mitte an kurze Seiten- 
aste, von denen die oberen einen Bluthenstand tragen, her- 
yortreibend oder auch wohl bis auf den endstandigen Bliitlien- 
stand fast ganz astlos mit unentwickelten Zweigen in den 
Achseln der Blatter, Hiigelig- viereckig, unheliaart, oben drei- 
gabelig verastelt, grUn oder braunrotli gefarbt, 15— 45 Cm. 
liocli. Die Blatter gegenstandig, sitzend, breit-eiformig, 
stumpf, mit stumpflicher Stachelspitze, am Grunde fast halb- 
stengelumfassend, mit 5 auf der untem blassern, blaugrunen 
Flachę vortretenden, auf der obern griinen, eingedruckten 
Nerven, ganzrandig, kalii, mit vielen kleinen runden, durch- 
scheinenden Punkten und seltnern zerstreuten schwarzen ver- 
selien, bis 3 Cm. lang und unten 2 Cm. breit, an den Seiten- 
asten aber kleiner und schmaler, 2 — 2 1/2 Cm. lang und



8— 10 Mm. breit, ja noch kleiner, Yon den Mittelrippen 
lauten zwei Fliigelrander herab und zwischen den beiden 
Bliittem die beiden andern. Der Bliithenstand eine bis 4- 
und 5 mai Stheilige, yielblumige, gedriingte, endstandige 
Trngdolde, welche durch die aus den obern Blattaehseln 
kommenden Zweige noch vergrossert wird, docli erreichen 
nur die obersten derselben die Trngdolde des Hauptstengels. 
Alle Yerzweigungen sind scharf 4 kantig, kahl, zerstreut 
schwarz punktirt und werden untersttitzt von lmnier kleiner 
werdenden, schmal lanzettlichen, spitz zugespitzten, ani Rande 
schwarz punktirten Deckblattchen. Die Kelchblatter lanzett- 
lich, spitz-zugespitzt, fast staehelspitzig, ganzrandig, mit 
schwarzen Piinktchen am Rande. Die Blumenblatter gelb, 
fast rantenformig langlich, stumpf, ganzrandig, mit einigen 
schwarzen Punkten am obern Rande und gegen die Spitze 
hin, etwa 5 Mm. lang, ausgebreitet. Die Staubgefasse zahl- 
reich, in drei Biindel am Grandę venvachsen, etwas ktirzer 
ais die Blumenkrone, die Staubfaden haarformig, gelb, die 
Staubbeutel rundlich, 2 facherig, mit einem dunkelrothen, fast 
schwarzen Punkt oben zwischen den Fachem. Die drei 
Pistille bis auf die Griffel zu einem langlich-eiformigen, 
stumpf 3kantigen Fruchtknoten verwachsen, mit zahlreichen 
linealischen nnd langlichen, durchscheinenden, liings herab- 
gehenden Tupfelchen dicht besetzt. Die 3 Griffel anfangs 
von einander stehend, nachher zusammentretend. Die braune 
Kapsel langer ais der Kelch, langlich-eiformig, stumpf- 
3 kantig, Shornig, 3 facherig und 3klappig, die Scheidewande 
aus den eingeschlagenen bis zum mittelstandigen Samen- 
trager reichenden Carpellblattern gebildet.



York ommen: Auf feuchten, etwas schattigen Wiesen, 
an Graben, an Ufern von Teichen und Landseen in Ge- 
btiscben. Durch das ganze Gebiet zerstrent, aber nicbt 
gemein. In Preussen bei Konigsberg, Cajmen, Darkehmen, 
Tapiau, Fischhausen, Braunsberg, Sensburg, Grandenz etc. 
(Nach F. J. Weiss).

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei H. perforatum  L.
Form en: Sie bildet die Bastarde: ąuadrangulum- 

tetrapterum Lasch und perforatum-tetrapterum Reichenbacb.

A bb ild u u gen . T a fe l 2099.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Fracht im 

Durchsehnitt, desgl.



Bart - Jołianniskraut.

Das an den Knoten wurzelnde, kriechende, dauernde 
Rhizom treibt einen einzigen oder einige aufrechte, schlanke, 
stielrunde, bis meterhohe, entfernt mit Blattpaaren besetzte 
Stengel. Bliitter langlich-lanzettlich, mit etwas schmalerem 
Grunde sitzend, nach dem oberen Ende verschmalert, am 
Rande haufig etwas zurilckgerollt, besonders nach dem Grunde, 
wodurch dieser ein fast geohreltes Ansehen erhiilt, riickseits 
graugrlin, am Rande etwas entfernt punktirt und ant' dem 
Mittelfeld haufig zerstreut kohlschwarz punktirt, gar niclit 
oder sehr wenig durchscheinend punktirt, die unteren auf- 
gerichtet oder aufrecht, die obersten abstehend, weit kUrzer, 
eifórmig, mit etwas verschmalertem, stumpfem Ende und 
ziemlieh breitem, fast umfassendem Grunde; Bltithen in einem 
endstandigen, ziemlieh reichbliithigen Ebenstrauss; Deck- 
blatter schmal lanzettlich, wie die Kelchblatter borstlich ge- 
franst, die Fransen lang, doppelt oder mehrfach so lang wie 
der Querdurchmesser des Deckblatts, am Ende schwach keulig; 
Samen der Liinge nach wellig gestreift.

Y orkom m en : Auf Waldwiesen zwischen Gestrauclu 
Bei Mauerbach unweit Wien; bei Marburg in Steiermark.

B ltith eze it: Mai, Juni.

Ab b i ld ungen.  T a fe l  2100.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert.



Alp en - Johanniskraut.

Syn. H. fimbriatum Lam.

Das gegliederte, dauernde, an den Knoten wurzelnde 
Rhizom kriecht im Boden horizontal weit umher und treibt 
an den Enden seiner Aeste je einen oder einige anfrechte, 
locker mit Blattpaaren besetzte, nach oben zweischneidige 
Stengel; Blatter eiformig, mit breitem, abgerundetem Grnnde 
und stumpfem Ende, riickseits netzig-aderig, am Bandę dieht 
und klein kohlschwarz punktirt, auf dem Mittelfeld ohne 
durchscheinende Punkte; Bliithen in endstandiger, ziemlich 
armbliithiger Cyma; Deckblatter eiformig, wie die Kelch- 
bliitter dicht ungleicli borstlich-fransig, die Pransen am Ende 
schwach keulig, die ltingeren ho lang wie die Breite der 
Deckblatter; Samen longitudinal wellig gestreift; Kronblatter 
am Rande sowie auf dem Mittelfeld schwarz punktirt.

B esch reibu n g: Der meist einfache, kable Stengel 
kommt aus einem liegenden Stocke, ist 15— 30 Cm. hoch, 
unten rund, oben fast zweischneidig. Die Bliitterpaare sind 
einander genahert, so das.s sie sich gegenseitig decken. Die 
Blatter werden bis gegen 2 1/2 Cm. lang und balb so breit, sind 
sitzend, umfassen den Stengel zur flalfte und bestehen aus 
einem lederartig verharteten Parenchym. Obwohl ihnen die 
durchscheinenden Punkte fehlen, so sind sie doch mit punkt- 
artigen schwarzen Drtisen auf der Riickseite begabt, welcbe
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aut' der Flachę zerstreut, am Rande aber in einer Reihe 
liegen. Ihre Spitze ist abgerundefc, gestutzt oder gar eiu 
wenig ausgerandet. An der Spitze entwickelt der Stengel 
eine armbluthige Scheindolde oder Cymę grosser Blumen, 
welche bis 3 Cm. im Quermesser halten. Sowohl die lang- 
gezogenen Deckblatter ais audi die eiformigen Kelchblatter 
sind mit schwarzrothen, punktformigen Drtisen besetzfc und 
mit langen, an der Spitze verdickten Driisenhaaren gewimpert. 
Die gelben Kronblatter, doppelt so lang ais der Kelch, haben 
gleichfalls am Rande eine schwarze Punktreihe und auf der 
Flachę zerstreute kleinere Piinktchen. Audi die Kapseln 
sind durcli Drusen rauh. Es gehort zu den Arten, welche 
in drei Biindel verwachsene Staubgefasse liesitzen und wovon 
ein jedes Biindel 10 Staubgefasse bat. Narben sind drei 
vorhanden. Eine etwas grossere Yarietat ist Hypericum 
alpinum.

Y orkom m en : An grasigen Stellen auf alpinen Gebirgs- 
hohen. Hier und da im Alpengebiet; auf den hbchsten 
Gipfeln des Jura auf dem Schneeberg in Krain; selten in 
Kiirnthen.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Wegen ihrer ansehnlichen, schwarz punk- 

tirten Blumen verdient sie einer Platz im Blumengarten.
F orm  en: (i. androsaemifolium Koch: Stengel liegend: 

Bliitter und Bluthen grosser. Syn. H. androsaemifolium 
Villain. 11. alpinum W . K.

A nm erlcung: Hypericum ciliatum Lam. (H. perfolia- 
tum L.), in Istrien vorkommend, unterscheidet sich yon 
H. barbatum  Jaeq. und H. R ich eri Yillars durch sehr kurz



aber deutlich gestielte Bliitter, wahrend bei diesen Arten der 
Blattgrund dem Stengel angewachsen und eiu Stiel durchau.s 
nicht vorhanden ist. Bei H. ciliatum  Lam. ist der Stengel 
mit zwei erhabenen, herhablaufenden Langslinien versehen, 
bei H. b arb a tum Jacąuin dagegen vollig stielrnnd. Yon 
H. el egans Steph. unterscheidet sich H. ciliatum  Lam. be- 
sonders durcli die we]lig gestreiften Samen.

k bbildu n gen . T a fe l 2101.
AIS Pflanze in liatiirl. Grosse.



2102. Hypericum elegans Stephan.

Zierliches Johanniskraut.

Syn. H. Kohlianum Spr.
Den vorigen etwas ahnlich, aber von weifc zierlicherem 

Wuchs nnd reicber verzweigt. Stengel aus dem kurzeń, 
dauernden Rhizom meist zahlreich, aufrecht oder am Grim de 
bogig aufsteigend, fast zweischneidig; Bliitter aus sitzendem, 
berzfónnigem Grand lanzettlich oder langlich, am Rande 
kohlschwarz punktirt, aut dem Mittelfeld durchscheinend 
drtisig; Bliithen in reiclier, stark yerastelter cymatischer 
Rispe; Kelchblatter lanzettlich, spitz, gefranst, die Fransen 
kiirzer ais die Breite der Kelchblatter, an der Spitze tein 
drtisig; Same fein punktirt.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze ist kahl und wird 
etwa 1(3 Meter hoch. Der kurze Wurzelstock hat eine tief 
eindringende, sehr verastelte Pfahlwurzel und treibt mehre 
Stengel, welche schlank emporwachsen uud mit gegenstandigen, 
sitzenden Blattern zieinlich dicht bekleidet sind. Die Bliitter 
werden etwas tiber 1 Cm. lang, umtassen mit ihrer herz- 
formigen Basis den wenig zweischneidigen und ziemlich 
runden, glanzenden, oben rothlich angelaufenen Stengel zur 
Halfte, sind oberseits freudiggrun, unterseits duftiggrun, unten 
am Stengel mehr lanzettformig, oben an der Basis weit 
breiter, laufen aber in eine stumpfe Spitze aus. Ihr Rand



hat an den ober en Blattern nach der Spitze zn schwarz- 
purpurfarbige, sitzende Driisen, welcbe sieli an den unteren 
auch einzeln auf der Unterflache finden, und die ganze Blatt- 
flache aller Blatter ist mit dnrchscheinenden Punkten begabt. 
Unten ain Stengel entspringen in den Blattwinkeln kleine 
Aestchen, oben kommen die seitliclien Bliithenstiele heraus 
und dio Spitze der Stengel endet mit einer Bliithe; der 
Bluthenstand gehort zu den centrifugalen trichotomischen. 
Die Bliithenstiele und kurzeń Bliithenstielchen sind gleich- 
falls mit einzelnen schwarzrothen, sitzenden Driisen besetzt 
und der Rand der eiformigen Kelchblatter ist mit kurz- 
stieligen Driisen dieser Art zierlich bewimpert. Die Kron- 
Ijliitter sind 3 mai grosser ais ihre Kelchblatter, etwas schiei', 
hellgelb und wiederum am Rande mit solchen Driisen un- 
regelmassig besetzt. Vollkornmen ausgewaehsene Exeinplare, 
an welchen sieli die seitlichen Bliithenstiele entwickelt liaben, 
besitzen, oberfliiehlich besehen, viel Aehnlichkeit mit dem 
H ypericnm  perforatum , doch erkennt man diese Species 
sogleich an der driisigen Wimperung der Kelchblatter.

Y o rkom m en: An dtirren, sonnigen Stellen und in 
Thiiringen sehr selten, z. B. an der Schwellenburg bei Er- 
furt, ani Kikelberge bei Schwarza, am slidlichen Abhange 
des Kyffhausers, bei Badra unweit Sondershausen') und in 
der Flora von Halle. Sonst kommt es noch bei Hildesheim 
und in Mahren vor. Sie findet sich hauptsachlich auf sonnigen 
Felsen, auf Kalk, Sandstein und anderen Felsarten, auch in 
Weinbergen. In der Flora von Halle bei Bennstedt; in

1) Nach Innisch und Lutze (Programm, Seite 8) daselbst ver- 
schwunden.



Thuringen an der Steinklippe bei Wendelatein an der Un- 
strut, bei Tennstedt, Frankenhausen, am Frevel bei Allstedt; 
in Bohmen am Georgenberg imd bei Leitmeritz. Am Tomars- 
berg bei Hildesłieim ist sie in neuerer Zeit nicht mehr ge- 
funden worden.

Blufchezeit: Jani, Juli.
A n w en du n g : Eine empfehlenswertheGartenpflanze und 

leicht zu kultiyiren.

A b b ild u n g en . T a fe l 2102.
AB Pflanze in natiirl. Giosse.



Schones .Johanniskraut.

Das diinne, gegliederte Rhizom liegt horizontal oder 
schrag im Boden und treibt einige fertile, aufrechte und 
sterile, liegende oder aufsteigende Stengel. Fertile Stengel 
stielrund, kahl, bis meterhoch; Blatter in sehr entfernten 
Paaren, sitzend, aus lierzlorraigem Grand eiforinig, stumpf 
oder abgerundet, kalii, riickseits graugriin, durchscheinend. 
punktirt; Bliithen in sehr langgestreckter liispe, langgestielt; 
Kelchblatter verkehrt-eifbrmig, sehr stumpf, durch sehr kurz.- 
stielige Driisen gewimpert. Die Stengel sind haufig roth 
angelaufen.

B e sch re ib u n g : Aus der kriechenden, rothbraunen, 
Iiolzigen Wurzel erheben sich zarte 45— GO Cm. hohe, aber 
nur grashalmdicke Stengel, dereń sitzende, herzformige, an 
der Spitze abgerundete Blatter dieser Species ein ganz eigen- 
thtimliches, von den andern Hypericeen sehr verschiedenes 
Ansehen geben. Die Stengel sind durchaus haarlos, im Alter 
rotlilieh angelaufen; die Blatter sind ebenso haarlos, spater 
beduftet, zuletzt rothwelkend. Aus den Blattwinkeln kommen 
aber unfruchtbare, diinne Aeste, dereń Blatter elliptisch, sonst 
jedoch wie die Blatter der Stengels bescliaffen sind. Der 
Bliithenstand gehort, wie bei allen Hypericeen, zu den ge- 
mischten Bliithenstanden. Der Hauptstengel ist namlich 
centripetal, und die Bliithenaste sind centrifugal, d. li. die 
Mittelbliithe der Aeste entwickelt sich zuerst und spater ais 
diese, kommen die Seitenbliithen zur Entfaltung. Blatter,



Aeste und Bllithenaste sind gegenstandig. Die grlinen Kelch- 
bliitter sind eirund-langlich, an der Spitze abgerundet, durch 
sitzende, schwarze, rothe Driisehen gewimpert. Die Kron- 
blatter sind omal so lang ais der Kelch, steben geschlossen 
aufrecht, breiten sieli aber bei ilirer Entfaltung sternformig 
aus, sind reingelb und haben dieselben schwarz-rothen Driis- 
chen ani Rande, welche die Kelchblatter besitzen.

Y ork om  m en: Im westlichen Deutschland bis nacli 
Hanno ver, Thiiringen, Sachsen und Franken, do cli in den 
ostlichen Gegenden auch stellenweise. Der Boden ist Heide- 
land, in Thiiringen fcritt die Pflanze nur sparsam auf, namlich 
bei Eisenberg (Tanneck), bei Sulli (zwischen Schwarza und 
Ghristes), bei Koburg, Eisenach und Naumburg. Hauptsach- 
lich auf Sandboden, in Gebirgswaldungen und auf Haiden. 
In der Rheingegend ziemlich verbreitet, auf den Yogesen, 
im Schwarzwald, in Lotliringen, am Niederrhein, im Hanno- 
verschen von Gottingen bis zum Harz; in der Lausitz ani 
Geiersberge bei Rengersdorf und an den Torger Hiigeln bei 
Niesky, IIavelsberg, Klotze; Wurzen. Fruher in der Provinz 
Sachsen bei Osterfeld am ersten Heidenteich, aber daselbst 
wahrscheinlich ausgerottet. Im Zellwald bei Nossen und bei 
Gersdorf unweit Rosswein in der oberen Freiberger Muldę. 
(Vgl. Deutsche Bot. Monatsschrift 1884, Seite 62.)

B lu th eze it: Juli bis Septembcr.
A n w en du n g : Eine sehr empfehlenswerthe, leicht zu 

kultivirende Gartenpflanze.
A b b ild u n gen . T a fe l 210-5.

AB Pflimze in natiirl. Grosse; 1 Keleh, vei'grossert.



2104. Hypericum montanum L.

B erg - Johanniskraut.

Das kurze Rhizom ist dauernd and treibt einen oder 
einige wenige aufrechte, bis meterhohe, meist ganz einfache, 
ziemlich. entfernt mit Blattpaąren besetzte Stengel, welche 
wie die Bliitter vollig kahl und stielrund sind; Bliitter sitzend, 
aus herzformigem Grund eifórmig, die oberen durchscheinend 
punktirt und rtickseits etwas rauh, alle am Rand schwarz 
punktirt, den Stengel halb umfassend; Bliithen in sehr ge- 
drungener, endstandiger Cyma, welclie seltner etwas langer 
gestreckt ist; ICelchblatter lanzettlich, spitz, am Rande durch 
kugelige, gestiele Driisen gewimpert; Same fein punktirt.

B eschreibung: Aus der liolzigen Wurzel hebt sich 
ein aufrechter, fast steifer, einfacher, 1/2 — 1 Meter hohei’, 
haarloser nach oben bedufteter Stengel, welcher bis 12 Blatt- 
paare triigt und je nach dem Standorte bis an den Bliithen- 
stand hinauf in regelmassiger Entfernung die Blattpaare triigt, 
oder ganz oben nackt ist. Die Błatter sind in der Mitte 
am grossten, messen bis 8 Cm. Lange und 3 Cm. Breite, 
umfassen den Stengel zur Halfte, sind nach vorn zu theils 
stumpf, theils spitz, auf beiden Plachen haarlos, auf den 
Nerven der Unterflache mit sehr feinen, nur mit der Lupę 
sichtbaren Driisen besetzt, am Rande aber durch eine Reihe 
anfangs brauner, dann schwarzer Driisen umsaumt und nur 
in der Jugend mit durchsichtigen, auch nur durch die Lupę
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erkennbaren Punkten begabt, so dass an einem Exemplare 
nur immer die obersten und jiingsten Blatter diese Punkte 
zeigen; aucli giebt es eine Varietat mit unterseits rauhen 
Blattern. An der Spitze des Stengels steht die Scheindolde. 
Der Stengel tlieilt sicb namlich in 3 Stiele; diese Theilung 
wiederliolt sieli bei kraftigen Exemplaren an allen 3 Stielen, 
bei schwacheren nur an dem mittelsten; bei allen ist aber 
die mittelste gemeinlicli am kraftigsten und wiederliolt die 
3tlieilige Verzweigung ofters nacb 2mai, seltener bleibt er 
ais einzelne Bltitlie zuruck. Bei allen. entwickeln sieli die 
Mittelblumen zuerst, der Bltithenstand ist also centrifugal 
wie bei einer Scheindolde Bedingung ist. Zuweilen gelit ein 
Bliitlienzweig auch unter der ersten Theilung ab und iiber- 
haupt ist die Scheindolde nicht immer so regelmassig wie 
bei der Y a lerian a . Sammtliche Blutlienstiele sind aber 
sehr kurz, so dass die Scheindolde sehr gedrangt wird. An 
jedem Blumenstielchen befmden sich kleine, lanzettfórmige 
Deckblattchen. Diese und die Kelchblatter sind mit gestielten 
Driisen niedlich gefranzt. Die hellgelben Kronblatter er- 
reichen die doppelte Grosse der Kelchblatter und sind ver- 
kehrt-langlich, die Staubgefasse stehen in 3 Btindeln, der 
Fruchtknoten liat 3 Griifel, die Kapsel ist eirund, gelbrotli- 
lich und 3facherig. Die Bltithe hat keinen unangenehmen 
Greruch.

V ork om m en : Aut trocknem Boden in Laubwaldungen, 
jedoch immer einzeln, niemals gesellig. Durch einen grossen 
Tlieil des Gebiets zerstreut, aber nirgends selir haufig, im 
Ganzen weit seltener ais die folgende. In Preussen z. B. 
findet sie sich nach Fr. J. Weiss selten und zwar nur im



Weichselgebiet, so z. B. bei Gerdauen, Sensburg, Stułnn, 
Graudenz, Marienburg, Danzig.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Die wohlriechenden Bliithen wurden sonst 

ais Wurmmittel benutzt, das Kraut aber kann ganz wie 
H ypericu m  perforatnm  angewendet werden.

F orm en : (i. scahrum Koch: Blatter riickseits raub.

A b b ild u n g en . T afel 2104.
AB Pflanze in natflrl. GrOsse.



2105. Hypericum hirsutum L.

W  ald - J ohanniskraut.

Der vorigen in Wuchs und Grosse fast vollig gleichend, 
ab er soforfc durch die Behaarung aller grunen Pflanzenfcheile 
unterscheidbar. Blatter eiformig oder langlich, stumpf, am 
Grund fast herzformig, plotzlich in den kurzeń Stiel zu- 
sammengezogen, durclischeinend punktirt und, wie der Stengel, 
raulihaarig; Blutlienstand meist mehr gestreckt rispig ais bei 
der vorhergehenden, iibrigens aus derselben cymatischen An- 
lage bervorgehend; Kelehblatter lanzettlich, driisig gewimpert, 
die Driisen selir kurz gestielt; Same sammetig.

B esch re ibu n g : Diese Art des Jobanniskrautes bildet 
aus einern liegenden, mit feinen Wurzelfasern besetzten Wurzel- 
stocke zahlreiche, '/2 — 1 Meter liohe, aufrechte, mit feiner 
W olle bekleidete Stengel und steht, wo sie vorkommt, in 
ganzen Massen zwischen den Biischen auf trockenem Wald- 
boden. Die Stengel bilden, ehe die Bluthen hervorkommen, 
10— 14 Blattpaare, aber in der Blilthe sind die untersten 
Blattpaare schon verwelkt und abgefallen. Die Blatter werden 
bis 5 Cm. lang und 2 Cm. breit, liaben eine langliche Form, 
sitzen an sehr kurzeń, wollhaarigen Stielchen, sind ganz- 
randig und stumpf, ihre Unterflache ist feinhaarig, ihre Flachę 
ist mit durchscheinenden Punkten begabt, welche jedocli an



alten Blattern nur mit der Lupę noch zu erkennen sind, 
daher nur an den o ber.sten Blattern mit blosen Augen be- 
merkt werden konnen. In den 3— 4 obersten Blattwinkeln 
und an der Stengelspitze entwickeln sieli die Bltithenstiele, 
welche ebenfalls behaart sind. Diese Stiele tlieilen sieli in 
3 Stielchen, von welehen die Seitenstiele unvertheilt bleiben 
oder sieli wiederum in 3 Stielchen verasten. Der Mittelstiel 
wiederholt gewohnlicli die Tlieilung nocli einmal. An jeder 
Theilung bemerkt man 2 lanzettformige Nebenblatter, welche 
an der untersten Theilung durch ihre durchscheinenden Punkte 
den Blattern gleichen, an den oberen Theilungen durch ihre 
Bewimperung mit gestielten Driisen den Kelchblatterń almlieh 
sind. Alle Kelchblatter sind lanzettformig und stumpf, durch 
gestielte, anfangs braune, zuletzt schwarze Driisen gewimpert; 
die hellgelben Kronblatter sind noch einmal so gross ais die 
Kelchblatter, haben an ilirer Spitze zuweilen ein oder mehre 
sitzende, schwarze Driisen und sind mit dunkelgelben Adern 
durchzogen. Sie stehen anfangs aufrecht und schlagen sich 
spater zuriick. Die Fruehtknoten haben 3 Griffel und die 
Kapsel ist 3facherig. TJnter dem Bliithenstande findet man 
an den oberen Blattpaaren unfruchtbare, wenig entwickelte, 
mit einigen nahestehenden Blattpaaren begabte Zweige, welche 
aus den Winkeln der Blattpaare kommen, aber sammt ihren 
kleineren Blattern weit kurzer ais die Sttitzblatter sind. 
Uebrigens ist die Bliithe geruchlos.

Yorkom m en: In Laubwaldungen und Gebuschen auf 
den verschiedensten Bodenarten. Im nordlichen Gebiet selten 
und in manchen Gegenden ganz fehlend; so z. B. nacli Fr. 
J. Weiss in Preussen nur an wenigen Orten, wie z. B. bei



Insterburg undTilsifc; im sttdlichen und mittlen Gebiet hiiufiger 
ais die vorige, aber wie diese stets einzeln, niemals gesellig 
auftretend.

B lu th eze it: Juni bis August.
A n w en du n g : Wie bei H ypericum  p erfora tu m  L. 

A b b ild u n g en . T a fe l 2105.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Kelch, vergr5ssert; 2 Same, desgl.



Haide - J ohanniskraut.

Diese zierliche Pflanze ist im Wuchs von allen ubrigen 
Arfcen durchaus verschieden. Die holzige Pfahlwurzel treibt 
einen etwa '/2 Meter hohen, am Grunde in rnthenformig 
aufsteigende, astlose Zweige aufgelosten liolzigen, straucli- 
artigen Stengel. Bliitter in ziemlich gedrangt stehenden
3— 4z;ihligen Wirteln, linealisch, sitzend, stumpf, am Rande 
zuruckgeroilt und dadurch fast nadelformig, sanft, aufwarts 
gebogen; Bluthen in endstandiger, wirtelig verzweigter Rispe; 
Kelchblatter driisig gewimpert.

Y orkom m en: Auf Felsen alpiner Gegenden. Uober 
Oei gegen das Jocli la Breca, Roveredo gegeniiber und auf 
dem Berge Wiggis im Canton Glarus.

B Iiiiliezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Ein reizender Zierstrauch fur alpine 

Anlagen in Garten.

A b b ild u n g e n . Tafel2106.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bliitter von yerschiedenen Seiten, 

/ergrSssort; 2 Kelch, de&gl.



2107. Hypericum Elodes L.

Sumpf-Johanniskraut.

Syn. Elodes palustriś Spach.

Eine sehr zierliche Pflanze, welche unter allen be- 
schriebenen Arten hoehstens mit H. hum ifusum  L. einige 
Aełmlichkeit besitzt, von der sie aber durch weit kraftigeren 
Witchs und grossere Blatter sieli sofort unterscheidet. Rhizom 
rabenlcieldick, gegliedert und an den Knoten wurzelnd, 
kriechend, astig, an den Enden der Aeste in aufstrebende, 
ziemlich diclit mit Blattpaaren besetzte, spannenliohe Stengel 
itbergehend. Blatter rundlich-eiformig, sitzend, am Grunde 
breit, fast herzformig, am Ende stumpf, durchsebeinend 
punktirt und wie der Stengel rauhhaarig; Bltitlien in end- 
standigen, armzabligen, sparrigen Cymen; Kelchblatter ei- 
formig, drusig gewimpert durch gestie!te Driisen; Same der 
Liinge nach gefurcht; Staubblatter bis zur Mitte in drei 
Btindel verwachsen, die Blindel 5mannig, zwischen den 
Bundeln je eine hypogynische Schuppe.

B esch re ib u n g : Der liegende, nur an der Spitze auf- 
steigende Stengel wird 10—30 Cm. latig und ist am Grunde 
ofters etwas verastelt. Die Aeste sind aufsteigend, finger- 
hoch und dicht mit gegenstandigen, ganzrandigen, ei-rund- 
liclien, in das Herzformige laufenden Blattern besetzt, welche 
paarweise einander gegenuberstehen, stiellos, fast ebenso breit 
ais lang und kurzzottig sind. Sie messen 1— 1 */.2 Cm. in



der Lange nnd ihre Spitze ist abgerundet. Die Bliithen 
stelien in einer gipfelstandigen Cynie, die meist aus 3 Bliithen 
zusammengesetzt ist. Oefters kominen aucli unterhalb der 
Gipfelcyine einzeln stehende Bliithen vor. Sie offnen sieli 
nur bei heissem Mittagssonnenscheine. Die Kelchblatter sind 
bloss 4 Mm. lang, łńiutig, 3nervig und dnrch gestielte Driisen 
gefranzt; die Kronblatter sind bleibend, haben ofters ani 
Grandę einige Franzenhaare, besitzen hellgelbe Farbę und 
griinliche Nerven. Staubgefasse giebt es 15, welche je 5 in 
3 Biindeln yereint sind. Die Kapsel besteht aus 3 Frucht- 
blattern und ist lfiicherig, der Fruchtknoten tragt 3 Griffel.

Y orkom m en: Auf Moorwiesen am Niederrhein von 
Bonn herab bis nach Holland, in Munster und Hannover bis 
znr Elbę. Stellenweise aucli am Mittelrhein (bei Dieburg). 
Frither im Markwalde zwischen Messel und Roth bei Frank
furt a. M., haufig’ bei Lohr im Spessart, in den Vogesen.

B liithezeit: August, September.
A nw endung: Eine sehr niedliche Gartenpflanze zur 

Ausschmuckung von Teichrandern.

A b b ild u n g en . T a fe l 2107.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 ISluthe, vergrOssert; 2 Kelch, desg).

li'lora XXI.



Fam. 78. Empetreae.

Kleine Striiucher von arktisch-alpinem Wuchs mit klei- 
nen, dauernden, wendelstandigen, ungetheilten, ganzrandigen,. 
nebenblattlosen Blattern. Bluthen hypogynisch, diocisch oder 
polygamisch; Kelch dialysepal (getrenntblatterig), 2- bis
Bblatterig, mit dacbiger Knospenlage; Krone dialypetalr
2— Sblatterig, mit den Kelchblattern wecbselnd; Staubblatter
2— 3, frei (dialyphyll), mit den Kronblattern abwechselnd, 
wie die Kronblatter auf dem Bluthenboden eingefugt, die 
Antheren 2kammerig, mit 2 Langsspalten nach anssen auf- 
springend; Carpell 2— 9blatterig, sehizocarp (gefachert mit 
einfaohem Staubweg), einem fleischigen, scheibenfórmigen 
Carpelltrager inserirt, die Facherbildung nicht selten unvoll- 
standig, also das Carpell in diesem Fali paracarp; Samen- 
knospen einzeln in jedem Fach, an der Yentralseite der 
Carpellblatter, also meistens im inneren Fachwinkel an- 
geheftet, aufsteigend, anatrop; Staubweg einfach, sehr kurz, 
mit radformig nach der Zalil der Facher zerschlitzter Miin- 
dung; Frucht eine 2— 9steinige Steinbeere; Same mit grossem 
Eiweiss und geradem, axilem, orthotropem Keim.

Eine nur aus wenigen Vertretern bestehende, arktische 
und arktisch - alpine Familie.



Gatt. 529. Empetrum L.
Bluthen dioeisch, 3zalilig; Carpell 6—9blatterig, unvoll- 

standig gefachert; Steinbeere 6— 9steinig.

A R T :
2108. E. nigrum L. Blatter langlich oder linealisch, 

am Rau de zuriickgerollt, die Rander in einer weissen 
Linie yerbimden.



Rauschbeere.

Ein handhoher bis ’ /2 Meter lioher, mit den unteren 
Stengeltheilen liegender, kriechender, liberał] wurzelnder, 
dicht beblatterter, ziemlich astiger Strauch, dessen Endver- 
astelungen senkrecbt emporsteigen und gegen die Enden hin 
die Bliitlien tragen. Blatter langlich-linealisch, wirtelstandig, 
ganz und ganzrandig, sitzend, glatt, kalii, glanzend, lebhaft 
griin, am Rand znrlickgerollt, ani Ende stumpf oder ab- 
gerundet, die Riinder in eine weissliche Linie verbunden; 
Bllithen einzeln achselstandig, sitzend, dioecisch, dreizahlig, 
hellroth; der sehr kurze Staubweg mit Ostraliliger Miindungj 
Steinbeeren 0 steinig, kugelig, Schwarz.

B esch re ib u n g : Ein kleiner, heidenahnlicher Strauch, 
welcher seine Aeste nach allen Seiten hin auf die Erde hin- 
streckt und in seiner Ueppichkeit einen Platz von 3— 4 Quadrat- 
fuss einnimmt. Die Aeste sind rothbraun, fadentormig, an 
der Erde wurzelnd, mit der Spitze aufrecht stehend. Weil 
die Blatter auf einem ldeinen Wulste der Aestchen sitzen, 
werden die Aeste nach dem Abfallen derselben hockerig und 
belcommen im Alter eine graue Rinde. Die Blatter stehen 
zahlreich und sehr dicht um den Stengel, oft sind sie so 
dicht beisainmen, dass sie scheinbar wirtelstandig zu 3 und



4 stehend gefunden werden; sie sind kaum gestielt, 6 Mm. 
łang und l ' / 2— 2 Mm. breit, oval-langlich, oft aucli fast 
gleichbreit, griin, haarlos, dickledrig, stumpf, mit. umgebogenen 
Randem und mit einem weissen Mittelnerven der unteren 
Flachę. In den oberen Blattachseln sitzen die Bltithen ein- 
zeln, Zwitterbliithen sieht man selten, docli findet man an 
den weibliclien die Rudimente der Staubgefasse. 13ie Bltithen 
liaben einen Stheiligen, stehenbleibenden, weisslichen Kelch 
und 8 hellrothe BlUthenblatter; ausserdem findet man noch 
am Kelche 2 —4 Bractealscbuppen. Die 3 Staubgefasse sind 
purpurroth und tragen rothe Antheren. Die Beere ist vom 
klein bleibenden Kelch umgeben, schmeckt siisslich und hat 
eben so viel Samen und Fruchtfacher, ais Strahlen der Narbe.

V orkom m en: An felsigen, nassen Orten der Alpen, in 
Sumpfen und Mooren der hoheren subalpinen Gebirge, hie 
und da in Mooren und Moorheiden der niedrigen Gebirge, 
aber nur auf dereń hbchsten Punkten, ferner in den nord- 
deutschen Hochmooren, Heidemooren und auf feuchten Dtinen- 
ketten, besonders langs des Strandes der Nordsee und Ost- 
see. Die eigentbiimliche Verbreitung dieser Pfianze m unserem 
Florengebiet ist bedingt durch ihren arktisch-alpinen Cha
rakter; daher findet sie sieli durch die ganze Alpenkette in 
allen hoher gelegenen Mooren und auf allen Hochmooren, 
Heidemooren und grosseren Dunenlandschaften der nord- 
deutschen Ktistenlandschaften. Zwischen diesen beiden Ge- 
bieten, in denen sie ihre eigentliche Ileimath hat, kommt sie 
auf den hochtgelegenen Mooren der Gebirge vor; so z. B. 
auf den Mooren der Vogesen; auf dem Kniebis und an 
anderen Orten im Schwarzwalde, z. B. 1872 nach Fr. J. Weiss



in den Hornisgrunden daselbst gefunden; haufig in den Mooren 
des Rliongebirges; auf dem Fichtelgebirge; in Thuringen sehr 
sparlich, nur in der Gegend von Oberhof, auf dem Schnee- 
hopf und Beerberg, sowie im Schneetiegel; im Oberharz ganz 
besonders verbreitet im Brockenmoor, wo sie in diesem Jahr 
von meinem Solin J. G. Ilallier in grosser Ausdehnnng be- 
obachtet wurde (1884 nach Steinacker aucli auf der Achter- 
mannshohe; im Erzgebirge, auf den Sudeten (Glatzer Ge- 
birge, Riesengebirge, Gesenke); in Briichen und Mooren vom 
Niederrhein und Westphalen durch Niedersachsen bis Preussen 
sporadisch verbreitet; zwischen Helmstadt und Walbeck; an 
der Kiiste der Nordsee und Ostsee in Hochmooren und in 
den Thalern grosserer Dilnenzuge, so z. B. in grosser Aus- 
delmung auf der Insel Silt (fehlt auf Helgo land); in Preussen 
(nach Fr. J. Weiss) vorzugsweise im Kustengebiefc, im Binnen- 
lande seltener, jedocli stellenweiss haufig, so z. B. bei Konigs- 
berg durch die Haide und auf der Hiigelkette bis nach der 
See, bei Braunsberg, Tilsit, Sensburg, Friedland etc.

B lllth eze it: Je nach dem Standort vom April bis in 
den Juni liinein. In den Alpen bluht sie meistens schon im 
April, in Silddeutschland Anfangs Mai, in Mitteldeutschland 
Ende M ai, im norddeutschen Kustengebiet um und vor 
Johannis.

Anw endung :  I)ie Beeren sind essbaar und unschad- 
lich; mit Alaun gekocht, geben sie eine schone kirschrothe 
Farbę, bei uns haben sie einen sauerlichen Geschmack, in 
Russland aber kommen sie zu besserer Reife und werden 
dort, nebst anderen von uns nicht geachteten Beeren, ge-
nossen.



N am e: Der Name soli soviel ais Felsenbeere lieissen,. 
e/u, in und jtźcąa, der Fels. Das alte E m petron  des 
Dioskorides ist diese Pflanze gewiss nicht, verdient aucli nicht 
diesen Namen, da sie auf hohen Bergen vorkommt, nicht 
dereń Felsen, sondern dereń moorige Plateaus bewolmt.

A nm erkung: Schuttlewortli beobaclitete nacli einer 
iii Koc lis hinterlassenen Manuskripten befinllichen Notiz das 
Em petrum  in sehr gedrungener Form und stets hermaphro- 
tisch auf den Alpen fiber Zermatt. Im Salzburgischen fmdet 
sie sich auf steinig-grasigen Stellen der Alpen von 1600 bis 
1900 Meter nicht selten (A. Sauter Flora Seite 130).

Abbildungen. Tafel 2108.
A bliihender, B fruchtender Zweig in nat. Grosae; 1, 2, S Bliithen, 

yergrossert; 4 Zwitterbliithe, desgl.; 5 Carpell, desgl.; 6 Same, desgl.



Fam. 79. (kalideae.1)

Pfianzen mit kurzeń, knolligen, fast zwiebelartigen, in 
diesem Fali stets dauernden Itliizoinen oder mit diinnen, 
langgestreckten, kriechenden, jahrigen oder dauernden Jllii z o- 
men, stets mit kieineren oder grosseren scliuppigen, fleischigen 
Blattem besetzt. Ist das llliizom zwiebelartig, so liegt es 
im Boden und der oberirdische Stengel ist fast immer un- 
entwickelt, ist es gestreckt, so kriecht es meist auslaufer- 
artig theilweis tiber dem Boden und erhebt seine Zweige in 
die Luft. Oberirdische Blatter langgestielt mit scliildstiindiger, 
fiiigerformig zusammengesetzter, selir reizbarer Spreite, alle 
Blatter wendelstandig; Blutlien hygogynisch, gynandrisch, 
einfach symmetriscli, durchweg 5 ziihlig und (bei den Hei- 
mischen) dialyphyll; Kelch 5 blatterig, bei Exotischen bis- 
weilen 5 theilig gamosepal, bleibend, in der Knospenlage 
dacliig; Krone 5 blatterig, bisweilen die Kronblatter ani 
Grunde schwach gamopetal verbunden, in der Knospenlage 
dachig und transversal urn die Liingsachse gedreht; Staub- 
bliitter 2X5, hiiuiig am Grunde verbunden, die ausseren mit 
den ICronblattern wechselnd, die inneren mit langeren Fila- 
menten, die Antlieren zweikammerig, mit zwei Langespalten 
nacli innen aufspringend; Garpell 5blatterig, syncarp ge- 
fachert, mit getrennten, aber zusammengedrangten Staub- 
wegen; Samenknospen mehre in jedem Fach, an der Yentral-

1) Vgl. Botanisehe Zeitung 1867, Seite 21.



seite der Carpellblatter, also in den inneren Paeliwinkeln 
angeheftet, bisweilen die Facher durch je eine Scheiuscheide- 
wand nochmals lślngs getheilt, die Samenknospen anatrop, 
hangend; Kapsel (bei den Heimischen) fachspaltig; Same 
mit geradem, axilem Keim im Endosperm, mit einem an der 
Spitze elastisch abspringenden Arillus versehen; Keim reclit- 
laufig.

Die Familie ist hauptsachlich in den Steppen des sud- 
lichen Afrika und des warmeren Amerika verbreitet. In den 
ubrigen Erdgegenden kommt sie nur sporadiseh vor.

Gattung 530. Oxalis L.
Kapsel mehr oder weniger gestreckt, yielsamig, fach

spaltig; Kelchblatter getrennt; Staubblatter scliwacb mona- 
delphisch.

ARTEN:

Oberirdische Stengel f e h l e n d .................................... 1.
Oberirdisclie Stengel deutlich entwickełt . . . .  2.

1. Rhizom unterirdisch kriechend, dauernd; Blumen an-
sehnlich, weiss oder rothlich:

2109. O. Acetosella L.
2. Stengel aufrecht; Fruchtstielclien aufrecht oder schriig

abstehend............................... 2110. O. stricta L.
Stengel ausgebreitet, liegend und wurzelnd; Frucht- 

stielchen zurttckgeschlagen:
2111. O. cornimlata L.

Flora XXI. 9



2109. 0xalis Acetosella L.

Sauerklee.

Syn. Oxys Acetosella Scopoli.

Das dauernde Ithizom ist fadendunn, kriecbt unter der 
Bodenflache urnber, wurzelt an den Knoten, veriistelt sieli 
mehr oder weniger, ist an den unteren Theilen lockerer, 
naeli oben dicht mit kleinen, fłeischigen, schuppigen, wendel- 
stiindigen Blattern besetzt; der oberirdisebe Stengel ist giinz- 
lich unentwickelt, daher sebeinen die langgestielten Lieht- 
bliitter und die in ihren Achseln stehenden Blutlien ans 
dem Boden zu kommen. Bliitter Bzablig, wie der Blattstiel 
flaurnig, die Blattcłien verkebrt-herzformig, am Grunde fast 
kurz gestielt; Blutbenstiele langer ais die Bliitter, uber der 
Mitte mit zwei sełir kleinen Deckbliittchen besetzt; Kron- 
blatter verkebrt-eifbrmig, seiclit ausgerandet, weiss mit rotli- 
licłiem Anflug und rothvioletten Adern oder rothlich; Fruclit 
liinglich. Mit purpurnen Blumen (nach dem Troeknen violett) 
ist sie z. B. von Herm Fr. J. Weiss 1881 bei Caymen auf- 
gefunden worden.

B e sch re ib u n g : Der Wurzelstock ist fadenformig, ge- 
gliedert, iistig, liorizontal verlaufend, an den Gelenken wurzel- 
sclilagend und mit fleisebigen, eiformigen rothen Schuppen 
besetzt, hier aucli Bliitter und Blutbenstiele treibend. Die 
Bliitter langgestielt, 3 ziihlig; die Bliittclien selir kurzgestielt, 
umgekebrt-breit-lierzfórmig, aut der Oberseite griin und kabl,



auf der Unterseite oft purpurroth angelaufen und mit zer
streuten Haaren besetzt, der Rand mit ahnlichen Haaren an- 
gedriickt-gewimpert uud auch der Blattstiel mit zerstreuten 
Haaren besetzt. Die Blumenstiele langer ais die Blatter, eben- 
falls mit zerstreuten Haaren besetzt und unter oder iiber der 
Mitte mit einer hautigen, etwas beliaarten Schuppe und einer 
Art von Gelenk versehen. Uie Blumen mehr oder weniger 
tiberhangend; die 5 Kelchblatter langlich, etwa 4 Mm. lang, 
ain Rande durchsebeinend und etwas gewimpert; die 5 Kron- 
blatter langlich umgekehrt- eiformig, etwa 1 Cm. lang, mit 
ihren kurzeń, gelben Nageln etwas zusammenhangend und mit 
etwas gekerbter, weisser, von rothen Athern durchzogener 
Platte. Die 10 Staubgefasse unten volłsttindig verwachsen, 
o ktirzer ais die iibrigen, mit rundlichen Staubbeuteln. Die 
5 Carpellblatter langer ais die langeren Staubgefasse mit 
ihren langlich - eiformigen Fruchtknoten verwachsen; ihre 
5 fadenformigen, bleibenden Grilfel mit stumpfen Narben 
frei. Die Frucht eine langlich-eiformige, unten spitze, oben 
in die 5 Grilfel verlaufende, 5 seitige, Sfaeherige Kapsel, 
welche an den Kanten aufspringt und in jedem Fache ge- 
wohnlich 2 zusammengedrtickte, eiformige, langsgerippte, 
braune Sam en enthiilt, die anfangs von einer weissen, flei- 
schigen Samendecke umschlossen, von dieser, indem sie sieli 
der Lange nach offnet, gewaltsam ausgestossen werden.

Y orkom m en : In schattigen, etwas feuchten, humus- 
reichen Laubwaldungen, in feuchten Gebiischen, an Fels- 
wanden, fast auf allen Bodenarten, aber in Kalkgegenden 
weniger haufig. Durch das ganze Gebiet verbreitet. In den 
Alpen bis 1(300 Meter emporsteigend.



B liith e z e it : April, Mai.
A n w en du n g : Die Pflanze ist, wie die meisten Oxalideen, 

sehr reich an oxalsaurem Kalk, daher schmeckt sie sauer und 
es bezieht sich darauf sowohl der deutsche Name ais der 
lateinisclie Beiname. Fruher war das getrocknete Krant aucli 
officinell: H erba A c e to s e lla e , ist aber langst obsolet. 
Man benutzte sie friiher aucli zur Gewinnung der Oxalsaure. 
Im Garten ist die niedliche Pflanze eine wahre Zierde der 
Moorbeete und Geholzanlagen.

P orm en : /?. partii flor a Koch: Krone nur doppelt so 
lang wie der Kelch; die ausseren Staubblatter sehr kurz, die 
inneren so lang wie der Kelch. Syn. O. Acetosella d. parvi- 
flora DC. 0. paruiflora Lej. Bei der gewolinlichen Form 
sind die Kronblatfcer etwa yiermal so lang wie der Kelch, 
die inneren Staubblatter doppelt so lang wie derselbe.

N am e: O xalis wird von dem griechischen oxys, sauer, 
scharf, abgeleitet, wegen des sauren Geschmackes.

A b b i 1 d u n g e n. T a fe 1 2109.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 auseinandergelegte Krone, ver- 

grossert; 2 Staubgetasse, desg-1.; 3 Carpell, desgl.; 4 Prucht, natiirl. 
Grosse; 5 dieselbe im Liingsschnitt, vergr5ssert; 6 die sieli btthende 
Frucht, desgl.; 7 Same, desgl.



2110. 0xalis stricta L.

Aufrechter Sauerklee.

Syn. O. corniculata Sturm.

Die in zahlreiche, feine Fasern sich auflosende Pfahl- 
wurzel ist eigentlich jahrig; sie treibt einen steif aufrechten, 
locber oder ziemlich entfernt mit abstelienden, langgestielten 
Bliittern besetzten, liandhohen Stengel, an dessen Grunde 
gewohnlich einige zarte, auslauferartige Zweige entspringen, 
welche, zuniichst ohne Wurzelu zu schlagen, auf dem Boden 
hinkriechen, entfernt beblattert sind, spatcr an den Knoten 
Wurzeln treiben und dadurch die Pflanze zweijahrig, aucli 
wohl mehrjahrig machen. Bliitter der Auslaufer klein und 
kurzgestielt, diejenigen des Hauptstengels grosser, langgestielt, 
die oberen abstehend, die unteren zuruckgebrochen, alle neben- 
blattlos und 3zahlig, mit verkelirt-herzformigen Bliittchen; 
Hauptstengel zerstreut, flaumig, in den Blattachseln haufig 
unentwickelte Zweiglein mit kleinen, kurzgestielten Blattern 
entwickelnd; Bliithenstiele aus den oberen Blattachseln ent- 
springend, 2— bbluthig, ohngefahr so lang wie der Blatt- 
stiel; Bliithenstielchen sehr kurz, in den Achseln kleiner 
Deckblattchen entspringend; Blumen klein, gelb; Fruchtstiele 
schrag abstehend oder fast aufrecht; Frucht langgestreckt.

B esch re ib u n g : Die kurze Wurzel zertheilt sich an 
ihrer Spitze biischelweiss in mehre feine Fasern. Der 15 Cm. 
und darliber hohe, walzenrunde Stengel ist straff senkrecht



and an seiner Basis, sowie seine niederliegenden, kriechenden 
Nebenschossen ineist roth gefarbt. Die sebr langgestielten 
Blatter pflegen. zardckgebogen and aus 3 verkehrt-herz- 
formigen ganzrandigen, sich leicht zusammenfaltenden Bliitt- 
chen zusammengesetzt za sein. Die aas den Blattwinkeln 
hervorkommenden langgestielten, einzelnen Blumehen haben 
einen Stheiligen Kelch and 5 gelbe, seitlicb etwas znsammen- 
hangende spatelformige oder verkehrt-eiformige, ganzrandige, 
dem Fracbtboden eingefagte Blmnenblatter. Sammtliche 
Stanbtriiger sind anten in eine blattartige, hiintige Rohre 
yerwachsen, die oben in 10 getrennte Stanbfaden aasgeht, 
wovon abwechselnd 5 langer ais die iibrigen 5 sind, alle 
tragen aber randlicli-pfeilformige Antheren. Der liinglicbe, 
Skantige Fruchtknoten endet in 5 mit kugelformigen Narben 
yersehene G riffel. Die okantige, langliclie, in ibrer Basis 
fora Kelche bedeckte Kapsel klafft in 5 Langsspalten aaf 
and eiithiilt zahlreiche, verkehrt-eiformige, braanlicbe, lang- 
lieh-gerippte, etwas cjaergeranzelte Samen, welche in einer 
weissen, elastischen Samendecke (arillns) sitzen, and von 
letzter bei der Reife aasgescbleadert werden.

Die damit verwechselte O xalis corn iea la ta  L. anter- 
scheidet sieli sclion darch niederliegenden feinhaarigen Stengel, 
Afterblatter and mangelnde Nebenschossen. Uebrigens 
scheint ansere Art nicht bei ans ihre arsprangliche Heimath 
za haben, sondern wahrseheinlich erst mit der Kaltar aas- 
landischer Gartengewachse eingofahrt worden za sein. Sie 
ist sehr zartlich.

Die Pflanze wird in sofern zweijahrig, ais sie am Grandę 
des aafrechten, bliihenden Stengels etwas fleischige, raben-



kieldicke, wurzelnde, den Winter iiberdauernde Auslaufer 
treibt, welche im nachsten Fruhjahr einen neuen Bluthen- 
stengel treiben. Zur Zeit von dessen Fruchtausbildung gehen 
sie wieder zu Grunde, aber mittlerweile sind am Grunde 
dieses Fruchtstengels bereits neue Auslaufer entstanden, wo- 
durch die Pflanze dann gewissermassen dauernd wird.

Y orkom m en: Die Pflanze ist ursprUnglich aus Nord- 
amerika in die Giirten eingesclileppt worden, hat sieli aber 
in Blumen- und Gemiisegarten, auf Grabeland, Scliutt, ja 
sogar hie und da auf Wiesen und Waldblossen eingebtirgert 
und ist ais Unkraut fast durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liith ezeit: Vom Juni bis zum Eintritt des Winters 
im Oktober oder November.

A nw endung: Der Geschmack dieser Pflanze ist eben- 
falls stark sauer. Die selir niedliclien, kleinen Blumen sind 
den Gartnern fur Blumenstrausse sehr zu empfehlen. Ais 
Zierflanze im Blumengarten ist die Pflanze wegen ihres 
Wuchses nicht geeignet.

A bb ildu n gen . T a fe l 2110.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auseinandergelegte Krone, ver- 

grćissert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Fruclit, desgl.: 
.5 dieselbe im Quersclinitt, desgl.; 6 aufspriugende Frucht, desgl.; 
7 Same, desgl.



2111, Oxalis corniculata L.

Liegender Sauerldee.

Der vorigen im Ganzen sehr iilmlich, aber die kriechen- 
den und wurzelnden Stengel fehlen ganz, die Wurzel ist 
jahrig und treibt einen meist am Grandę rerastelten Stengel, 
welcher wie seine Zweige am Boden liegt, aber nieht iibei-- 
wintert, der aufreełite Stengel fehlt. Stengel ausgebreitet, 
flaumig, nur am Grunde wurzelnd; Blatter lizali lig, ziemlicli 
langgestielt, mit verkehrt herzfonnigen Bliittchen und mit 
langlichen, mit dem Grunde des Blattstiels verwachsenen 
Nebenblattern; Bluthenstiele 2- - obliitliig, acliselstandig, 
kiirzer ais das Blatt; Bluthenstielclien am Grunde von je 
einem kleinen Deckblattchen gestiitzt; Blumen klein, gelb; 
Fruclitstielclien zuriickgeschlagen; Frlichte langgestreckt, zu- 
gespitzt, bisweilen sanft gebogen.

B esclire ibu n g : Die Wurzelauslauferfehlen, der Stengel 
ist niedriger ais bei O xalis s tr ic ta , aueh an der Basis 
liegend und weit dichter behaart. Gewohnlich konnnen aus 
der Wurzel melire Stengel, welche na cli unten zu rothlich sind 
und niclit holier ais '/3 Mtr., zuweilen hloss mehre Cm. hoch 
werden. Die Neben blatter, die deutlich in das Auge fallen, 
sind langlich, die Stengelblatter langgestielt, die Blattchen 
derselben dunkelgriiner ais bei O. s tr ic ta , anch kleiner



und herabhangend. Die Bliithenstiele sind etwas kiirzer ais 
die sie stutzenden Błatter, meistens 2bluthig, doch auch 3-, 
sogar 4 bltithig. Die Kronblatter sind eirund, ganz und stumpf, 
ikrę Farbę ist gleich der bei O. stricta , nur ist die ganze 
Blilthe etwas kleiner. Die Staubgefasse stehen wie bei
O. stricta  auf einem Ringe uni den Fruchtknoten herum 
und der Griffel ist so lang ais die inneren Stanbgefiisse. Die 
Kapsel ist vielsamig, wie bei O. stricta  schleudern die 
Fiicher ibre Samen durcli eine Ritze, die sich sogleich wieder 
schliesst und die Sam en sind ąuerstreifig.

Y orkom m en : Auf Aeckern, an Węgra ndern, vor- 
nehmlich auf Sandboden. Sie erscheint im nordwestliclien 
Theile Deutsehlands, namlich von Holstein und Hanno ver, 
nach Westphalen und dem Niederrhein. Stellenweise konnnt 
sie auch anderwarts, z. B. ani Oberrhein, in Hessen, Tburingen 
und Sachsen, vor. In Tliuringen wachst sie bei Gotha und 
Frankenhausen, auch in den Garten in und urn Jena hat sie 
sieli im letzten Jahrzehnt sehr verbreitet, wiihrend die friłheren 
Auflagen unserer Flora noch ihr dortiges Yorkommen be- 
zweifeln. In der Provinz Sachsen ist sie sporadisch ver- 
breitet, so z. B. ziemlich verbreitet in Garten in der Flora 
y o ii  Halle; ferner im Harz; ais łhiufiges Gartenunkraut in 
der Flora von Hamburg und von da bis nach Schleswig 
hinauf; in Bohmen; Schlesien; im Konigreich Sachsen hie 
und da, so z. B. bei Leipzig; in der stidlichen Schweiz; im 
siidlichen Tirol, so z. B. nach Entleutner gemein an Wein- 
bergsmauern bei Meran (D. Bot. Monatsschr. 1884, S. 99); 
im osterreichischen Kiistengebiete; um Salzburg bisweilen auf 
Schutt Yerwildert.

Flora XXI. 10



Biur,liezeit: W ie bei der yorigen vom Juni bis zum 
Eintritt des Winters im Oktober oder November.

A n w en du n g : Ais Grartenpflanze ist sie wegen ihres 
niedrigen Wuchses mehr zu emp fehlen ais die vorige und 
ist besonders in einer Form mit purpurbraunen Blattern be- 
liebt zu Einfassungen und fur Teppichbeete.

A b b ild u n g en . T a fe l 2111.
Pflanzc in natflrl. Grosse.



Fam. 80. Lineae.

Jahrige oder mehrjahrige Pflanzen mit einfachen, un- 
getheilten, ganzrandigen, nebenblattlosen, meist, wie der 
Stengel, vollig kahlen Blattern. Bliithen hypogynisch, gynan- 
driscli, einfach symmetrisch, 5 — 4 zśihlig; Kelch schwacli 
gamosepal, bleibend, in der Knospenlage daeliig, 4— 5blatterig; 
Krone 4— Sblatterig, dialyphyll, in der Knospenlage dachig 
und um die Langsachse (transversal) gedrekt, genagelt und 
bisweilen ani Grunde unter sich und mit den Staubblattern 
verbunden; Staubblatter in gleielier Zahl wie die Kronbliitter 
und mit diesen wechselnd, meist fast vollig getrennt, dicho- 
gamisch, nach innen aufspringend, am Grunde zwisehen je 
2 Staubblattern meist je ein zu einem Schuppchen ver- 
klimmertes Staminodium, mit diesen auf einem gemeinsamen 
Ring (Staubblatttrager) steliend; Carpell syncarp, d. h. ge- 
fachert (4— 5 facherig), mit yollig getrennten (apocarpen) 
Staubwegen, die Faclier 2knospig, durch eine von aussen 
nach innen vorspringende unvollstiindige Scheidewand liings- 
getheilt; Samenknospen an der Yentralseite im Fachwinkel 
herabhangend, anatrop; Kapsel fachspaltig, unilcht 8facherig 
oder 10facherig, d. h. mit einem Samen in jedem Schein- 
fach; Samen flach, mit cprellender Testa und geradem Keim 
in dem sehr schwach entwickelten Perisperm. Keim recht- 
laufig.

Die Familie ist hauptsachlich in den gemassigten Zonen 
yerbreitet.



Gattnngen:
Gatt. 531, L in u m  L. Bliithe 5zahlig.
Gatt. 532. R a d iota  Gmelin. Bliithe 4zahlig.

ARTEN:
531. Linum L.

Kelchblatter ani Rande driisig gewimpert . . . . 1.
Kelchblatter am Rande driisen los............................. 12.

1. Blumen g e l b .................................................................. 2.
Blumen blau, rosenrotb oder w e is s lic b ................... 9.

2. Stengel ziemlich stielrund, nicbt scharfkantig . . .  3.
Stengel nach oben s c h a r fk a n t ig ..............................8.

3. Kelchblatter lanzettlich oder lin ea lisch ................... 4.
Kelchblatter e i fo r m ig ................................................... 7.

4. Bluthenstielclien mindestens so lang wie der Kelch . 5.
Bliithenstielchen weit kiirzer ais der Kelch . . .  6.

5. Rispenaste ganz kalii; Kelchblatter doppelt so lang
wie die Kapsel . . . . 2112. L. gallicum L.

Rispenaste am Grunde nach innen fłaumig; Kelch
blatter doppelt so lang wie die Kapsel:

2113. L. corymbulosum Rchb.
6. Kelchblatter lanzettlich, doppelt so lang wie die

Kapsel; Blatter lineal-lanzettlich:
2114. L. strictum L. 

Kelchblatter verliingert linealisch, 2— Smal so lang 
wie die Kapsel; untere Blatter verkehrt-eiformig- 
langlich, die oberen lanzettlich:

2115. L. nodiflorum L.



7. Kełchblatter so lang wie die Kapsel, kurz zugespitzt;
Blatter 3nervig, die unteren opponirt, liinglich, die 
oberen wendelstandig, lanzettlich:

2116. L. maritimum L.
8. Kełchblatter liinger ais die Kapsel, lanzettlich; Bliitter

3nervig, am Rande glatt, am Grandę beiderseits 
mit je einer Drli.se gestiitzt, die unteren verkelirt- 
eiformig-langlich, die oberen lanzettlich:

2117. L. flamm L.

9. Blatter Sneryig oder 5nervig; Stengel behaart . .1 0 .
Bliitter lnervig; Stengel k a l i i .................................... 11.

10. Blatter spatelfórmig, 5nervig, zottig:
2118. L. hirsutum L.

Bliitter lanzettlich, 3— 5nervig, abstehend zottig:
2119. L. mscosum L.

11. Blatter schmal linealisch, am Rande rauh gewiinpert,
librigens wie der Stengel kalii:

2120. L. tenuifolium L.

12. Kełchblatter driisenlos und kahl; alle Blatter oder
wenigstens die oberen wendelstandig.....................13.

Kełchblatter drusig gewimpert; alle Blatter gegen-
stiindig; Pflanze ż a r t ................................................. 20.

13. Kelchbliitter doppelt so lang wie die Kapsel . . .1 4 .
Kełchblatter liochstens so lang wie die Kapsel . . 15.

14. Blatter lineal-lanzettlich, kahl, am Rande etwas rauh:
2121. L. narbonense L.

15. Alle Kełchblatter zugespitzt............................................ 16.
Innere Kełchblatter oder alle stum pf............................17.



16. Rhizom dauernd, rielstengelig:
2122. L. angustifolium Hudson. 

Rhizom jahrig, einsfcengelig:
2123. L. usitatissimitm L.

17. Fruchtstielchen steif' a u f r e c h t ...................................18.
Fruchtstengel niederliegend oder liangend . . . .  19.

18. Kelchblatter eiformig, kiirzer ais die Kapsel, die
inneren sehr stumpf; Kronblatter breit verkehrt- 
eiformig, mit dem ganzen Seitenrand sieli deckend:

2124. L. perenne L. 
Kelchblatter lialb so lang wie die Kapsel; Kronblatter 

von der Mitte an auseinandertretend:
2125. L. alpinum Jacąuin.

19. Stengel ani Ende zur Bluthezeit aufrecht, zur Erucht-
zeit liegend . . . .  2126. L. Leonii Schultz.

Abgebllihte Bliithenstiele bogenfórmig nach einer 
Seite herabhangend . . 2127. L. austriacnm L.

20. Kelchblatter so lang wie die Kapsel; Bliitter kahl,
ani Rande etwas rauh, die unteren yerkehrt-eiformig, 
die oberen lanzettlich: 2128. L. catharticum L.

532. Jicuiiola Grnelin.
2129. Ii. Unoides Gmelin. Sehr ltleines, jahriges 

PfUinzchen, sehr stark cymatisch verastelt, aus- 
gebreitet.



Franzosischer Lein.

Syn. L. aureum W . Iv. Cathartolinum gallicum Rchb.

Die zarte, jahrige Wurzel treibt einen etwa V2 Meter 
holien, unten einfaohen, oben dichotomisch verastelten, auf- 
rechten, locker mit wendelstandigen Blattern besetzten Stengel. 
Bliitter lanzettlich oder lineal-lańzettlich, ziemlich spitz, nach 
dem Gnmde verschmalert, am Rande etwas raub, die unteren 
ziemlich gedrungen, die oberen, aststandigen, entfernt, die 
untersten zur .Bliithezeit meist schon abgefallen; Bliithen 
klein, entfernt, an den Aestchen endstandig und achsel- 
standig; Kelcliblatter lanzettlich, driisig gewimpert, in eine 
am Rande etwas rauhe Spitze zugespitzt Yerschmalert, andert- 
łialb Mai so lang wie die Kapsel; Rispenastchen ganz kalii; 
Fruchtstielchen mindestens so lang wie der Kelcli; Kapsel 
fast kngelig.

Y orkom m en; Auf Bracliackern und an sterilen Orten 
an der Stidgrenze des Gebiets. Bei Triest, Fiume. Ausser- 
dem im stidlichen und siidwestlichen Europa.

B ltithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g en . T afel 2112.
AB Pflanze in natilrl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 innere 

lllflthe, deegl.; 8 Kronblatt, desgl.



2113. Linum corymbulosum Rchb. 

F&cher-Lein.

Syn. L. aureum DC. Cathartolinum corymbulosum 
Reichenbach.

Der vorigen ahnlich, aber weit hochwuchsiger. Die 
jałnige Wnrzel treibt einen 1/'.> Meter hohen Stengel, welcher 
aufrecht, unten einfach ist und sich nacli oben facherfórmig 
dichotomisch veriistelt. Bliitter schinal lanzettlich oder lineal- 
lanzettlich, sehr spitz, zur Bliithezeit am unteren Theil des 
Stengels bereits abgefallen, am mittlen Stengeltheil ziemlicli 
gedrungen, die aststandigen sehr entfernt, alle am Rande 
rauh; Bltithen in sehr lockerer Cyma, klein, gelb; Kelch- 
blatter lanzettlich, driisig gewimpert, in eine am Rande rauhe 
Spitze zugespitzt verschmalert, doppelt so lang wie die 
Kapsel; die achselstandigen Aestchen am Grunde einwiirts 
flaumig; Fruchtstielchen mindestens so lang wie der Kelcli; 
Kapsel fast kugelig.

Y orkom m en: An trocknen Abhangen. Nur an der 
Sudgrenze des Gebiets bei Triest und Fiume.

B liith eze it : Juni, Juli.

A b b ild u n g en . Tafel211S.
A li Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, yergrilssert.



Steifer Lein.

Syn. L. sessilifiorum a. Lam. Oathartolinmn strictum 
Reichenbach.

Die jalirige Wurzel treibt einen handhohen bis ]l2 Meter 
hohen, einfachen, am oberen Ende den ausgebreiteten Bliithen- 
stand tragenden Stengel, weleher nui’ bei kleineren Exem- 
plaren ziemlicli dicht, bei hochwiichsigen, namentlich im 
oberen Theil, sehr locker mit Blattern besetzt ist. Bliitter 
lineal-lanzettlich, sehr spitz, aufgerichtet, fast anliegend, ani 
Rande sehr rauh; Bluthen in achselstandigen, armbliithigen 
Cymen an den Enden von Stielen, dereń untere sehr lang, 
die oberen kurz sind, so dass die gedrungenen Cymen im 
Ganzen eine weitlanfige Scheindolde bilden; Kelchblatter 
lanzettlich, driisig gewimpert, in eine am Rande rauhe Spitze 
zugespitzt verschmalert, doppelt so lang wie die Kapsel; 
Frnchtstielchen weit kiirzer ais der Kelch; Blumen klein, 
blassgelb.

Y orkom m en; Nur an der Siidgrenze des Gebiets an 
der Kuste des Adriatischen Meeres in Istrien.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . Tafel2114.

AB Pflanze in natiirl. 6ros.se; 1 Kelehblatt, vergrossert; 2 Kron- 
blatt, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.



Knoten-Lein.
Syn. L. liburnicum Scopoli. L. luteolum M. B. Xan- 

tholinum nodiflorum Bchb.
Die kraftige Wurzel treibt einen bis '/2 Meter hohen 

Stengel, an dessen Basis haufig noch einige dicht mit kleinen 
Blattern besetzte stenie Seitenstengel heryorsprossen, die 
Wurzel ist daher jahrig, zweijahrig, auch wohl perennirend. 
Blatter am Hauptstengel ziemlich gedrungen, gross, die 
unteren langlich-spatelformig oder verkelirt-eiformig-lanzett- 
lich, stumpf, nacli unten yerschmalert, die oberen lanzettlich, 
spitz, alle am Bandę sehr rauh; Bluthen ziemlich gross, gelb, 
in eine unregelmassig facherige, lockere, unterbróchene Cyma 
geordnet, Kelchblatter verlangert linealisch, an der Spitze 
karz zugespitzt, begrannt, am Bandę feingesagt-ranh, driisen- 
los, doppelt bis dreifach so lang wie die Kapsel; Fruckt- 
stielchen weit kiirzer ais der Kelch; Kapsel zwiebelformig.

V orkom m en: Aut Brachackern und in Weinbergen 
auf Thonboden. Im Gebiet nur im sildlichsten Theil durch 
ganz Istrien, im osterreichischen Kttsten gebiet auf dem 
Stramare zwischen Zaule und Muggia bei Triest und auf 
den Inseln wie z. B. auf Cherso.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: W ie alle grossblumigen Arten dieser 

Gattung eine empfehlenswerthe, leiclit zu kultivirende Garten- 
pflanze.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2115.
A Plianze in natiirl. GrGsse; 1 Kelch blatt, vergrossert; 2 Blatt- 

grund, desgl.



Strandlein.

Das dauemde Rhizom treibt einige stenie, kurzere und 
fertile, bis J/‘2 Meter hohe, anfrechte Stengel. Sterile Stengel 
ziemlich dicht mit opponirten, langlichen, ganzrandigen, ani 
Bnde abgerundeten, nach dem Grunde wenig verschmalerten 
Bliittern besetzt; fertile Stengel nur im unteren Tlieil mit 
ahnlichen Bliittern bedeckt, im oberen Tlieil ziemlicli entfernt 
mit wendelstiindigen, lanzettliehen, spitzen Bliittern besetzt; 
Bluthen ziemlich gross, sattgelb, in gestreckter, an den Enden 
der achselstiindigen Aeste cymatischer liispe; Kelchbliitter 
eiformig, kurz zugespitzt, driisig gewimpert, so lang wie die 
Kapsel; Frachtstielchen mehrfach langer ais der Kelcli. Die 
Bliitter sind 3nervig und vollig kalii.

Y orkom m en: An der Kiiste des Adriatisches Meeres 
bei Triest und Monfalcone.

B lu th ezeit: August, September.
A nw endung: Eine selir empfehlenswertheGartenpflanze.

A bb ild u n gen . T a fe l 2116.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kronblatt, vergrosserti 2 Oarpell 

mit Staubgefass, desgl.; 3 Keleh, desgl.



2117. Linum flavum L.

Gelber Lein.

Syn. L. campanulatum M. B. L. tauricum W . L. mono- 
petalum W . Xantholinum flcmmi Rchb.

Das kurze, dauemde Rhizom bringt eine Anzahl von 
bis 1/2 Meter hohen, aufrechten, locker mit wendelstandigen 
Bliittern besetzten Stengeln hervor. Blatter kalii, 3nervig, 
drusenlos, am Rande glatt und kalii, am Grandę beiderseits 
von einer Driise gestiitzt, die unteren breit, lanzettlieh, fast 
liinglich, nacli dem Grunde sehr verschmalert, am Ende 
stnmpf, die oberen lanzettlieh, nach dem Grandę etwas ver- 
schiilert, am Ende spitz; der obere Stengeltheil scharfkantig; 
Blttthen in endstiindiger, ziemlich reichbltitliiger, undeutlich 
cymatischer Scheindolde; Deckblattchen langer ais die Bliithen- 
stielchen, lanzettlieh, spitz; Kelchblatter lanzettlieh, zugespitzt, 
drtisig gewimpert, langer ais die Kapsel, am Rande gezalinelt, 
Kronblatter citrongelb, dottergelb geadert, am Grunde schwach 
zusammenhangend; Miindungslappen kopfig; Kapsel liinglich.

B e s ch re ib u n g : Durch die beiden braunen Driisen, 
welche die Basis der Blatter stiitzen und yerkiimmerte Neben- 
blatter sind, unterscheidet sich diese Leinart von allen iibrigen 
deutschcn Species des Geschlechts L in u m , wurde deshalb 
durch Reichenbach von dem Geschlechte Linum  getrennt 
und mit dem Namen X a n th o lin u m  begabt. Ihm sehr ahn- 
lich ist die illyrische Fortu Linum  (oder X anth  o linum )



n od ifloru m  und das franzosiche Linum (X antholinum ) 
cam panulatum ; dieses weicht besonders durch langere und 
schmalere Stengelblatter, grossere und nur allmahlig breiter 
werdende Kronblatter und durch kauni gesiigte Kelchbliitter, 
jenes durch feine, doch deutliche und scharfe Serratur der 
Stengelblatter, durch gedrungene Kronen, grossere Kelch- 
blatter und Kapseln von L. flavum  ab und es steht in 
Frage, ob diese 3 Formen ais besondere Species oder ais 
Abarten ein und derselben Species aufgefahrt werden sollen. 
Bei allen 3 Arten sind aber an der Basis die Kronblatter 
mit dem Kingę, worauf die Staubgefasse stehen, verwachsen 
und ausser den 5 vollkommenen Staubgefassen findet man 
noch 5 verkummerte. Unser L. flavuni bildet einen holzigen, 
vielkopflgen Stock und seine unverastelten Triebe sind am 
Grunde ebenfalls holzartig. Die Stengel werden 10—30 Cm. 
lioch, selten daruber, sind mit wechselstandigen Blattern be- 
kleidet, welche 1— 3 Cm. lang und 0— 10 Mm. breit werden. 
Die langlichen, zugespitzten Kelchbliitter sind fein-randhautig 
und fein gesiigt, ebenso sind die Bliitter bei starker Ver- 
grosserung nicht vollig ganzrandig, sondern mit hochstfeiner 
Serratur begabt. Der Stengel theilt sich oben ziemlich 
regelmassig nach wiederholt dichotomischer Ordnung in 
Bliithenstiele, wodurch ein doldentraubiger Bliithenstand ent- 
steht. Die obersten Bliithenstiele sind kurz, die Blumen 2 Cm. 
lang und mehrmals langer ais der griine Kelch.

Y orkom m en: Auf durren, grasigen Fliichen, niimlich 
auf Bergtriften und Wiesen in heisser Lagę. In Krain und 
durch Steiermark nach Oesterreich, Mahren und Bohmen 
(Leitmeritz, Perutz, Karlstein u. s. w.), und stellenweis im



Donaugebiet bis nach Ulm (Arnegg, Herrlingen, Blaubeuren, 
Horvelsingen, Beiningen) herauf.

A n w e n d u n g : Eine prachtige Zierstaude fiir den Blumen- 
garten und leicht nu kultiviren. Sie verlangt sonnige, wannę 
Lagę, nimmt mit jedem Boden furlieb. Zweckmassig isfc es, 
namentlich in Mitteldeutschland, ihr im Winter eine leichte 
Schntzdeclce zu geben.

F orm en : Sie ist, wie ałle Arten dieser Gattung, dicho- 
gamisch und variirt daher:

J) Staubblatter so lang wie der Kelch; Staubweg weit 
langer ais der Kelch und die Staubblatter.

2) Staubblatter fast doppelt so lang wie der Kelch; 
Staubweg den Kelch nicht liberragend.

Linuni campanulatum L., im ostlichen Frankreich wild- 
wachsend, unterscheidet sieli durch liingere, allmahlig ver- 
sshmalerte Kelchblatter, welche ani Rande fast vollig glatt 
und kalii, nicht driisig gewimpert sind.

A b b ild u u g en . T a fe l 2117.
A Pflanze in natttrl. Gr5sse; 1 Blattgrund, vergri5ssert; 2 Kelch- 

blatt, desgl.



Behaarter Lein.

In Bezng auf Wuclis, Dauer und Grosse der Yorigen 
iihnlich, aber sofort durch die Behaarung und die Bliithen- 
farbe zu unterscheiden. Der Stengel und fast alle griinen 
Pflanzentlieile filzig-zottig; Blatter eifonnig-lanzettlich bis 
breit-lanzettlich, die unteren breiter und abgerundet-stumpf, 
die oberen zieinlich spitz, alle 3— 5nervig, wendelstandig und 
wie die Kelchblatter zottig; Kelchblatter lanzettlich, zuge- 
spitzt, łanger ais die Kapsel, wie die Deckblatter am Itande 
drlisig gewimpert; Kronblatter lilafarbig, am Grandę weiss; 
Miindungslappen keulig.

B es cli rei bu ng: Die Pflanze wird 1/3 — ’/2 Meter lioch, 
mehre nur an der Spitze mit Bluthenastchen verzweigte 
Stengel kommen aus dem liolzigen, perennirenden Wurzel- 
stocke, haben eine aufrechte, oft steife Stellung, sind rund 
und mit gebogenen Haaren dieht besetzt. Am Grunde sind 
sie sehr dieht beblattert, sodass die Blatter dachig iiber 
einander liegen, nacli oben stehen die Blatter etwas weit- 
laufiger. Sammtliche Blatter sind stiellos, stehen wechsel- 
weise und nur an den Zweigen findet man nicht selten gcgen- 
standige Blatter. Unten an den Stengeln sind sie kleiner 
und stumpf, nacli der Mitte zu werden sie bis 3 Gm. lang 
und an ihrer breitesten Stelle bis 1 Cm. breit. Sie haben 
eigentlich nur 3 Hauptnerven, welche die ganze Blattfliiehe 
durchziehen, doch finden sich an breiten Blattem bis iiber 
die Mitte des Stengels liinauf noch 2 Seitenneryen, welche



vor der Blattspitze auslaufen, haufiger auch sehr undeutlich 
sind. Alle Blatter sind beiderseits und am Rande dicht mit 
weisslichen Zottelhaaren besetzt, wodurch das Irische Grtin 
des Parenchyms getrttbt wird. Die Deckblatter und die 
Kelchblatter haben Driisenhaare, ebenso auch der oberste 
Theil des Stengels. Die Kronblatter decken sich gegenseitig, 
sind blass-rothlich blau, am G rundę gelblich, ihre Griffel 
yiolett, die Bliithenstiele der blulienden Blume haben min- 
destens die Liinge des Kelches. Die Staubgefasse sind durch 
den Ring, worauf sie stehen, mit einander verwachsen und 
ausser den 5 ausgebildeten sielit man nocli 5 andere, die 
ais Rudimente zwischen jenen stehen und sich bloss ais kurze 
Paden zeigen. Diese Species hat mit Linum viscosum  
am meisten Aehnliclikeit, unterscheidet sich aber durch 
filzigen Stengel, breitere Blatter, dereń Blattflachen dicht- 
zottig und dereń Kelchblatter beiderseits dicht behuart sind. 
Auch die Farbę der Bluthe ist yerschieden. Sie ist bei uns 
weit weniger verbreitet ais das L inum  yiscosum .

Y orkom m en: Auf sonnigen, grasigen Stellen, an den 
Randem der liiigel und auf dtirren Stellen der Bergwiesen, 
docli nur von Sudmahren durch Niederosterreich bis nacli 
Steiermark.

B lU th ezeit: Juni, Juli.
A n w e n d u n g : Ais Gartenpflanze nicht minder em- 

pfehlenswerth ais L inum  flavu m  L. und ebenso leiclit zn 
lcultiyiren.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2118.
AB Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Kelch mit innerer Bltitlie, ver- 

grossert.



2119. Linum viscosum L.

Klebriger Lein.

Syn. L. silvestre Scopoli.

Der vorigen selir iihnlich, aber durch die abstehenden, 
zottigen Haare und die Bliithenfarbe zu unterscheiden. Stengel 
durch weifc abstehende Haare zottig; Blatter wendelstandig, 
breit lanzettlich, 2— 5nervig, zottig, die oberen nebst den 
Deckblattern drtisig bewimpert und auf den Flachen fast 
kahl; Kelchblatter fast kalii, am Rande drtisig gewimpert, 
lanzettlich, zugespitzt, langer ais die Kapsel; Kronblatter 
liell rosenroth mit lilafarbenen Adern; Mundungslappen gleich- 
farbig, keulig.

B eschr eibung: Der holzige Wurzelstock treibt unten 
unverastelte, nur an der Spitze in Bliithenzweige ansgehende, 
aufrechte Stengel, dereń Behaarung sieli wesentlich dadnrch 
von dem ahnlichen Linum hirsutum  unterscheidet, dass hier 
die Haare keinen Filz bilden, sondern wagrecht vom Stengel 
abstehen. Die nnteren Blatter sind elliptiscli, stumpf und 
5nervig, beiderseits weichhaarig, docli nicht drusenhaarig, 
die oberen Blatter dagegen sind langlich - lanzettlich bis 
lanzettlich, zugespitzt, 3— 5nervig; auf den Flachen fast kahl, 
aber am Rande durch Drusenhaare gewimpert. Sie unter
scheiden sieli also von dem ahnlichen L. hirsutm  zuerst 
durch ihre Zuspitzung und darni durch den Mangel der Zottel-
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haare anf beiden Flachen. Wabrend hier die driisenhaarige 
Bewimperung deutlich ins Auge fallt, ist sie dort, wenn sie 
an den obersten Blattern auftritt, mit Zottelhaaren gemengt. 
Alle Blatter sind wechselstiindig und sitzend, die Kelch- 
blatter, ebenso wie bei L. b irsuum , lanzettformig, lang zu- 
gespitzt, driisig gewimpert, docli fast nocli einmal so lang 
ais die kugelige, niedergedruckte Kapsel. Die Blutlienstiele 
sind dicht-zottel liaarig, zur Bluthenzeit nicht langer ais die 
Kelche, doch spiiter yerlangem sie sich selir. Die Kron- 
blatter messen 2 Cm., bab en eine blassrosenrothe Grundfarbe, 
die durch die lilafarbigen Adern, welche die Blumenblatt- 
flachen durcłizielien, einen blaulichen Schimmer erhalt. Naeh 
dem Grurnie hin verblassen die Kronblatter und endigen an 
ihren Nageln mit einem Hellgelb. Die Staubgefasse sind, 
ebenso wie bei L. hir.sutum, so gestaltet, dass ihre Staub- 
beutet auf den Faden schwebend liegen und dass sich an 
der Yerwachsung am Grundę zwischen den 5 ausgebildeten 
Staubfaden nocli 5 verkummerte finden.

Y ork om  m en: An sonnigen, felsigen, berasten Stellen 
der Alpen, auf Alpentriften und Matten, auf alpinen und 
subalpinenHaiden. Oberbaiern; Salzburg; Siidtirol; Kamthen; 
Krain ł) und von da bis nach Oesterreich. Yom Hochgebirge 
bie und da auf die Vorebenen berabkommend, so z. B. mit 
den Fliissen bis in die Donauebene, in Baiern bis auf die 
Munchener Ebene, in Wurttemberg am Waldsaum bei Burla- 
iingen unweit Ulm. Kafliscli ftilirt ais specielle Standorte an 
Lechfeld bei Augsburg, Freimann bei Miliichen. tim Fiissen, 1

1) Yergl. Oesterr. iiotan. Zeitsohrift 1863, Seite 387.



Schongau, Andechs und Ammerland, Oberammergau, Tblss, 
Ingolstadt, Inzell, Reichenhall, Berektesgaden.

B ltitliezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: Sie ist dicliogamiseh, wie die iibrigen Artem

; A bb ild u n gen . T a fe l 2119.
AB Pflanze in natiirl. Urosse; 1 Stengelstiiek, yergrOssert.



2120, Lirsum tenuifolium L.

Schmalblattriger Lein. Bergiem.

Syn. Cathartolinum tenuifolium Reichenbach.
Durch die linealischen, schmalen Blatter von den iibrigen 

Arten lei elit zu unterscheiden. Das dauernde Rhizom treibt 
einen Rasen von liarten, aufrechten, etwas gestreiften, ein- 
facheu, nach oben in die ausgebreitete Rispe ubergehenden 
Stengeln. Blatter wendelstandig, linealisch, zugespitzt, am 
Rande wimperig-ranh, riickwarts scharf, fein gesagfc, librigens 
wie der Stengel kalii; Kelehblatter langlich-lanzetfclich, zn- 
gespitzt, driisig gewimpert, an der Spitze pfriemlich, wenig 
langer ais die Kapsel; Kronblatter verkehrt-eirund, am Ende 
fast gestutzt aber in der Mitte mit kleiner Zuspitzung, weit 
langer ais der Kelch; Kapsel kugelig, zugespitzt; Sam en 
schief verkebrt-eiformig, gelbbraun. Blume hellroth-lila.

B esehre ibung :  Der Aveissliche Wurzelstock ist holzig 
und rielkopfig, die Stengel werden 45— 60 Gm. hoch, bleiben 
aber auch biiulig an minder guten Standortern zuriick und 
erreichen nur 15 Cm. Hohe. Die Blatter sind fast pfriemen- 
formig, werden 1— 8 Cm. lang, stehen unten am Stengel 
sehr diebt und sind kleiner, werden oben weitlauflger und 
grosser, liaben am Rande einzelne nacli oben gekrummte 
feine Zahnchen, sind starr, graugrun, doch giebt es auch 
Exemplare mit etwas erweiterten Blattern. Alle Blatter



gehen an der Spitze in eine Stachelspitze aus, sind ani Rande 
durch die feinen Stachelhaare rUckwarts scharf und liaben 
einen liervortretenden Mittelnery. Unten ist der Stengel 
feinhaarig und unverastelt, oben ganz haarlos und in auf- 
wartssteigende, kalile, glatte Aeste veriistelt, welche wiederum 
nur an ilirer Spitze verzweigt sind. Die untersten Aeste 
sind aucb beblattert, die oberen haben nur in den Theilungen 
ein Blatt, dessen Lange mit der Hohe der Verastelung ab- 
nimmt. Die obersten Bliittchen in den Theilungen der 
Bliithenrispe sind ani Rande driisig bewimpert, ebenso die 
Kelehblatter, welche eirund, langzugespitzt sind und sieli mit 
einer Stachelspitze endigeu. Die hell-rosarothen Kronen sind 
fast dreimal so lang ais die Kelehblatter, die strohgelben 
Kapseln kleiner ais die Kelche, die Staubfaden ani Grunde 
erweitert.

York o mm en: Auf sonnigen Hoheu der Kalkformation, 
seltener des Sandbodens, besonders an steinigen Stellen von 
Siid- und Mitteldeutschland, doch auch da nicht allgemein. 
In Thuringen ist diese Pflanze ebenfalls seltener, konnnt bei 
Rudolstadt, Querfnrt, Frankenhausen, Meiningen und Sclileu- 
singen vor und in diesen Bereiclien bloss an einzelnen Stellen. 
Zerstreut durch die Schweiz sowie durch einen grossen Theil 
des sudlichen und mittlen Gebiets, aber sehr ungleich ver- 
theilt. Sehr hiiufig in der Rheingegend, im Elsass und in 
Lothringen in der Ebene und aul’ den Abhangen, auf Kalk 
und Loss, bei Metz,1) bei Strassburg im Bois dTllkirch und

1) Nacli gefalliger brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth 
namentlich haufig auf trocknem Basen der Hohen bei Ars, Ancy, 
Chatel etc.



am Kaulenberg-Felsen bei Mundolsheim; am ganzen Nieder- 
rhein mit seinen Nebenflussen; in der Wetterau; in Hessen; 
bei Gottingen; friiher bei Querfurt; in Bohmen.

Bluthezei t :  Juni, Juli.
Anw endung :  W ie bei den yorigen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2120.
AB Pflauze in natui'1. Grosse; 1 Kelchblatt, yergrossert.



2121. Linum narbonense L.

Krainer Lein.

Syn. L. laeve Reichb.
Das kraftige, fast rubenformige, dauernde Rhizom ent- 

sendet zahlreiche, anfrechte oder aufsteigende, einfacbe oder 
mit wenigen sterilen Seitenzweigen besetzte Stengel, welche 
ziemlich dicht mit lanzettlichen oder lineal-lanzettlicben, sebr 
spitzen, kablen, am Rande etwas rauhen Blattern bekleidet 
sind, meterhoch werden und am Ende die lockere, armbltithige 
Cyma tragen; Aeste der Cyma gestreckt, mit einigen lanzett- 
lichen Deckbliittcben besetzt; Kelchblatter lanzettlich, zu- 
gespitzt, drusenlos, doppelt so lang wie die Kapsel; Blumen 
gross, bimmelblau; Kronblatter eirund, am Ende in eine 
stumpfe Spitze zugespitzt.

Y ork om men; Auf Gebirgswiesen und rasigen Platzen. 
In Krain und im osterreichischen Kiistengebiet (Oesterr. Bot. 
Ztg. 1863, S. 388).

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine ausnehmend scbone Zierpflanze 1’iir 

den Blumengarten.
Abbildungen. Tafel 2121.

AB Pflanze in nat. Grosse; 1 Staubgefiisse, vergrossert; 2 Kelcb- 
blatt, desgl.



2122. Linum angustifolium Hudson. 

Ackerlein.

Syn. L. tenuifolium L. var. L L. arvense Bauhin. 
L. iiumile Miller. L. gracile Scliott.

Das dauernde Khizom bringt einige kurze, dicht be- 
blatterte und zahlreiche bis meterlange, locker beblatterte, 
aufrechte Stengel liervor; Bliitter schmal - lanzettlich oder 
lineal-lanzefctlicb, spitz, kalii; Bluthen in sehr langgezogener, 
weitlaufiger, undeutlicli und einseitig cymatischer Rispe; 
Kelchblatter eiformig, zugespitzt, driisenlos, fast so lang wie 
die Kapsel, die inneren schwacb gewimpert; Blumen ziemlich 
klein, blassblau.

Y ork  o mm en; Auf steinigen Abliangen, Triften, Bracli- 
aekern. Im stidlichen Krain, im osterreichisehen Kiisten- 
gebiet und in Istrien.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A n w en du n g : Ais Gartenpflanze weniger empfehlens- 

werth ais die vorige.

Abbildungen. Tafel 2122.
AB Pfląnze in naturl. Grosae; 1 Frucht, yergrOssert.



Flachs. Saatlein.

Die jahrige Wnrzel fcreibt einen einfachen, stielrunden 
Stengel, welcher steif aufrecht steht und sieli oben in zahl- 
reiclie achselstiindige, nur an der Spitze verzweigte Aeste 
theilfc und ziernlich dicht mit wendelstandigen, lanzettliclien 
oder linealisch-lanzettliclien, ganzrandigen, wie der Stengel 
kahlen Blattern besetzt ist; Bluthen an den Zweigen achsel- 
standig, gestielt, traubig; Kelcliblatter eirund, spitz oder zu- 
gespitzt, am Rande trockenhautig, drtisenlos, fast so łang 
wie die Kapsel; Kronblatter blau, selien weiss.

B esclire ibu n g : Die Wurzel ist dunn, spindelig, der 
Stengel steif und haarlos, die Blatter werden 1 — 3 Cm. lang 
und 2 — 5 Mm. breit, sind unten ani Stengel spitz, oben ani 
Stengel zugespitzt, alle 3nervig und haarlos. Die Bluthen 
steli en am Ende der Zweige, haugen vor der Bluthe iiber, 
bilden zusammen eine lockere Ilispe, bliihen aber nur einen 
Tag. Die Kronblatter sind schwach gewimpert, weit grosser 
ais der Kelcb, himmelblau oder reinweiss. Der blaue Griffel 
ist etwas liinger ais die blauen Staubgefasse. Der Klanglein 
unterscheidet sieli durch die oben angegebenen Kennzeiclien, 
aber aucli nocli durch melir elliptische Kelchbliitter, die 
3 mai kUrzer ais die Kapsel, und durch ganzrandige Kron
blatter, die beim Dreschlein etwas kerbzahnisr sind.

Yorkom m en: Das Yaterland unseres Saatleins ist un- 
bekannt, niochte wolil in den hoheren Theilen von Westasien 
und Nubien zu suchen sein. Gewiss ist, dass seine Kultur 
in die altesten Zeiten der Geschichte frillt, da selbst die
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Aegypter sie in grosser Ausdehnung trieben. Sie sehrieben 
der Isis diese Erfindung seines Anbaues bei, dalier aueh ihr 
der Beiname L in g iera  wurde. Ihre Priester kleideten sich 
in Lein, auch die Mmnien wickelte man in Lein. In Deutsch- 
land ist seine Kultur allgemein, doch gedeiht er molir in 
dem feuehteren Klima holier gelegener oder waldreicher 
Landstriche und an der Kiiste. Beriihmt sind daher die 
westpbalische Leinkułtur in dem biigeligen Theile West- 
phalens, die schlesische Leinkułtur, in dem gebirgigen Theile 
Schlesiens, die hannoversche Leinkułtur, in dem sudlicben 
gebirgigen Theile des Konigreiches, die schwabisclie Lein- 
kultur, in Oberschwaben und dem Algau, die belvetisebe 
Leinkułtur, in dem Hiigellande nahe der Alpenkette; die 
pommerisehe Leinkułtur im feuchten Kustenlande der Ostsee, 
die sachsische Leinkułtur im Erzgebirge. Ueberhaupt baut 
man Schliesslein mehr im nordlichen, Klanglein mehr im 
sudlicben Deutsehland, namentlich in Scbwaben; die weiss- 
bltibende Yarietat ist selten, die russische Varietat wird jiihr- 
licli in Samen von Biga oder Odessa bezogen, artet aber 
Ijald in unsere gemeine aus. Der Lein verlangt einen guten 
sandreicben Boden in trockener Lagę, der durch die klima- 
tiselien Verhaltnisse vor dem Durrwerden geschtitzt ist.

B lu th eze it : Juli, August.
A nw endung: Offizinell der Same: Sem en Li ni 

(Pharmacopoea germanica Ed. II., S. 238) ais erweichendes, 
einhiillendes Mittel. Derselbe enthalt etwa 20 Prozent fettes 
Oel (Leinol), welches kalt gescblagen klar und hellgelb, 
warm gescblagen braungelb ist und dann leicbt ranzig wird. 
Man gebraucbt dasselbe zum Bucbdruckerfirniss, zum Yogel-



leim, zur Seife, in Fabriken ais Schmierol; frulier war es 
aucli ais Brennmaterial zur Beleuchtung allgemein verbreitet; 
ferner dient es zum Oelen von Holzwerk, z. B. Fussboden 
u. dgl. Die Pllanze ist auch ein reizendes Ziergewachs flir s 
freie Land. Nach vorheriger Rostung giebt der Stengel die 
werthvolle Leinwandfaser.

F orm en : a. Linum uidgare Schiibler, S cb liessle in , 
D resch le in , g e m e in e rL e in , hoher im Stengel, mit klei- 
neren Blattern, Blutlien und Kapseln; diese sind im reifeu 
Zustande gesclilossen, mlissen ausgedroschen werden und ent- 
halten dunklere Samen. Man unterscheidet davon:

«. gem einen  Lein mit ’/2 Meter liohen und hoheren 
Stengeln und blauen Blumen. 

fl- r iga isch en  oder russischen  Lein mit meterhohen 
Stengeln und blauen Blumen. 

y. w eissen Lein mit Meter liohen Stengeln und 
weissen Blumen.

b. Linum crepitansSchiibł., LinumhumileMili., K lang- 
le in , S p r in g i ein, niedriger und astiger im Stengel, mit 
grosseren Blattern, Bluthen und Kapseln; letzte springen in 
der Reife mit einem leisen Klang von selbst und mit Ełasti- 
citiit auf, haben blasse Samen.

A nm er ku ng: Der Na me ist von den Itomern eiitlelmt, 
welche den Lein {Linum) anbauten, wie fast alle Yolker des 
Alterthums.

Abbi ldungen.  Tafe l  2123.
A 1'flanze in naturl. Grosse; 1 Kelcliblatt, vergrbssert; 2 Kron- 

blatt, desgl.; 3 Staubgefasa, desgl.; 4 innere Bliithe, desgl.; 5 Fruclit- 
knoten im Querscbnitt, desgl.; 6 Frucht, desgl.; 7 Same, natiirl. 
GrOsse u. vergri5ssert.



2124. Linum perenne L.

Staudenlein.

Syn. Adenolinutn perenne Rchb. Linum austriacutn 
Pollich.

Das dauernde, kurze Rhizom isfc vielkopfig und treibt 
zalilreiehe, anfangs aufrechte, zuletzt etwas ausgebreitete, 
steife, im unteren Theil einfache Stengel; Blatter ziemlich 
looker, wendelstandig, schmal lanzettlicli, 1— 3nervig, kalii; 
Bluthen an den Eu de u der achselstiindigen Zweige, in welche 
sieli der Stengel auflost, achselstiindig und loekere, gestreckte 
Trauben bildend; Kelchblatter eiformig, am Rande driisenlos 
und kalii, ltiirzer ais die Kapsel, die inneren sehr stumpf, 
Kronblatter breit yerkehrt-eiformig, mit dem ganzen Rande 
sieli declcend, der Nagel langlich dreieckig; Blumen blau, 
mit starkem Honiggeruch; Kapsel rundlich-eiformig; Bliithen- 
stiele, aucli zur Fruchtzeit, aufreclit; Mundungslappen kopfig, 
dureb eine Furclie 21appig, antlierenformig, gelb; Kronbliitter 
biiufig am Nagel beiderseits dureb ein Zahnchen geohrelt. 
Das Glied des Bliithenstiels unter dem Kelcli doppelt so 
lang wie die Breite des Gelenks.

B esebre ibu n g : Diese Species ist, ungeachtet ibrer 
Seltenheit, sehr bekannt, denn sie wurde unter dem Namen 
„ewiger Lein“ zum Anbaue empfoblen. Sie bat mit Linum  
austriaeum  grosse Aelmlichkeit. allein die Blumen sind



etwas grbsser, die Stengel fester, starker und steifer und die 
Bliithenstiele der verhliihten Blumen bleiben aucli nach der 
Bluthe aufrecht gerichtet. Der holzige Wurzelstock bildet 
eine Menge aufrechter Stengel, welche 1/2 Meter, in der 
Cultur aber bis 60 Cm. hoch werden, yollig haarlos sind, 
sieli oben in Blttthenzweige verasteln, an welchen die grossen, 
blauen Bluthen traubig stehen. Die Blatter sind schmal- 
kmzettforniig bis linienformig, sitzen zerstreut am Stengel, 
sind einneryig, doch zu beiden Seiten des Neryes bemerkt 
mau an breiteren Blattern nocli 2 sieli in der Hulfte des 
Blattes verlierende Nebenneryen. Sie liaben die Lange von 
1 —3 Cm., werden jedoch hoebstens nur 4 Mm. breit und 
spitzen sich vorn zu. Die Kelchbliitter sind randliautig, 
3nervig, die iiusseren stachelspitzig; ihr Mittelnery lauft nicht 
bis zur Spitze aus und ilire Lange erreiclit niclit die der 
Kapsel. Die Kronbliitter messen 1 — 2 Cm., sie decken sich 
am llande vollig, liaben ein tiefes Himmelblau und einen 
gelben Nagel. Die Bluthen sind ebenso Eintagsblumen wie 
der gemeine Lein und die meisten der Leinspeeies, bltihen 
des Morgens auf und lassen die Kronbliitter des Nachmittags 
fallen. Im Uebrigen stimmt diese Species ganz mit Linum 
a u str ia cum iiberein.

Y orkom m en: An sonnigen, dtirren Stellen im Sand- 
boden, an sonnigen Abhangen, in sandigen Waldungen. Auf 
der Rheinfiiiche zwischen Bensheim und Darmstadt in der 
Nahe von Frankfurt a. M. liinter dem Schwengelsbrunnen 
am W ege, der nach der kleinen Saustiege fulirt, links im 
Walde; in Baiern bei Regensburg, Mlinchen, Passau, nach 
Kafłisch in der Haide bei Freimann und Ismaning unweit



Miinchen, bei Plattling und Deggendorf.1) Nach gefalliger 
Mittheiłung des Herm P. Ruder! bei Alsleben arn alten 
Wege nach Schachstedt auf grobem Steingeroll sowie in 
grosster Menge auf dem Kirchhof von Alsleben auf und 
zwischen den Grabem vollig eingebiirgert (Brief vom 27. Juni 
1883).

B liith eze it: .Juni bis August.
A nw endung: Diese Species hat sieli fur die Kultur 

nicht ais zweckmassig bewiibrt, denn ihr Stand ist locker 
und wird schon im zweiten Jahre, wenn nicht Composterde 
aufgelegt wird, sehr locker. Zudem konirnt hierzu, dass die 
Faden ungleich grober ais beim gemeinen Saatlein sind. 
Dagegen ist die Pflanze eine vortreffliche Zierstaude fur 
den Bkunengarten und sehr leiclit zu kultiviren.

1) Ygl. Botanisclie Zeitung 1864, Spalte 1; Oesterr. Botanisohe 
Zeitung 1878, Seite 300.

A b b ild u n g en . T a fe l 2124.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kronblatt, vergrossert; 2 Carpell 

mit Staubgefiiss, desgl.; 3 Fracht, desgl.



2125. Linum alpinum Jacąuin.

Alpenlein.

Von weit gedrungenerem und niedrigerem Wuchs ais 
der vorige.

Das kraftige, kurze Rhizorn łst mehrkopfig und treibt 
eine Anzahl rasiger, am Grunde aufsteigender, nach oben 
aufrechter, steriler und fertiler Stengel, welehe dieht be- 
bliittert sind und am Eńde eiue armziihlige Doldentraube 
tragen. Bllitter lineal - lanzettlich, kalii, zugespitzt, wendel- 
standig; BltUhenstiele auch zur Fruchtzeit steif aufrecht; 
Kelchblatter eiformig, am Rande driisenlos und kahl, halb 
so lang wie die Kapsel, die inneren sehr stumpf und liaut- 
randig; Kronblatter langer ais die Kelchblatter, verkehrt- 
eiformig, von der Mitte an auseinander tretend, mit liinglich- 
dreieckigem Nagel, sattblau, geruchlos; Glied des Bluthen- 
stiels unter dem Kelcli etwa viermal so lang wie seine Breite 
am Gelenk.

B esch re ibu n g: Diese Species hat mit L. perenne 
grosse Aelinlichkeit, indessen findet sie sieli binsichtlicb der 
Hohe und Lagę der Stengel, der Gestalt der Bllitter und 
der -i Grosse der Blunien in verschiedener Art. Die rnehr in 
hoheren Regionen wacbsenden Exemplare haben an der 
Basis liegende, mit den oberen Enden aufsteigende, 7— 15 Cm. 
oder etwas łangere Stengel und kleinere Blumen; die in



tieferen Berggegenden befindliohen besitzen aufsteigende, 
25— 40 Cm. hohe Stengel und grossere Bliunen. Sainmt- 
liche Exemplare haben einen holzigen Stock, der eine 
Menge von Stengeln treibt, an welchen die Bliitter sehr 
dicht steben. Diese sind sebr schmal, nach unten und oben 
efcwas abnebmend in Breite, 1— 8nervig, sehr spitz, kahl,
1— 2 Cm. lang und bei einer Varietiit durcbscbeinend punktirt. 
Oben ani Stengel bilden die Bliifchen doldentraiibenartige 
Cynien. Bloss in der ersten Jugend hiingt die Spitze des 
Stengels berab, sfchon kurz vor der Bliitbe stebt sie, san mit 
den Blutlienstielen, aufrecht und bleibt aucli mit ilinen bis 
zur Fruchtreife in dieser Lagę. Die Kelchblatter sind kalii, 
hautig berandet, 3 — 5 nervig, sebr stuinpf, stacbelspitzig und 
nur balb so lang ais die Kapsel; die tiefblauen Blumen- 
bliitter sind uber noeli einnial so lang ais der Kelch, be- 
ruhreu sieli bis zur Mitte, gehen darni von einander ali, 
decken sieli an der Basia nicht, haben eine verkelirt-eiformige 
Gestalt. und sind sclion tiefblau. Der Unterschied zwiseben 
dieser Species und L. perenne bestebt eigentlich nur darin, 
dass sieli die Kronbliitter an der Basis bei L. perenne 
decken und hier mit den Randem an einander liegen, obne 
sieli zu decken; dass bei L. perenne ihre Farbę heller und 
ibr Nagel gelblicb ist, bier aber immer ein tiefes Himrnel- 
blau mit einem liclitblauen Nagel auftritt.

V orkom m en: Triften der Alpen und Voralpen, die 
Yarietiit (-i. auch auf Wiesen niedrigerer Gegenden der Vor- 
alpen. Oesterreich; Steiermark, die Yarietat «. durcli die 
ganze Alpenkette zerstreut, die Varietiit fi. bei Muncben und 
Regensburg und in der westlichen Schweiz.



B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine sehr hubsche Zierstaude fiir alpine 

Anlagen in Garten.
F or  men: «. genuinum Koch: Stengel nur fingerhoch, 

oft gestreckt. Syn. L. alpinum Jacquin. L. alpimm (i. 
Bertoloni.

(i. montanum Koch: Stengel iiber spannenhoch, auf- 
steigend und aufrecht. Syn. L. montanum Schleicher. L. 
bavaricum F. W. Schultz. L. perenne Allioni. L. laeve 
Scopoli.

A bb ildu n gen , T a fo l 2125.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.
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2126. Linum Leonii Schultz. 

Lothringischer Lein.

Syn. Adenolinum Leonii Reichenbach.
Das holzige, dauernde Rhizom treibt zahlreiche sterile 

und ferfcile Stengel von verschiedener Lange, die langsten 
etwa Meter lang, alle am Grunde niederliegend, ani Ende 
zur Bliithezeit aufrecht, zur Fruchtzeifc liegend; die sterilen 
Stengel ziemlich dieht mit lturzereu, die fertilen locker mit 
langeren lineal- lanzettlielien, spitzen Blattern besetzt, von 
denen die oberen der fertilen Stengel aufrecht stelren und 
langer sind ais die unteren, welche abstehend oder zurtłck- 
gebrochen sind; Bluthen sehr entfernt, endstandig und achsel- 
standig, langgestielt; Kelchblatter driisenlos und kalii, mit 
drei nicht auslaufenden Nerven durchzogen, die ausseren 
lanzettlich, zugespitzt, die inneren eirund, stumpf, am Rande 
etwas trockenhautig; Kronblatter dreimal so lang wie der 
Kelch, am Ende abgerundet, leicht gekerbt, violettblau; 
Kapsel kugelig, doppelt so lang wie die Kelchblatter; Samen 
eirund, flach, seliwach und kurz berandet.

V orkom m en : An trocknen Abhangen des Jurakalks 
in Lothringen: Metz, Cliatel, Ars, Ancy, Onville, Noveant, 
Górze, Bayonville, Waville, Verdun. Im Elsass fehlt sie.

B lu tlieze it: Juli, August.
A n w en d u n g : Ais Gartenpflanze sehr empfehlenswertli.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2120.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Carpell mit 

Staubgefass, desgl.; 3 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



2127. Linum austriacum L.

Oesterreichischer Lein.

Syn. Adenolinum austriacum Reiclienbaeh.

Diese Art ist dem L. perenne L. uberaus ahnlich, von 
der sie sieli jedoch im abgebltihten Zustande sogleich durch 
die herabhangenden Fruchtstiele nnterscheidet. Rhizom viel- 
kopfig, zahlreiche, kable, aufrechte sterile und fertile Stengel 
treibend, von denen die sterilen kiirzer und dichter beblattert 
sind, die fertilen, die wie jene im unteren Theil ganz ein- 
fach bleiben, l/2 — 1 Meter liocli werden; der fertile Stengel 
lost sich nach oben durcli axillare Verastelung in die aus- 
gebreitete Blllthenrispe auf; Blatter wendelstandig, lineal- 
lanzettlich, 1— 3nervig, kahl; Kelchblatter eifonnig, 3nervig, 
am Rande drilsenlos und kahl, die inneren sehr stumpf, alle 
kiirzer ais die Kapsel; Blumen tief himmelblau; Kronblatter 
rundlich-verkehrt-eiformig, mit dem ganzen Seitenrande sich 
deckend, der Nagel dreieckig, so breit wie lang; Kapsel 
kugelig; Mundungslappen kopfig, durch eine Furche antlieren- 
artig und gelb; Fruchtstiele bogenformig nach einer Seite 
herabhangend.

B esch re ib u n g : Diese Species hat mit L. perenne 
sehr grosse Aelmlichkeit, denn sie besitzt mit ihr gleiche 
Hohe, gleiche Yielkopfigkeit des holzigen Stockes, woraus 
sich viele aufrechte Stengel entwickeln, die in der Mitte des 
Stockes aufrecht stehen, an den Seiten desselben aufsteigen. 
Ebenso sind die Blatter derselben mit den Blattern von



L. perenne gleichgestaltet und auch gleichgross, denn die 
Lichtpunkte, welche viele Blatter von L. austriacum  be- 
sitzen und die von Luftzellen herruhren, sind durchaus niclit 
ais ein Merkmal aufzuzahlen, indem sie auch fehlen. Des- 
gleichen sind Blatter, Stengel und Kelche kalii, die Stengel 
Yerzweigen sieli hi er wie dort an ihren Spitzen, bilden 
Bluthentrauben und die Bluthen haben im Ganzen gleiche 
Grosse und Farbę mit L. perenne. Die Staubgefasse stehen 
an beiden Species auf eineni Itinge, haben abweehselnd zu 
kurzeń Faden verkiimmerte Staubbeutel, die Griffel besitzen 
gelbe, antherenformige Narben und die tiefblauen Kronblatter 
fallen, nach ihrer Entfaltung am Morgen, schon des Nach- 
mittags zu Bodem Desgleiclien sind die Kelchblatter langer 
ais die Kapsel und die ausseren in ein Stachelspitzchen zu- 
gespitzt. Der Unterschied zwisehen beiden Species besteht 
nun darin, dass hier die Kelchblatter sehr schmal-weissrandig 
und dass die inneren Kelchblatter immer sehr stumpf sind, 
dass ferner die Bliitlienstielchen hier weit zarter siud ais 
bei L. perenne, weshalb sie sich ais Fruchtstielchen herab- 
biegen, wenigstens so lange, bis sich die Kapsel entleert hat 
Diese letzte Eigenschaft ist nun das Hauptmerkmal von 
L. austriacum  und es steht in Frage, ob solches aus- 
reichend ist, besonders ob es sich auch in der Kultur con- 
stant zeigt. Wegen des im Ganzen zarteren Stengels hat 
L. au striacu m  mehr Aelmlichkeit mit dem gemeinen Saat- 
lein ais L. perenne.

V orkom m en: Auf Haiden, an Wegen, trocknen Ab- 
hangen und an sterilen Orten verschiedener Art. In Krain; 
im (isterreicliischen Kiistenland; Oesterreich; Mahren; Bohmen;



yerwildert an der Ruinę Godesberg und bei Stassfurt; audi 
sonst bisweilen yerwildernd, aber meist bald wieder ver- 
schwindend; in Lothringen jenseits der Grenze bei Nancy 
u. a. a. O., nach Fr. J. Weiss yerwildert im Kreise Grandenz 
in Preussen. Nach gefalliger briefliclier Mittheilung des 
Herru Apofcheker Koster vollig wild auf Kalkbergen bei 
Bitberg ani Fuss der Eifel.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Wie L. perenne L. eine sehr dankbare 

Gartenpflanze.
F or  men: Sie yariirt wie die verwandten Arten mit 

unpunktirten Blattern sowie mit solchen, welclie am Ende 
oder auf der ganzen Spreite durchsichtig punktirt sind und 
zwar niclit selten an einem und demselben Exemplar.

A b b ild u n g en . T a fe l 2127.
A 13 Pflanze in naturl. GrSsse; 1 Bluthe, yergrossert; 2 Staub- 

gefiiss, desgl.; 3, 4 Kelchblatter, desgl.; 5 Sanie, naturl. Grbsse und 
vergroseert.



2128. Linum catharticum L.

Purgirlein.

Syn. Cathartolinum pratense Reichenbach.
Ein sehr niedriges, bis spannenhołies, zi er! i eh es Pfłanz- 

chen. Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, unten 
astlosen Stengel oder bisweilen einige dergleichen Stengel. 
Stengel fiidlich, stielrund, locker mit gegenstandigen Blattern 
besetzt, am Ende regelmassig oder dnrch Fehlschlagen un- 
regelmassig cymatisch, die unteren Zweige gewohnlich achsel- 
standig, die oberen cymatisch; die unteren Blatter verkehrt- 
eiformig, stumpflich, die oberen langlich-lanzettlich, etwas 
spitz oder zugespitzt, alle am Itande etwas scharf; Blutlien- 
stiele und Bltłthenstielchen vor dem Aufbltihen hangend, 
spiiter aufrecht; Bluthen klein; Kelchblatter langlich, zu- 
gespitzt, driisig gewimpert, ungefahr so lang wie die Kapsel; 
Kronblatter weiss, doppelt so lang wie der Keleh.

B esch re ib u n g : Die gedrehte, fadenformige Wurzel ist 
am Ende feinfaserig; aus ihr entspringen 2, 3 und mehr 
gerade aufsteigende fadenformige, steife Stengel von 12 bis 
15 Cm., zuweilen aber auch Yon 30 Cm. Hohe. An ihnen 
sitzen die gegenstandigen, blaulich griinen Blatter. Am 
Grunde stehen die Bliitterpaare niilier zusammen, nach oben.



werden ihre Entfernungen iramer grosser. Am Grunde sind 
die Bliitter klein, stumpfłich, mit der Holie werden sie grosser 
and spitz, in der Mitte messen sie 6— 10 Mm., von der Mitte 
an werden sie wieder kleiner; alte sind lnervig und sitzen. 
Ueber der Halfte zertheilt sich der Stengel in fast regel- 
massige Gabelaste und bildet dadurch eine niedliche Bliithen- 
rispe. Die Bliithenstielchen entspringen in den Blattwinkeln, 
sind einblumig und liangen so lange herab, ais das Blumchen 
nocli nicht aufgeblttht ist, spiiter stelien sie aufrecht. Die 
Kelcliblatter sind zugespitzt, haben drusige Wimpern und 
einen Mittelnerv, die weissen, gernchlosen Blumenblatter sind 
doppelt so gross ais der Kelch, an der Basis zuweilen gelb- 
lich, die Staubfaden sind sammtlich verwachsen; zwischen 
je 2 Fiiden findet man eiu kleines Zipfelchen, welches fiir 
ein unausgebildetes Staubgefass gilt. Je zuweilen trifft man 
Pflanzen, die nur 4 Grefiisse und 4 Griffel haben. Die Narben 
sind kopffbrmig, die Kapsel ist fast kugelig, liat 5 Klappen 
und 10 Facher; in jedem Fache liegt ein eiformiger zu- 
sammengedriickter, glanzender, rostbrauner Same.

Y orkom m en: Auf Wiesen, Triften, grasigen Abhangen, 
Grasplatzen. Durch den grossten Theil des Gebiets ver- 
breitet und fast auf allen Bodenarten yorkommend. *)

B lu th eze it: Juni bis August.
A nw endung: Ais Wurmmittel wird Herba Lini 

ca th artie i empfohlen. Das Kraut schmeckt unangenehm 
bitterlieh und etwas salzig; wird aber vom Vieh sehr gern 
gefressen. Eigentlich offizinell ist die Pflanze nicht rnehr. 1

1) Ygl. Oesten-. Botan. Zeitschr. 1873, Seite 343.



Sie yerdient ein Platzchen ais Sommergewachs im Blnmen- 
garten.

N am e: L innm  hiingt mit L inę a, diinnes Seil, zu- 
sammen; beide Worter kommen in den Schriften der Romer 
liaufig vor.

A b b ild u n g en . T a fe l 2128.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2129. Radiola linoides Gmelin.

Zwerglein. Zwergflachs.

Syn. Linum Radiola L. Radiola millegrana Smith. 
R. multiflora Ascherson.

Das jahrige Pflanzchen ist meist von zwergartiger Klein- 
heifc nnd Zartheit und unterscheidet sieli von dem vorigen 
schon durch seine strenger cymatische, ausgebreitete, gabełige 
Yerastelung. Stengel fadlich, aufrecht, in der Regel schon 
ziemlich diclit tiber dem Boden verastelt, locker mit gegen- 
standigen, eiformig-langlichen Blattern besetzfc; Blutlien auf
recht, gestielt, klein, weiss, 4zahlig; Kelch 4theilig mit 
2— 3spaltigen Abschnitten; Kronblatter den Kelch nicht iiber- 
ragend; Samen eifórmig, glatt, braunlich-gelb.

B esch re ibu n g : Das ganze Pflanzchen wird gemeinlich 
nur 2— 5 Cm., seltener 7— 10 Cm. hoch, hat einen auf- 
rechten, fadendiinnen, blaulichgrunen, runden Stengel, welcher 
sich gabelartig zertheilt und in den Gabeln ein gestieltes 
Bliithchen treibt. Die Bliitter sind gegenstandig, ungestielt, 
eirund, blaulichgriin, ganzrandig oder mit kleinen Zahnen 
gegen die Spitze hin versehen, spitz oder mehr stumpf, haar- 
los und bis 2 Mm. lang. Die Astzertheilung endigt endlich 
in 2 Bliithen. Sammtliche Bliithchen sind nicht grosser ais 
die Kuppen grosser Stecknadeln, doch langgestielt. Der 
Kelch ist kahl, die Kronblatter sind spatelformig, die Kapseln 
rundlich, doch breiter ais hoch. Bei kleinen Exemplaren 
stehen die obersten Bliithen in der Zeit der Bliithen so eng 
an einander, dass sie in kleine Knauel zu stehen kommen.
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Die untersten gabelstandigen Bllithen bliihen und reifen 
zuerst, sind schon vollig reif, wenn die obersten gipfel- 
standigen erst zu bluhen beginnen. Die Bliitlien offnen sieli 
nur bei Sonnensckein und bluhen einen Tag.

Y ork om m en : Auf sandigem, feuchtem Boden, an See- 
und Teichrandern, Siimpfen und quełligen Sandfelsen; auf 
Triften und in den Vertiefungen der Ileiden. Ziemlicli durch 
das ganze Gebiet zerstreut, aber in vielen Gegenden selten 
und nirgends gernein. Wegen ihrer Winzigkeit kann sie 
auch yielfach iibersehen sein, so z. B. nach Br. J. Weiss, 
der sie in Preussen 1863 bei Konigsberg, 1871 bei Lyk, 
1880 bei Neidenburg, ferner bei Kulm und an anderen Orten 
sammelte. Nach Lutze (Progranim, S. 19) bei Tilleda am 
Kyffhauser.

B lU thezeit: Juli, August.
Nam e: Der Name R a d io la , schon bei den Eomerti 

vorkommend und ein kleiner Sonnenstrabl, aber auch eine 
Pflanze mit kleinen Bllithen begabt bedeutend, gehorte nicht 
dieser Pflanze an und wurde erst von spiiteren Botanikern 
ihr gegeben. (Dieser Name kam namentlich durch Dillen 
auf dieses Geschleclit, welcher 1684 geboren wurde, ais 
Professor von Giessen nach Oxford kam und sich durch 
seine Schrift: „Catalogus plantarum sponte circa Gissarn 
nascentium. Prancof. 1719“ belcannt machte, durch die 
„Historia Muscorum11 vom Jahre 1741 einen bleibenden Ruhm 
erwarb. Er starb 1747.)

A bb ild u n gen . T a fe l 21‘29.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr6ssert; 2 Frucht im 

Querschnitt, desgl.; 3 Same, desgl.



Fam. 8!. Balsamineae.

Jakrige saftreiche Pflanzen mit nebenblattlosen, ge- 
stielten, meist wendelstandigen Blattern, hypogynischen, 
gynandrischen, verwickelt symmetrischen, 5zahligen Bliithen; 
Kelch 5blatterig, verwickelt syminetriscb, gespornt, abfśillig, 
in der Knospenlage daehig; Krone 3 tlieilig, der obere Theil 
symmetrisch, die beiden seitlichen 2spaltig, asymmetrisch, aus 
zwei verbundenen Kronblattern gebildet (die Krone ist also 
der Anlage nach Sbliitterig); Staubblatter 5, nach innen 
aufspringend, das Carpell dicht umschliessend; Antberen 
2kaininerig, mebr oder weniger verbunden; Carpell 5blatterig, 
5 fiicherig, die Facher mehrknospig; Samenknospen zwei bis 
viele in jedem Fach, anatrop, an der Ventralseite der Carpell- 
blatter, also im inneren Fachwinkel, kangend; Fracht eine 
5tkeilige Spaltfrucht, welche von der saulenformigen Yer- 
langerung der Bliithenachse elastisck abrollt und zugleick 
fachspaltig aufspringt, die Samen fortschnellend; Staubwege 5, 
verbunden oder spreizend; Samen eiweisslos mit geradem 
Keiin; Embryo gerade.



Gattung' 533. Im p atien s L.

Die 5 Staubwege saulenformig vereint; Frucłit vom 
Grunde bis zur Spitze nacli innen abrollend und theilweise 
schraubig gedrebt.

ARTBN:

2130. I. noli tangere L. Sporn an der Spitze zuruclc- 
gebogen; Bliithenstiele 3— dbliithig, kiirzer ais das 
Blatt und unter demselben verborgen.

2131. I. parviflora DO. Sporn gerade; Bliithen in 
lockeren, armbluthigen, iiber die Blatter herror- 
tretenden Tranben.



2130. Impatiens noli tangere L.

Ruhmńchnichtan.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis meterhohen, bis 
fingerdicken, nach oben oft stark verastelten, locker mit 
grossen, abstehenden, gestielten, wendelstandigen, eifonnig- 
langlichen, grobgezahnten Bliittem besetzten Stengel; Blatter 
kahl, mattgrun, glanzlos; Stengel an den Knoten ange- 
schwollen; Bliithenstiele achselstiindig, 8—4blutliig, kurzer 
ais das Blatt, unter diesem verborgen und abstehend; BlUthen 
gross, hangend, citronengelb mit blutrotlien Punkten am 
Schlund und untersten Kelehblatt.

Y orkom m en: In Hainen, Waldtlialern, im feuchten 
Hochwalde, in feuchten, schattigen Gebiischen, iu hoheren 
Gebirgen auch auf Waldschlagen und Hałd en. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet aber in Gebirgsgegenden liaufiger 
ais auf der Ebene. Sie siedelt sich besonders gem in der 
Niihe von Waldbachen an.1)

B lu th eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: In Parkanlagen an Quellen und Baclieu 

in Holzungen ist diese Pflanze einc prachtvolle Zierde. Am 
besten gedeiht sie auf fettem, feuchtem Waldboden.

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschr. 187;), Seite 344; Sauter’s Flora 
von Salzburg, Seite 133.



N am e: Der Name Im p atien s, die. Ungeduldige, be- 
zieht sich auf das Abspringen der reifen Friichte bei der 
leisesten Beriihrung, ebenso der Beiname: n o li tangere , 
Ruhrmichnichtan.

A b b ild u n g en . T a fe l 2180.
A B  Pflanze in nat. Grosse; 1 iimere Bluthe, vergrossert; 2 Staub- 

gefass von verscbiedenen Seiten, desgl.; 3 aufgesprungene Frucht, 
desgl.; 4 Same, desgl.



2131, Impatiens parviflora DO.

Kleine TJngeduld.

I)ie jahrige Wurzel treibt einen saftigen, zerbrechlichen, 
aufrechten, einfachen oder astigen, bis meterhohen Stengel, 
welcher locker mit wendelstandigen, kurzgestielten, langlichen, 
kurz zugespitzten, am Bandę gesagten, glatten, kablen, etwas 
glanzenden, grtinen Blattern besetzt ist. Bliitter wendel- 
stiindig, am Ende des Stengels und der Zweige schopfig 
zusammengedrangt; Bliithen in achselstandigen, łanggestielten, 
armblttthigen Trauben, auf langen Stielchen aufrecht; Sporn 
gerade; Blurnen klein, blassgelb mit rothen Punkten; Friichte 
keulig, aufrecht oder schrag abstehend.

Y ork om m en : Sie stammt aus der Mongolei und kommt 
bei uns bisweilen verwildert vor, in der Nahe von Garten, 
in Gebuschen, an Bahnkorpern, Graben, Zaunen u. s. w. So 
z. B. bei Jena im Paradiese in den dortigen Garten, an 
Grabenrandern, am Bahnkorper und im Saalufergebtiscli, 
auch in der Nahe der Bibliothek, ferner in Weimar, bei 
Dresden, namentlich im Friedrichsgrund und in Pillnitz 
selbst zwischen den Garten, ferner bei Blankenburg am Harz, 
bei Gottingen, bei Berlin, Frankfurt a. 0., Breslau, Prag etc. 
Sie ist eine Wanderpflanze, da sie aber im eigentlichen Hoch- 
wald nicht so gut gedeikt, so konnte es ihr z. B. im Friedricbs-



grund nich t gelingen, unser „Ruhrmiehnichtan“ zu verdrangen, 
yielmehr hat sie sich nur im untern Theil des Grundes ein- 
btirgern konnen. Nach Herm Fr. J. Weiss bei Danzig auf 
der Westerplatte und bei Frankfurt a. M.

B liith eze it : Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2131.
Pflanze in naturl. Gtrosse.



Fam. 82. Geraniaceae.

Jahrige und mehrjahrige Pflanzen (die exot.isclien Formen 
haufig auch Holzgewachse) mit hand- oder fiedemervigen, 
haufig handformig oder fiederig getheilten, mit Nebenbliittern 
verselienen Bliitteru, dereń untere meistens gegenstandig, 
dereń obere haufig wendelstandig und meistens dem Bluthen- 
stiel opponirt sind; Bliithen liypogynisch, gynandrisch, ein- 
faeh symmetrisęli oder verwickelt symmetriscli, namentlich 
boi exotiscłien Formen, 5/iihlig; Kelch bleibend, bblatterig, 
sehr schwacli gamosepal, in der Knospenlage dachig;1) Krone 
dialypetal, 5 blatterig, mit dem lielcli wechselnd, unter sieli 
gleicli und streng liypogynisch oder unter sieli ungleich und 
perigyuiscli; Staubbliitter in zwei oder drei ozahligen Wirteln, 
meist atu Grunde monadelphiscli, bisweilen einzelne fehl- 
gesclilagen, die Antlieren mit zwei Langsspalten nach innen 
aufspringend; Carpell 5blatterig, schizocarp, an einer bis 
hocli zwischen die Lappen des paracarpen Staubwegs hinauf- 
reichenden Achsenverlangerung angelieftet; Samenknospen 
paarweis an der Yentralseite der Carpellblatter also in den 
inneren Fachwinkeln angeheftet, hemitrop und hangend; 
Spaltfrucht 5 theilig, vom Mittelsaulchen IransYersal, sieli 
unten ablosend, abgedreht, oder von unten naeli oben spiralig

1) Bei den verwickelfc symmotriseben exotiscken Formen ist das 
oberste Kelchblatt am Grunde in einen hohlen, dem Bluthenstiel an- 
gewaohsenen Siiorn vorgezogen.
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abrollend, meistens ausserdem fachspaltig aufspringend, seltner 
langere Zeit mit dem Mittelsaulchen verbunden bleibend;1) 
die 5 Staubwege bilden mit dem Mittelsiiulchen einen 
Scbnabel, welcher am Ende in 5 fadliche, meistens spreizende 
Miindungslappen auslliuft; Fruchtfacher einsamig; Samen 
dnrch die Abrollung der Fruchtfacher vom Mittelsaulchen 
losgerissen; Samen eiweisslos mit campylotropem (gebogenem) 
Keim.

Die Familie ist in gemassigt warmen Klimaten beider 
Hemispbaren, besonders zalilreich aber im siidlichen Afrika 
yertreten.

Gattungen:
Gatt, 534. G eran iu m  L. Fruchtklappen nach 

innen glatt, bei der Fruchtreife von unten her 
spiralig abrollend; Staubblatter 10, abwechselnd 
grośser und am Grunde eine Honigdriise tragend, 
alle fertil mit Ansnahme von Geranium pusillum L., 
wo sie abwechselnd steril sind.

G att. 535. E r od iu m  Lileritier. Fruchtklappen 
nach innen bartig, bei der Fruchtreife von unten 
her schraubig abgedreht; Staubblatter 10, die 5 
mit den Kronblattern wechselnden schmaler, frucht- 
bar, die 5 vor den Kronblattern stehenden breiter 
und steril.

1) Meistens bleiben die Oarpellblśitter am Ende mit der Spitze 
des Mittelsaulchens schnabelformig verbunden, wiihrend die Fruchte 
unten abrollen oder sich abdrehen. Yergl. W. Hofmeister: Ueber 
den Bau des Pistills der Geraniaceen. Flora 1864, No. 26, Seite 401.



ARTEN:

534. Geranium L.

(m it A ussch luss von Arten).

Rhizom dauernd, bei kraftigen, mehrjahrigen Exem-
plaren vielkopfig .........................................................1.

Wurzel jahrig, nur einenStengel treibend. S ta m m 3: 
C olu m bin u m  K o c h ...............................................14.

1. Das Rhizom abgebissen, schief oder wagerecht, lang-
faserig bewurzelt; die Kopie mit den Ueberbleibseln 
der Bluthenstiele und Nebenblatter des vorigen 
Jahres bedeckt. S tam m  1: B atrach ium  Koch 2. 

Das Rhizom spindelformig, hinabsteigend, wurzelartig, 
bei kraftigen Pflauzen vielkopfig; die Kopfe von 
den Ueberbleibseln der Bluthenstiele und Neben
blatter des vorhergehenden Jahres bedeckt. 
Stam m  2: B a trach io id es  K o c h ................. 11.

2. Fruchtklappen ąuerrunzelig oder ąuerfaltig . . .  3.
Fruchtklappen glatt, weder runzelig nocli faltig,

ubrigens kahl oder l i a a r i g .................................. 4.
3. Fruchtklappen kahl, ąuerrunzelig; Kronblatter spatelig,

benagelt, der Nagel so lang wie der Kelch:
2132. G. macrorrliizon L. 

Fruchtklappen liaarig, vorne ąuerfaltig; Krone flach, 
etwas zm-iickgebogen; Kronblatter rundlich-ver- 
kehrt-eiformig, ungleich gekerbt, kurz benagelt, 
am Grunde biirtig . . . 2133. G. phaeum L.

4. Stengel au frecht............................................................5.



Sten gol a u s g e b r e ite t ....................................................... 10.
5. Kronblatter verkehrt-herzform ig ................................... 6.

Kronblatter verkehrt-eiform ig ......................................... 7.
6. Klappen flaumig; Basalblatter 5spaltig; Stengelblatter

3 s p a l t i g .......................... 2134. G. nodosum L.
7. Klappen und Schnabel lang und abstehend driisig

b e h a a r t ......................................................................... 8,
Klappen und Schnabel angedruckt flaumig, kurz und 

drusenlos beluiart . . . . .....................................9,
8. Bliitter handformig 7spaltig, eingeschnitten gezahnt;

Blume purpurviolett, iiber dem Nagel biirtig:
2135. G. siluaticmn L. 

Bliitter handformig 7theilig, eingeschnitten; Blume 
violettblau, iiber dem Nagel kalii:

2136. G. pratense L.
9. Bliitter handformig 7theilig, eingeschnitten gezahnt;

Blume weiss mit purpurnen Adern; Stengel ober- 
wilrts flaumliaarig, drusenlos:

2137. G. aconitifolium L’Heritier.
10. Bliitter handformig 5spaltig, eingeschnitten gezahnt;

Haare des Stengels ruckwiirts gerichtet:
2138. G. palustre L. 

Bliitter im Umriss nierenformig, 7theilig; Haare des 
Stengels abstehend . . 2139. G. sanguineum L.

11. Pflanze gran seidenhaarig............................................. 12.
Pfłanze rauhhaarig oder flaum ig-zottig ..................... 13.

12. Klappen der Fracht seidenhaarig; Bliitter 5— 7theilig 
mit tief 3spaltigen Theilen und linealen Ab- 
s c h n i t t e n ..................... 2140. G. argenteum L.



13. Frnchtklappen flaumig; Bliitter handfbrmig- Stheilig, 
mit rantenformig-liinglichen, grób eingeschnitten 
gesagten Abschnitten . . 2141. G. sibińcum L.

Fruchtklappen angedriickt flaumhaarig; Bliitter im 
Uinriss nierenformig, 7— 9spaltig, die Abscłmitte 
der unteren vorn eingeschnitten, stumpf gekerbt:

2142. O. pyrenaicum L.
14. Fruchtklappen g l a t t ......................................................15.

Fruchtklappen r u n z e l i g ................................................20.
15. Same g la tt ........................................................................... 16.

Same wabenartig p u n k t i r t ............................................17.
16. Bltithenstielchen nach dem Yerbliihen abwiirts geneigt;

Klappen angedriickt flaumig:
2143. G. pusillum L. 

Bltithenstielchen nach dem Yerbliihen aufrecht; 
Klappen abstehend driisenhaarig:

2144. Cr. bohemicum L.
17. Frnchtklappen k a lii.........................................................18.

Fruchtklappen behaart....................................................19.
18. Bliitter kalii, 5— 7theilig, die Theile der unteren viel-

spaltig, der oberen Sspaltig, mit linealischen Ab
schnitten .....................2145. (?. columbinum L.

19. Klappen und Schnabel driisenhaarig; Bliitter behaart,
5— 7 theilig, die Theile der unteren vielspaltig, der 
oberen 3 spaltig, mit linealischen Abschnitten:

2146. G. dissectum L. 
Klappen flaumhaarig; Bliitter im Umriss nierenformig, 

die unteren 7spaltig, vorn stumpf' eingeschnitten 
g ek erb t.....................2147. G. rotundifolium L.



20. Blśitter handformig g e th e ilt ..........................................21.
Blśitter 3- oder Szśihlig mit gestielten, Bspaltigen,

fiederformig eingeschnittenen Blattcłien . . . .  24.
21. Fruchtklappen ganz k a h l ............................................... 22.

Frnchtklappen mehr oder weniger behaart . . . .  23.
22. Stengel ausgebreitet, weich flaumig and zottig:

2148. Cr. tnolle L.
23. Stengel und Blśitter vollig kahl nnd glśinzend; Kelch

ąuerrunzelig, py ramidenformig:
2149. Cr. lucidum L. 

Stengel nnd Blśitter behaart; Kelch begrannt; Klappen 
kurzhaarig . . . 2150. G. divaricatum Ehrh.

24. Ganze Pflanze lang driisenhaarig, stark riechend:
2151. G. robertianum L.

535. Erodium I/Heritier.
Blśitter gefiedert....................................................................1.
Blśitter nicht gefiedert.........................................................4.

1. Bliithenstiele v ie lb liith ig .................................................... 2.
Bluthenstiele 3— 5 b l i i t h i g ............................................... 3.

2. Fiederblattchen fast bis zum Mittelnerven fiedertheilig:
2152. E. cicutarium L’Heritier. 

Fiederblattchen ungleich doppelt gesśigt, fast klein 
gelappt . . . 2153. E. moschatum L’Heritier.

8. Blśitter im Uinriss eiformig, herablaufend gefiedert 
mit fiederspaltigen, wie die Spindel gezahnten
Abschnitten..................... 2154. E. ciconium W .

4. Blśitter herzformig, stumpf, gezśihnt, flaumig:
2155. E. malacoides W.



Felsen - Storchschnabel.

Das sehr kraftige, dauernde, riibenformige, fingerdicke 
Rhizom sitzt fast senkrecht oder schief oder wagerecht im 
Boden und stirbt von unten her allmiihlig ab, wodurcli es 
abgebissen erscheint, und treibt, je n ii cli dem Alter, einen 
oder mehre beblatterte, unten mit grosseren Basalblattern 
besetzte, aufrechte, nach oben gabelig verastelte Stengel. 
Blatter wendelstiindig, gestielt, handformig 7spaltig oder 
hspaltig, eingeschnitten gezalmt; Bluthenstiele 2 bllitliig, mit 
zwei kleinen lanzettlichen Deckblattchen besetzt, in dereń 
Achseln die gestielten Bliithen stehen, welche nach dem 
Yerbliihen sieli senkrecht emporrichten; Kronblatter breit 
spatelformig, tief rosenroth bis kirschroth oder triib karmin- 
roth, benagelt, der Nagel so lang wie der Kelch; Staub- 
blatter abwarts geneigt; Klappen kalii, querrunzelig und 
ąuerfaltig.

B esch reibu n g: Der dicke, holzige Wurzelstock ist 
kurz und steht schief im Boden. An seiner Oberflache be- 
finden sich Schuppen und die Kopfe desselben treiben eine 
Anzahl Meter hoher Stengel, welche einen Busch bilden. 
Sie sind gabelig verzweigt und tein behaart. Die Wurzel- 
und Stengelblatter sind im Umrisse nierenformig, 5 Om. 
breit und dartiber, dagegen um V,, der Breite kurzer. Sie 
sind 5— 71appig, ganz oben am Stengel nur dlappig, die 
Lappen der unteren Blatter sind rauten-eiformig, die der



oberen keilformig, alle jedoch eingeschnitten und die Fetzen 
mit 1— 2 groben Sagezahnen begabt. Sie sind dick im 
Parencliym, beiderseits fein und weich behaart, die Wurzel- 
blatter langstielig, die Stengelblatter kurzstielig, die obersten 
sitzend, alle gegenstiindig. Ans den Spitzen der Aeste 
kommen nun die Bliithenstiele, welche zu zweien ausgeben 
und sieli dichotomiscb verasteln. Sie sind kurz, die Deck- 
blatter schmal, die Kelchblatter doppelt so kurz ais die 
Kronblatter, purpurroth, 8nervig, zugespitzt und in eine 
kurze Spitze auslaufend. Die Kronblatter sind kiirzer ais 
die rosenfarbigen, zuletzt verbleiebenden Staubgefiisse. Alle 
Bliithenstiele sind driisig behaart, am Grunde der Staub- 
gefasse liefinden sich 5 rundę Nectardrusen und die Bltithen 
besitzen einen angenehmen Geruch. Die Klappen der Kapseln 
sind ąuerrunzelig, die gestielten Fruchtschweife kahl.

V orkom m en: An felsigen Orten der Alpen und Vor- 
alpen. Besonders haufig in Krain (Idria), aber auch in 
Oberkarnthen, Siidtirol; ausserdem bisweilen aus Garten ver- 
wildernd und sich auf Kalkmauern und auf Felsen ansiedelnd, 
so z. B. bei Giessen an Mauern des Schlosses Fetzberg und 
am Gleiberg, bei Yacha, im Elsass hier und da, in Baden 
im Hollentlial und bei Heidelberg (Mauer an der Engelswiese).

B lu th eze it: April bis Juni.
A n w en du n g : Eine prachtige, leicht zu kultivirende 

Staude fiirs freie Land, aber sehr rasch verbliihend.

Abbildungen. Tafel2132.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Iiain - Storchschnabel.

Im Wvichs der vorigen ahnlich, aber schlanker und 
etwas hoehwuehsiger und leicht durch die schwarzpurpurnen 
Blumen unterscheidbar. Rhizom abgebissen, fast wagerecht; 
Bliitter handformig siebenspaltig, eingescłmitten geziihnt oder 
gesagt; Stengel aufrecht, etwa 5 /.> Meter hoch, nach oben 
wiederholt gabelspaltig in die Bluthenstiele getheilt; Bluthen
stiele zweibliithig; Krone flach, etwas zuriickgebogen, wenig 
langer ais die stachelspitzigen Kelchblatter; Kronblatter 
rundlich-verkehrt eifórmig, ungleich gekerbt, kurz benagelt, 
am Grunde bartig; Staubblatter bis zur Mitte steifhaarig 
gewimpert; Fruchtklappen haarig, vorn ({uerfaltig.

B esch re ibu n g : Aus einem fast wagrechten, mit langen 
Faserwurzeln und den Resten abgestorbener Blatter besetzten 
Wnrzelstocke kommen ein oder mehre aufrechte, bis 60 Cm. 
hohe astige Stengel, welche mit weichen, weissen, wagrecht 
abstehenden Haaren dicht besetzt sind. Die Wurzelblatter 
sind sebr lang gestielt, die Stengelbliitter, welche aus den 
besonders dicht mit weissen Haaren besetzten und rotbraun 
gefarbten Knoten kommen, sind wechselstandig, sie stehen 
entweder einem Astę oder einem Bluthenstiele gegentiber 
und werden nach oben zu immer kurzstieliger, zuletzt sitzend. 
Wurzelblatter und untere Stengelbliitter haben 7 handfonnige 
Zipfel, die oberen Stengelbliitter haben bloss 5, die obersten
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nur 3; alle Zipfel sind eingeschnitten, gezahnt und alle Zahne 
gehen in ein rotbraunes Spitzchen aus. Die Oberfłache der 
Bliitter ist grasgriin und behaart, die Unterflache matter in 
Farbę und baaidos; an der Basis der Blattstiele befinden 
sich die hiiutigen, langlichen Nebenblatter. Die Spitze der 
Aeste zertlieilt sich dichotomisch in Bliithenstiele, welclie 
die Behaarung der Aeste und in den Theilungsknoten lan- 
zettformige Deckblattchen liaben. Die Kelchbliitter sind ei- 
formig, dreinervig, durch lange und dichte abstehende Haare 
etwas graugrun und endigen sich wie die Blattzahne in ein 
kleines, dickes, briiunlich.es Spitzchen, welclies aber zuweilen 
aucli undeutlich ist. Die Kronblatter sind wellig, etwas ge- 
kerbt, am kurzeń Nagel weiss, von welchem sich 5 weisse 
Nerven in die Flachę des Blumenblattes hineinzielien, die 
aber bald sich im Botbraun yerlieren. Zwischen den Kron- 
blattern und den Staubfaden sieht man 5 griine Driisen und 
die unten weissen, oben azurblauen Staubfaden sind in ihrer 
unteren Halfte mit langen weissen Haaren besetzt.

Yorlcom m en: An etwas beschatteten Orten aufWiesen, 
in Grasgarten, Waldungen und Grebuschen der Voralpen und 
Gebirge und liier und da in der Ebene. Besonders im siid- 
lichen Gebiet; im mittlen und nordlichen sebr zerstreut. In 
der Schweiz und von da durch Oberbaden, Wiirttemberg 
und liings der Alpenkette bis Unterosterreich, von da durch 
Mahren, Bohmen, Sachsen, Schlesien, hier und da in ThU- 
ringen, im Unterharz und von da nach Westphalen, im Lim- 
burgischen, in der Rheinprovinz im Kreise Solingen, nach 
Wohlfarth im Wipprathale von Wippra nach Dankerode 
im Harz, etwa eine Yiertelstunde oberhalb Wippra, yerwil-



dert bei Rudolstadt in einem Garten in Etzelbach, bei 
Weimar im Stern, bei Kabarz am Inselberg, bei Lauenstein 
in einem Nebengrnnde der Loąuitz, friiher in Jena auf der 
Anatomiemaner, aber mit dereń Abbruch yefschwunden, in 
der Freiberger Muldę aus Garten in Menge venvildert bis 
Nosssen, Bornichen bei Oederan, Sayda, Frauenstein u. s. w. 
(nach Mylius, Deutsche Botan. Monatsschrift, 1884, S. 62), 
am Harz, ausser bei Wippra auch bei Blankenburg, im 
Klostergarten yor Marienwerder bei Hannover, im Wauds- 
becker und Wellingsbutteler Geholz bei Hamburg, am Ukelei- 
See in Holstein, im Schlossgarten zu Ludwigslust, bei Alten- 
kirchen auf liiigen, im Kreise Osterode in Preussen nach 
Fr. J. Weiss (im Jahre 1881).

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Empfehlenswerth ais Gartenpflanze, be- 

sonders fur Geblische und Holzungen in Parkanlagen.
F orm en : (i. liuidum Koch: Blumen schmutzig lila, oft 

mit einem schmutzig gelbvioletten Fleck am Grunde jedes 
Kronblattes. Syn. G. limdum LJIeritier. So in der Scliweiz.

A bbilclun gen . T a fe l 2133.
A B  Pflanze in natiirl. Grfiase.



Knoten- Storchschnabel.

Rhizom riibenformig, schrag im Boden liegend, abge- 
bissen; Basalblatter liandformig bspaltig, Stengelbliitter 
3spaltig mit eiformigen, zngespitzten, gesagten Absełinitten; 
Bluthenstiele 2 bltitliig; Bllithenstielchen nach dem Verbluhen 
aufrecht, Kronblatter verkev.rt-herzformig, doppelt so lang 
ais der langbegrannte Keleh; Fruchtklappen glatt, flaumig; 
Blumen liellpurpurroth. Uebrigens der vorigen almlich.

Y orkom m en: In rauhen Gebirgswaldungen. In Krain; 
im osterreichischen Kiistengebiet. Im Isonzotbal bei Grorz, 
auf dem Adelsberg, anf dem Berge Krirn bei Laibach, bei 
Lugano im Kanton Tessin; Mendrisio im Vełtlin; Dessenberg 
im Kanton Bern.

B lilth eze it: Juni und Juli.
A nw endnng: Wie bei der vorigen.

A b b il dungen. T a fe l 2134.
Pflanze in natiirl. Grosse; 1 lilatt, desgl.



Berg-Storclisclmabel.

Uas federkieldicke Rhizom liegt schriig im Boden und 
treibt einen oder einige bis Ł/2 Meter liohe, aufrechte, im 
oberen Tłieil drtisig behaarte Stengel; Blatter handformig 
7spaltig, eingeschnitten sagezahnig; Bliithenstiele aufrecht, 
2 bliithig; Bliithenstielchen naci) dem Yerbluhen aufrecht; 
Kronblatter yerkehrt eiformig, doppelt so lang wie der be- 
grannte Kelcli; Fruchtklappen glatt und wie der Schnabel 
weit abstehend drtisig behaart; Blumenblatter purpurviolett, 
tiber dem Nagel bartig; Samen sehr fein punktirt.

B esch re ibu n g : Der aufrechte Stengel wird 1 /.. bis 
1 Meter lioch, ist unten fast haarlos, oben fast zottig be
haart, gabelformig verastelt und in der Theilung der Aeste 
knotenartig verdickt, dabei zuweilen róthlich angelaufen, be- 
sonders nahe der Wurzel nicht selten gerothet. Aus der 
Wurzel entspringen viele langgestielte, 7 lappige Blatter, am 
Stengel stelien sie gegenstandig, ihre Stiele nehmen mit der 
Hohe an Lange ab und oben findet man nicht selten fast 
sitzende Blatter; unten sind die Stengelbliitter 71appig, in 
der Hohe werden sie nur 51appig, an der Spitze liaben sie 
nur 3 Lappen. Ihre Oberflache ist runzelig und grasgriin, 
ihre Unterflache etwas heller; unten sind sie im waldigen 
Standorte haarlos, im freien Standorte feinhaarig; nach oben 
wird auch die Behaarung starker und fallt je nach dem



lichteren oder schattigeren Standorte mehr oder weniger in 
die Augen. Die Blattzipfel halten die Mitte zwischen eirund 
und lanzettformig; docli variiren sie in Breite, sind auch 
bald flacher balet tiefer gezahnt, zuweilen sehr tief einge- 
schnitten; bald sind die Zahne sehr spitz, bald mehr stumpf, 
immer halten die Blattzipfel aber die Mitte zwischen den 
Blattzipfeln des Geranium  praten se  und palustre. Die 
Nebenbliitter sind kleili und pfriemenformig. Aus den Winkeln 
der gegenstandigen Blatter erheben sich die langen, fein- 
haarigen Blumenstiele; sie theilen sich in 2 oder 3 Aestchen 
und jedes Aestchen theilt sich in 2 Blumenstielchen, die 
nicht langer, oft sogar etwas kiirzer ais die Blumen und 
drtisig behaart sind. Alle 4 oder 6 Blumen des gemein- 
schaftlichen Blumenstiels stehen so ziemlich in einer Hohe 
und bilden sonach eine Doldentraube. Die Kelclizipfel sind 
liinglich, driisig-haarig, stachelspitzig und nur lialb so lang 
ais die Blume; die Blumenblatter sind oben etwas ausge- 
randet, rotli, oft etwas in’s Blaue fallend, uber dem Nagel 
etwas behaart, auf der Flachę mit Adern durchzogen, an 
der Basis etwas in’s Weissliche fallend; von den 10 Staub- 
gefiissen sind 5 langer, 5 kiirzer, ihre Staubfaden sind gegen 
die Basis hin haarig.

V orkom m en: AufGebirgswiesen, besonders in derNiihe 
der Waidungen, auf Bergtriften, seltner auf Waldwiesen der 
Ebene. Durch das Gebiet zerstreut, aber vorzugsweise im 
sudlichen und mittlen Gebiet. In Thttringen nicht grade 
sehr selten; so z. B. bei Jenapriessnitz unweit Jena, bei 
Eisenach zwischen den Teichen vor Reuters Villa, auf den 
Wiesen imWerrathal und bei Dittersdorf iiber dem Schwarza-



thal, bei Ruhla. In Preussen oasenartig zerstreut; so z. B. 
nach Fr. J. Weiss bei Konigsberg, Barten, Memel, Rasten- 
burg, Rhein, Sensburg, Osterrode, Preussisch Holland, 
Danzig u. s. w. Zerstseut im Harz und im Mannsfelder See- 
kreis, im Konigreich Sachsen z. B. im Gebiet der oberen 
Freiberger Muldę bei Pretschendorf und Nassau.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A n w en du n g : Eine recht hiibsche Zierpflanze. Sie 

eignet sich besonders gut zur Ausschmuckung etwas feucbter 
Wiesenpliine in Parkanlagen.

Form  en: Sie weiclit a)j mit breiteren, weniger ein- 
geschnittenen, stumpf gezahnten, sowie mit tief eingeschnit- 
tenen, fast fiederspaltigen, scharf sagezahnigen Blattal)- 
schnitten.

A bb ild u n gen . T a fe l 2135.
AB Pflanze in natur], GrSsse.



Wie,sen-Storchschnabel.

Syn. G. batrachioides Cav.
Rhizom sehr kriiftig; Stengel 12 Meter hoch, aufreclit, 

im oberen Theil driisig und langhaarig; Bliitter handformig 
7 theilig, eingeschnitten, fast fiederlappig; BlUthenstiele 
2bliithig; Blilthenstielchen nacli dem Yerbliihen mit dem 
gegen den Boden gerichteten Kelch zuruckgeschlagen; Kron- 
blatter verkehrt-eifórmig, abgerundet, doppelt so lang wie 
der lang begrannte Kelch, violettblan, selten weiss, iiber dem 
Nagel kalii und nur am Bandę wimperig; Frucbtklappen 
glatt und wie der Sclmabel weit abstehend driisenhaarig; 
Samen sehr fein punktirt.

B esch re ibu n g : Das Gewachs pflegt 30 Cm.und darfiber 
zu sein. Der Wurzelstock liegt horizontal und sendet nach 
unten viele feine Wurzelastchen ab. An ihrer Basis sind 
die langen Wurzelblattstiełe sehr erweitert, und die Blatt- 
flache vieltheilig eingeschnitten gesagt. Weit regelmassiger 
werden die weiter oben am Stengel stehenden, meist 6thei- 
ligen Bliitter, dereń einzelne Zipfel lanzettformig eingeschnitten 
sind. Der walzenrunde gegliederte Stengel yerastelt sich. 
Der gemeinschaftliche Blumenstiel tragt oben 1 oder 2 roth- 
liclie ei-lanzettformig zugespitzte Blumendeckblatter, und 
theilt sich liierauf in ziemlich kurze Blumenstielchen, welche 
anfangs uberhangende Knospen tragen. Der Kelch wird aus



5 ei-lanzettformigen concayen, zngespitzen, 3nervigen Blattern 
zusammengesetzt, und auch die grosse Blumenkrone besteht 
ans 5 breiten verkehrt- eiformigen anfangs lillafarbenen, 
spaterhin himmelblauen Blumenblattern. Unter den 10 Staub- 
gefassen stehen abweelielnd 5 grossere ais die 5 anderen. 
Ber Staubtriiger ist gegen seine Basis hin dreieckig erweitert, 
oben aber fein zngespitzt. Die dunkelvioletten Antheren bei- 
nahe stumpf 3winklig, anfangs aufrecht, nehmen spaterhin 
eine horizontale Richtung an. An der Basis der 5 grosseren 
Staubgefasse befinden sich die 5 besonderen Nektardrlisen. 
Der Fruchtknoten ist ans 5 geschwanzten Frttchtchen zu
sammengesetzt. Der aus einem stumpf 5 kantigen Frucht
knoten entspringende und eine Stheilige Narbe bildende 
Griffel wird aus den Fortsatzen der 5 verwachsenen Kapseln 
gebildet, die Bei der lieife sich spiralformig zuruckrollen; 
die Samen selbst sind braun, langlichnierenformig. Uebri- 
gens pflegen sowohl die Staubfaden, ais anch die Blumen- 
bliitter an ihrer Basis einen wimperartigen Bart zu tragen; 
anch sind die Fruchtchen mit dem Schnabel drttsig fein 
behaart.

V orkom m en: Anf trocknen Wiesen und Rasenplatzen, 
an rasigen Abhangen, auch in lichten Gebiischen, auf Wald- 
wiesen u. s. w. Durch den grossten Theil des Gebiets zer- 
strent, im mittlen und siidlichen Gebiet hautig und auf allen 
Bodenarten. In Thuringen uberall eine wahre Zierde der 
Wiesen und Ilasenpliitze. In Norddeutschland sehr spora- 
disch yerbreitet, so z. B. nach Fr. J. Weiss bei Konigsberg, 
Kreutzburg, Wehlen, Gumbinnen, Darkehmen, Rastenburg, 
Sensburg, Osterode u. a. 0. in Preussen.

Flora XXI.



B lu th eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Eine prachtige Rasen- und Wiesen- 

pflanze fur Parkanlagen, auch sonst zur Gartenkultur ge- 
eignet.

Form  en: Mein Solin, der Gymnasiast J. G. Hallier hat 
sie in der Jenaischen Flora ofters weissbliiłiend gefunden.

A b b ild u n g en . T a fe l 21:36.
A Pflanze in natiirl. Grosee; 1 Kronblatt, deegl.



Sturmhut - Storchschnabel.

Syn. O. riuulare Yillain.
Weit zierlicher und niedriger ais die vorigen. Das 

kurze, rubenformige Rhizom sitzt schrag im Boden und treibt 
einige aufrechte, naeh oben flaumhaarige aber drusenlose, 
wenig verastelte Stengel; Bliitter handformig 7theilig, ein- 
geschnitten gezahnt; Bliithenstiele 2blilthig; Blutlienstielchen 
nacb dem Yerbliihen aufrecht; Kronblatter verkehrt-eiformig, 
doppelt so lang wie der begrannte Kelch, weiss, bisweilen 
purpurn geadert; Fruchtklappen glatt und wie der Schnabel 
angedriickt flaumhaarig, die Haare sehr kurz und driisenlos.

Y orkom  men: Auf Alpentriften. Auf den Walliser 
Alpen, im Saasthale, auf dem Fouly und Catogne; bei 
St. Moritz im Oberinnthal.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Fur alpine Anlagen in Garten sehr 

empfehlenswerth.

A b b ild u n g en . Tafel2137.
A Pflanze in natflrl. Grosse.



Sumpf-Storchschnabel.

Das fast wagerecht im Boden liegende, fast fingerdicke 
Khizom treibt ausgebreitete, oft fast niederliegende bis ’/.2 Meter 
hołie, naoh oben nebst den Bliithenstielen durch driisenlose, 
riickwarts gerichtete Haare raubliaarige Stengel. Blatter 
handfórmig ospaltig, eingeschnitten sagezalmig; Blttthenstiele 
2bluthig, verlangert; Bluthenstielchen sehr lang, nacli dem 
Yerbluhen abwarts geneigt, mit aufgerichtetem Kelcli; Kron- 
blatter Yerkehrt-eiformig, doppelt so lang wie der begrannte 
Kelch; Fruchtklappen glatt, mit abstehenden, drtisenlosen 
Haaren bestreut; Samen sehr fein punktirt; Błumen hell- 
purpurn.

B esch re ib u n g : Die braune Wurzel ist absteigend, 
etwa fiiigerdick, starli befasert. Der aufrechte, kantige, ver- 
haltnismassig schlanke Stengel von 30— 60 Cm. Hohe ver- 
zweigt sieli oberwarts absteliend und ist auf die angegebene 
Weise, aber nur schwach behaart. Die Blatter sind beider- 
seits behaart, entgegengesetzt, und stehen auf starli ruck
warts behaarten Stielen, die meist von der Lange des Blattes, 
an den unteren Blattern langer, an den obersten kiirzer sind. 
Die untersten Blatter sind 7 lappig, mit auseinanderstehenden 
langlichen, am Ende 3spaltigen Lappen und 2- oder 3zah- 
nigen Fetzen; die mittlen sind 5 lappig, die obersten 3 lappig. 
Die Afterblattchen sind lanzettformig, bald grlinlich, bald 
auch rostfarbig. Die gemeinschaftlichen Bluthenstiele reichen



Liber die Bliitter hinaus; die besonderen sind etwa 3 Cm. 
lang, biegen sich, wenn die Bltithe verwelkt, abwiirts, und 
werden kniefomaig. Sie sind feinhaarig. Die linealisch- 
elliptischen Kelchblatter sind knrz begrannt, etwas kalii,
3- oder 5nervig, grttn, mit weisslichem, rauschendem Rande. 
Die Blumenblatter, welehe gross, verkehrt-eiformig, ain Grandę 
keilformig verschmalert and am Ende ganzrandig sind, be- 
sitzen eine helle Purpurfarbe, werden nach dem Grandę za 
licbter, and sind mit dunkleren Adern durcbzogen. Die 
Staubfaden erweitern sich nach anten. Die Klappen sind 
feinhaarig.

Y orkom m en: Auf sumpfigen Wiesen, an Wiesengraben, 
Plussufern, besonders gern in der Niihe von Gebiischen und 
Waldungen und vorzugsweise in Gebirgsgegenden. Dnrch 
den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber vorwiegend 
im siidlichen und mittlen Theil. Selir haufig in Thiiringen, 
auch im Harz, in der Flora von Halle, wie tiberhaupt im 
ganzen Saalgebiet. Nach Norden wird sie selten und ver- 
schwindet in vielen Provinzen ganz.

B ltithezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Sie ist mit ihren lebhaft gefarbten 

Blumen eine Zierde der Rand er von Teichen, Quellen und 
Griiben in Parkanlagen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2138.
AB Pflanze in naturl. GLrosse.



W  ald - Storchschnabel.

Der vorigen in Wuchs und Grosse etwas ahnlich, abei 
sofort durch die sehr schmalen Blattabschnitte unterscheidbar. 
Stengel ausgebreitet, nebst den Bltithenstielchen durch steit 
abstehende, drusenlose Haare rauhhaarig; Blatter im Umriss 
nierenfonnig, 7 tlieilig mit 3- bis vielspaltigen Theilen und 
linealischen Abschnitten letzter Ordnung, schwach behaart, 
daher oberseits dunkelgrim und glanzend, rtickseits mattgriin; 
Bluthenstiele 1— 2bluthig, nach dem Verbluhen etwas ab- 
wiirts geneigt; Kronblatter verkehrt-eiformig, ausgerandet, 
doppelt so lang wie die kurz grannenspitzigen Kelchblatter'; 
Fruchtklappen glatt, nach oben mit zerstreuten, borstigen 
Haaren besetzt; Samen sehr tein punktirt. Blumen brennend 
purpurroth.')

B esclire ib u n g : Der Wurzelstock rund, mit iiusserer 
schmutzig brauner und innerer zimmtbrauner Bindę, iistig; 
die jungem Triebe weiss, an den Spitzen rothlich, mit halb- 
runden, convexen, angedruckten, oben tief ausgerandeten und 
unter dieser Ausrandung mit einer fast pfriemlichen fleischigen, 
nach innen etwas gekrummten Spitze versehenen Schuppen 
besetzt. Die Stengel 30 — 60 Cm. hoch, rund, eben, ge-

1) Vgl. die Arbeit von Thilo Irmiach: Beitrag zur Morphologie 
einiger europaischer Geranium-Arten, insbesondere des G. san gu i- 
neum  u n d  G. tu berosu m . Bot. Zeitung 1874, Spalte 545, 561, 577.



gliedert, die Glieder an den Enden anfgetrieben und inein- 
ander gelenkfc, abstehend behaart, gabelastig, yon unten an 
bebliittert, nach oben auch Błiithen tragend. Die Bliitter 
gegeniiber steliend, gestielt, rurdlich-herzformig im Umfang, 
tief 5 — 7theilig, mit etwas keilformigen, fast bis auf die 
Mitte 3 theilgen Lappen, dereń Zipfel schmal lanzettlich, 
ganz, stumpflich mit einem oft rothen Driisenknopfchen an 
der Spitze, auf der obern schon griinen Seite, sowie am un- 
merklich hernmgebogenen Rande kurz behaart, auf derunteren 
blaulich-grunen Flachę mit etwas vortretenden Hauptnerven, 
aber fast kahl sind. Die Blattstiele rund, am Grunde etwas 
verdickt, abstehend behaart, ungefahr 2 '/2 Gm. lang, die obern 
kiirzer, an ihrer Basis mit 2 bald vertrocknenden und sich 
abwiirts schlagenden kleinen, aus breiter Basis spitz-zuge- 
spitzten, aussen und besonders an der Spitze behaarten Neben- 
blattern yersehen. Die Bliithenstiele blattachselstiindig, langer 
ais die Bliitter, rund, abstehend-behaart, oben 2 gegen- 
standige lanzettliche spitze, behaarte Deckblattchen tragend 
und 1 oder 2 gestielte Blumen, dereń Stielchen kiirzer ais 
der allgemeine Bliithenstiel sind, sich nach dem Bluhen 
etwas abwarts biegen, den Fruchtkelch aber aufrichten. Die 
Kelchblatter sind elliptisch, stumpflich, lang stachelspitzig, 
am Rande hiiutig, 3nervig, aussen etwas behaart. DieBlumen- 
blatter vurkehrt-herzformig, karminroth mit weisslichem, 
kurzem, etwas behaartem Nagel und von dunkleren Nerven 
durchzogen, kahl. Die Staubfaden aus lanzettlicher weiss- 
licher Basis pfriemłich sieli zuspitzend und roth, mit in der 
Mitte auf dem Riicken angehefteten liinglichen, violettbliiu- 
liclien Staubbeuteln. Die 5 Griffel und Narben roth. Die



5 Kapseln eben, auf dem Ruckennerven mit einer Reihe 
liingerer Haare, sonst fast kahl, ihre Griffel auf der Aussen- 
seite kurz behaart, spater sieli bogenformig einrollend. Ber 
Sam en braun und glatt, sehr fein runzlig. An sonnigen 
Stellen wird zuweilen diese Pflanze ganz blutroth, dat er 
ihr Name.

Y ork om m en : In lichten Buschwaldungen, an scliwach 
bewachsenen Abhangen, besonders auf rauhem, steinigem 
Boden, aber auch an rasigen Stellen in licliten Waldungen, 
vorzugsweise gem auf Kaikboden. Sie ist am haufigsten im 
siidlichen und mittlen Gebiet, ganz besonders haufig in Thu- 
ringen, im Harz und auf den ubrigen deutschen Gebirgen, 
jedocb fehlt sie aucli der Ebene nicht. In Preussen kommt 
sie z. B. nacli Fr. J. Weiss bei Konigsberg, Tapiau, Fiscli- 
hausen, Memel, Rastenburg, Meklsack, Graudenz u. a. 0. vor.

B lu tlieze it : Juni bis Oktober.
A n w en du n g : Eine vortreffliche Ziei^pflanze fiir den 

Blumengarten. Sie ist leicht zu lcultmren, yerlangt aber 
einen sonnigen, warmen Standort.

/Ibb ild u n gen . T a fe l 2139.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kronblatt, desgl.; 2 Frucht, desgl.



Silber-Storchschnabel.

Die Pflanze ist weit niedriger ais die vorigen, von 
alpinem, zwergliaftem Wuclis, fast stengellos. Rhizom riiben- 
artig, spindelformig, schief im Boden liegend, einkopfig bis 
vielkopfig, die Kopfe von den Ueberbleibseln der Blattstiele 
und Nebenbliitter der vorhergehenden Jahre bedeckt; alle 
grtłnen Pflanzentheile grau seidenluiarig; Blatter 5— 7theilig 
mit tief Bspaltigen Theilen und linealischen, stumpfen Ab- 
schnitten; Bliithenstiele 2bluthig; Kronblatter verkehrt- 
eiformig, ausgerandet, liinger ais die staclielspitzigen Kelcli- 
blatter; Fruchtklappen glatt, seidenliaarig; Blume blassroth.

Y orkom m en: Auf Triften und steinigen Abhfingen der 
hoheren Alpen. In Krain auf dem Lisez, auf der Ein- 
sattelung des Gipfels der Alpe Zherna Perst, auf dem Kon; 
auf den Tiroler Alpen hie und da.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Hochst empfehlenswerth fur alpine An- 

lagen in Gtirten.
Abbildungen. Tafel 2140.

A Pflanze in natur!. Grosse; 1 Frucht, yergrossert; 2 Same, desgl.



2142. Geranium pyrenaicum L.

Pyrenaen - Storchschnabel.

Syn. G. umbrosum W. K. G. molle Flora der Wetterau.

Diese Art bildet durch ihren Wuchs gewissermaassen 
eine Mittelform zwischen den jahrigen und den dauernden 
Arten. Das spindelformige, dauernde Rhizorn treibt auf- 
rechte, gabelastige, mehr oder weniger ausgebreitete, wie 
die Bliithenstiele flaumige und etwas zottige Stengel. Blatter 
im Umriss nierenformig, 7-— 9spaltig, die Abschnitte der 
unteren vorn eingeschnitten, stumpf gekerbt, die untersten 
Blatter sind bisweilen llspaltig, die blntlienstandigen Bliitter 
3spaltig mit spitzen, ganzrandigen Abschnitten, alle Blatter 
weichhaarig; Bliithenstiele 2bliithig; Bluthenstielchen zur 
BlUthezeit aufrecht, nach der Bliithe abwarts geneigt oder 
zuruckgebrochen mit apfgerichtetem oder fast aufwarts ge- 
brochenem Keleli; Kronblatter verkelirt-herzformig, 2spaltig, 
doppelt so lang wie der stachelspitzige Kelch, oberhalb des 
Nagels beiderseits diełit bartig; Fruchtklappen glatt, an- 
gedriickt flanmhaarig; Samen glatt; Blumen purpurviolett 
oder weiss mit purpiuwiolettem Rande.

B esclire ibu n g : Der knollenartige Wurzelstock treibt 
viele langstielige, je  nach der Grutę des Bodens 7-, 9-, 
lllappige, im Umrisse nierenformige Wurzelblatter. Die



Stiele sind mit weissen, weichen, abstehenden Haaren dicht 
besetzt, die Lappen der Blatter sind Sspaltig, die Spaltzipfel 
stumpf; beide Blattfiachen haben so ziemlicli gleicbe Farbnng 
und sind durch zottige Haare weicli. Aus der Mitte dieser 
Wurzelblatter steigt im zweiten Jahre ein 1/2— 1 Meter hoher, 
aufrecht stehender Stengel. Mehrjahrige Stocke sind durch 
das Abschneiden des Stengels mehrkbpfig, treiben inehre 
Stengel, welche im fetten Boden zuweilen am Boden liegen. 
Uie Stengel sind gerieft, oft purpurfarbig angelaufen, immer 
durch weisse zottige, abstehende Haare dicht behaart, nach 
oben gabelastig getheilt. In jeder Abtheilung stehen zwei 
gegenstandige, kurzstielige, 5 lappige Blatter, dereń Lappen 
3 etwas spitze Zipfel haben und zuweilen sind auch die 
Zipfel selbst wieder Bzahnig. Hoher am Stengel werden 
die Blatter immer kurzstieliger, immer weniger zertheilt, 
bis sie endlich vollkommen sitzen und zuletzt nur aus 3 
tiefen, ganzrandigen, linien-lanzettformigen und spitzen Zipfeln 
bestehen. Alle Stengelblatter sind wie die Wurzelblatter 
behaart. Die Blatter haben 2 rotlie, dicht beliaarte, be- 
wimperte, langliche und spitze Nebenblatter, welche am 
Grunde des Blattstiels und am Stengel stehen. Die Blumen- 
stiele sind rothlich und mit abstehenden Haaren besetzt, 
kommen aus den Blattwinkeln und stehen an der Spitze des 
Stengels; alle Blumenstiele sind 2 bltithig, haben in der 
Gabel der Bliithenstielchen 4 rothe, haarige, wimperige, 
lanzettfórmige Nebenblattchen. Vor der Bltithe hiingen die 
Knospen tiber, spater stehen die Blumen aufrecht, zuletzt 
spreizen sich die Fruchtstielchen weit auseinander, biegen 
sich sogar etwas ruckwarts und haben aufrecht stehende



Friichte. Die Blumenstielchen sind langer ais die Bltimen, 
ihre Kelchabschnitte eirund, baarig, 3nervig, luiben an ihrer 
Spitze eine Drtise. Die 5 Blumenblatter sind yerkehrt- 
herzformig, pfirsiclibluthroth mit dunkleren Adern, auch 
rosaroth und weiss; sie haben liber ihrem kurzeń Nagel an 
beiden Seiten ein Buschelchen weisser Haare. Die Staub- 
beutel der Gefasse sind violett, 5 Gefasse entwickeln sieli 
zuerst, lassen bald nach dem Aufbliihen ihre Antheren fallen; 
die 5 andern Staubgefasse entwickeln sich in der erschlossenen 
Blume. Die Kapsel ist mit anliegenden Haaren besetzt.

Y orkom m en : Diese eigentlich siideuropaische Art 
kommt vielfach in der deutschen Flora yerschleppt vor und 
siedelt sich hauptsachlich an grasigen, sonnigen Orten, auch 
auf Waldwiesen und in liehten Waldungen an. Sie steigt 
in den Alpen bis zur subalpinen Region empor. Ihre Ver- 
breitung ais Wanderpflanze ist sehr unregelmassig; Schweiz; 
Bodensee und von dort seit 1808 durch ganz Elsass und 
Lothringen; Frankfurt a. M.; in Thiiringen besonders auf 
der Wartburg am ostlichen Abhang, dicht unterhalb der 
Burg, weissbliihend und auf dem Kirchhof sowie vor Roses 
Holzchen sowohl mit rothen ais weissen Blumen, bei Jena 
am Leutrabett von dessen Miindung in die Saale im Paradies 
bis zur Oelmiihle stellenweise, sowohl roth ais weiss, am 
Bahnkorper und in dessen Nahe auf der Landfeste weiss
bliihend, im Gothenthal am Landgrafenberg rothbluhend etc.; 
ferner in Sachsen, in der Lausitz, in Schlesien, Bohmen, 
Steiermark, in Wlirttemberg etc., schon von Buek (nach 
Kochs nachgelassenen Manuskripten) mit G. ro tu n d ifo liu m  
bei Frankfurt an der Oder gesammelt. Im Ulgebiet von



Vorarlberg verbreitet (vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1873, 
Seite 343). Hie und da in Tirol. Naeh Herm v. Spiessen 
(D. B. M. 1884, S. 127) im Nassauiscben; von Herrn Barthel 
im Jahre 1878 in zwei Exemplaren auf dem Gynmasialhof 
zu Neustadt in Westpreussen gefunden.

B lu th ezeit: Juli bis Oktober.
F orm en : G. imbrosum W . K. Syn. pyrenaicum 

/?. umbrosum Reichenbach ist eine grossblśittrige, iippiger 
gewacbsene Form mit weisslichen Bliithen, welche auf 
ttppigem Boden an etwas bescbatteten Orten vorkommt. Die 
gescblossenen Bliithen enthalten oft 10 Antlieren.

Abbi ldungon. Tafe l  2142.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blutlie, vergr(5esert; 2 innero 

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



Kleiner Storchschnabel.

Syn. G. rotmidifolium Pollich. G. parmflorutn Curtis. 
G. malvaefolium Scopoli.

Das jahrige Rhizoin treibt mehre aufstrebende oder fast 
liegende, nach allen Seiten hin ausgebreitete Stengel, welclie 
hochstens Spannenhohe erreichen, allseitig sieli verasteln und 
tein und weich behaart sind; Bliitter langgestielt, im Umriss 
fast kreisrund, tief 7 spaltig, vorn mit 3 stumpflappigen Ab- 
schnitten, beiderseits fein und weieb bebaart; Bliithenstiele 
2bliithig; Bliithenstielchen nach dem Yerbliihen abwiirts ge- 
neigt mit aufstrebenden Kelehen; Kronblatter langliclwer- 
kehrt herzformig, so lang wie der kurzbegrannte Kelch oder 
wenig langer, der Nagel fein gewimpert; Fruchtklappen glatt, 
angedrUckt flaumig; Blumen blassviolett: Samen glatt.

B eseh re ib u n g : l)ie faserige Wurzel treibt mehr oder 
weniger schlaffe, daher auch mehr oder weniger liegende 
Stengel, welclie aber im kraftigen Boden stark genug werden, 
so dass sie, wenigstens die mittlen Stengel, aufrecht stehen, 
ilire Aeste jedoeh nach allen Seiten hin ausbreiten. Je nach 
der Kraftigkeit des Bodens richtet sieli auch die Hbhe dieses 
Pfliinzchens, welches man im Grase der Ganseanger zuweilen 
sehr niedrig, an Mauern und Zaunen 15 Cm. hoch, in kraf-



tigen Kleefeldern 30 Cm. lioch und darliber findet. Die 
Siengel sind zwar mit etwas abstehenden Haaren besetzt, 
diese sind aber so fein und klein, dass man sie erst er- 
kennen kann, wenn man die Stengel gegen das Lieht hiilt. 
Uebrigens sind sie gerieft, nicht selten rotli angelaufen und 
an den Gelenken angeschwollen. Die untern Bliitter der 
grossen Exemplare sind sehr lang gestielt; die Stiele messen 
15 Cm. und sind in die Hohe gerichtet, werden dann den 
Blattstielen des Geran. pyrenaicum  sehr ahnlich, haben 
jedoch keine zottigen Haare, sondern sind, wie die Stengel, 
mit kaum sichtbaren Haaren besetzt. Die Bliitter selbst 
haben dagegen auf beiden Seiten eine weit fiihlbarere und 
siclitbarere Behaarung. Die kleinen Exemplare sind weit 
sperriger im Wuchse, haben weit ktirzere Blattstiele, weniger 
kreisrunde Bliitter aber ganz dieselbe Art der Behaarung. 
Ihre Nebenbliittehen sind eirund, zugespitzt, stark behaart 
und bewimpert, dabei meistentheils rotlilich. An der Theilung 
des Bliithenstiels sieht man ein Paar kleine, griine, lanzett- 
formige, feinhaarige Deckblattchen. Die Kelche sind stark 
behaart, ihre Abschnitte gewimpert, aber nicht begrannt; die 
Blumenblatter sind benagelt und yerkehrt-herzformig.

Y ork om m en : Eine gemeine Pflanze, die sich auf allen 
Schutthaufen, aber aucli an composthaltigen Stellen der 
Wege, Zaune, Mauern, Hauser, Ganseanger und Aecker findet, 
selbst mitten in humushaltigen Feldern, besonders auf Klee- 
und Luzerneackern nicht selten getroften wird. Durch das 
ganze Gebiet yerbreitet.

B ltithezeit: Juli bis Oktober.



A n w en du n g : Sie wird ais Unkraut auf Aeckern und 
in Gśirten bisweilen durch Ueberliandnahme lastig.

F orm  en: Bei Kulm in Westpreussen kommt eine 
Mittelform vor, welche man fiir den Bastard G. mólle- 
pusillurn lialt.

A b b ild u n gen . T a fe l 2148.
A Pflanze in nattirl. GrOsse.



Bóhmischer Storchschnabel.

Stengel aus jahriger Wurzel entspringend, ausgebreitet, 
nebst den Bliithenstielen drlisig behaarfc und zottig; Blatter 
im Umriss fast dreieckig, handformig- ospaltig, mit spitzen 
oder zugespitzten, eingeschnitten - gezahnten Abschnitten; 
Blutbenstiele 2bliithig; Bluthenstielchen naeh dem Yerbliihen 
aufrecht, efcwas abstehend; Kronblatter yerkehrt-lierzformig, 
am vorderen Rande gewimpert; Pruclitklappen glatt, ab
stehend drlisig behaart. Blumen violettblau mit dunkleren 
Adern.

Y ork om m en : In Waldungen und auf Haiden. Am 
Stadtgut bei Karlsbad, in der Soos bei Sateles, bei Franzens- 
bad, frliber auf dem Berge Bosig sowie in der Lausitz 
zwiscben Muskau und Niesky; ferner auf dem nordlicken 
Alpenzuge des unteren Wallis, liber Morcles, auf dem Her- 
bignon und auf dem Fouly; bei Chur in Graubiindten.

B lU tbezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n gen . T a fe l 2144.
A Pflanze in naturl. Grbsse.



T auben - Storchs chnabel.

Die jahrige Wurzel treibt einen oder einige ausgebreitete, 
astige, oft liegende oder aufsteigende, entfernt beblatterte 
Stengel. Blatter im Umriss kreisrnnd, 5 — 7theilig mit 
linien-łanzettformigen, schmalen, sehmal fiedertheiligen Ab- 
schnitten, fast vollig kahl, oberseits dunkelgriin und etwas 
glanzend; die Bliithenstiele 2bliithig, wie der Stengel ab- 
wśirts angedriickt fianmliaarig; Bluthenstielchen nacli dem 
Yerbliihen abwarts geneigt; Kronbliitter verkehrt-herzformig, 
so lang wie der langbegrannte Kelch; Fruclitklappen glatt 
und kalii; Same wabenartig punktirt.

B esch reibu n g: Die Pfahlwurzel treibt einen Stengel, 
welcher sieli gemeinlich schon nahe ani Boden ein- oder 
mehrmals gabelartig theilt und auf diese Weise sehr !aus- 
gebreitete, liegende Aeste darstellt. Diese sind mit ange- 
driickten feinen Haaren bekleidet, rothlich angelaufen, knotig, 
liin- und hergebogen und werden 15— 30 Cm. lang. Ihre 
Blatter steli en einander gegeniiber, sind langgestielt, im 
Umfange ziemlich kreisrund, auf beiden Flachen ziemlich 
gleichfarbig und durch angedriickte Haare rauh. Ihre 5 Ab- 
schnitte laufen fast bis zmn Ausgange der Blatttheilung, 
sind fiederspaltig und haben linien-lanzettformige Spaltzipfel. 
Je weniger der Boden trocken und steinig ist, desto breiter 
und kiirzer sind diese Spaltzipfel. An den purpurrothen 
Knoten sitzen, am Ausgange der Blatter, die pfriemen-



formigen, feinhaarigen Nebenblattchen, Die langen Bluthen- 
stiele entspringen sowohl in den Blattwinkełn ais aucli an 
der Spitze der Aeste und theilen sich immer in 2 Blttthen- 
stielchen. An der Theilung des Bliithenstiels sitzen 4 rotli- 
liche, pfriemenformige Deckblattchen. Die 5 Kelchblattcr 
sind eirund, hautig berandet, 3nervig und an der Spitze 
begrannt, die Granne erreiclit 1(3 der Grosse des Kelches. 
Die Kronblatter sind verkehrt-lierzformig, łiaben in der Aus- 
randung eine kleine Spitze, sind hellrosa mit 3 dunkelrosa- 
rothen Linien gezeichnet und haben an der Basis einen 
feinen Bart. Die Klappen sind liaarlos, die Samen scbwarz.

Yorkoininen: Auf Aeekern, in Gebuschen, an Felsen, 
Abhangen, Randem, Wegen, Triften. Fast durcli das ganze 
Gelńet verbreitet und an den meisten Orten liaufig. Im 
Ganzen im mittlen und stidlichen Gebiet liaufiger ais im 
nordlichen, so z. B. in Preussen (naeh Fr. J. Weiss und 
Anderen), im Ganzen selten und zerstreut: bei Konigsberg, 
Sensburg, Mehlsack, Elbing, Braunsberg, Graudenz, Neuen- 
burg, Danzig u. s. w.

B liitliezeit: Juni, Juli.

A bb ild u n gen . T a fe l 2145.
A Pllanze in natiirl. Gi'osse.



Acker-Storchschnabel.

Sie ist der Torigen ałmlicłi, unterscheidet sieli aber auf- 
fallend durch die behaarten Blatter und die breiteren Blatt- 
abschnitte. Die jahrige Wurzel treibt ausgebreitete, ver- 
astelte, zottige Stengel, welche im Umfange kreisrunde, 
5 — 7theilige Blatter tragen, mit 3spaltigęn Theilen und 
linealischen Abschnitten; Bliithenstiele 2bliithig, kiirzer ais 
die Stiitzblatter; Bltithenstielchen nach dem Verbltthen ab- 
wiirts geneigt, mit anfgerichteten Kelchen; Kronblatter ver- 
kehrt-herzformig, so lang wie der begrannte Kelcb; Frucht- 
klappen glatt und wie der Schnabel abstehend drusenhaarig; 
Samen waberwrtig punktirt; Blumen bellroth.

B esclire ibu n g : Aus der Pfablwurzel konnnt ein senk- 
rechter, mit zottigen Haaren besetzter Stengel, welcher oft 
sebon an der Erde Aeste treibt, die sieli nach allen Seiten 
bin ausbreiten. Die Hohe dieser Pflanze betragt i/3 Meter, 
der Umfang derselben nicht seiten einen Quadratfuss. Die 
Blatter sind gegenstiindig und langgestielt, kommen aus den 
Stengelknoten und besitzen an ilirer Basis 2 purpurrothe, 
zottige, eirunde, zugespitzte Nebenblatter. Die Blattstiele 
sind mit abstehenden Haaren liesetzt, die Blattflachen haben 
an den Randem und aut' den liervorstehenden Adern feine 
Haare. Gemeinlich ist das Blatt Stlieilig, jeder Blatttheil 
liat dann 3 Zipfel und einer oder der andere dieser Zipfel 
ist wiederum zipfelig. Weiter oben werden die Blatter nur



o theilig und jeder Blatttlieil ist dann wiederholt 3 spaltig. 
Die Bliithenstiele kommen aus den Blattwinkeln und auf 
der Spitze der Aeste hervor, sind diclit mit weissen Haaren 
besetzt, haben an ihrer Theilung 4 purpurrothe lanzettliche 
Deckbliittchen, sind kur z er ais das Stiitzblatt und biegen sieli 
spater zuriick. Die eirunden driisigbebaarten Kelchbliitter 
liaben 3 grline Nerven und eine purpurrothe G ranne, welche 
V3 der Kelchlange erreicht. Die purpurrothen Kronldiitter 
sind verkehrt-herzformig, etwas kiirzer ais die Grannen des 
Kelches, die Staubgefasse liaben violette Kolben, die Samen 
śind schwarz.

Vorkom m en: Auf Aeckern, in Garten, auf Kulturland 
jeder Art, an Hecken und Rainen, iiberhaupt ani liebsten an 
etwas beschatteten Orten. Durch das ganze Gebiet zerstreut, 
aber nicht gerade gemein. In Preussen nacli Pr. J. Weiss 
beispielsweise bei Konigsberg, Brandenburg ani frischen Hall, 
Wehlau, Bartenstein, Conitz.

B ltlthezeit: Mai bis September.

A bb ild u n gen . T a fe l 2140.
A Pflanze in natiirl. Giiisse.



IGO

Rundblattriger Storchschnabel.

Syn. G. viscidulum Pries. G. malvaceum Wahlenberg.
Das jiihrige Iihizom treibt einen ausgebreiteten, weicli 

flaumigen Stengel; Blatter im Umriss nierenformig, die 
unteren 7 lappig, die oberen 51appig, sammtlich weichhaarig; 
Bliithenstiele 2bluthig; Bliithenstielchen nach der Bltithe 
zuriickgebogen, die Kelclie aufstrebend; Kronbliitter liinglich- 
keilig, ungetheilt, etwas langer ais der lmrzbegrannte Kelch; 
Klappen der Fruchfc glatt, flaumhaarig mit abstehenden 
Haaren; Sainen wabenartig punktirt; Blumen fleiscliroth.

Besch re ibu n g :  Diese Species, welche mit G. molle  
und pusi l lum verwechselt wurde, ist beiden in Ilohe und 
in Veriistelung, aucli im Ganzen in Grosse und Gestalt der 
Blatter und Bliithen nahe verwandt, dennoch durch mehre 
Kennzeichen leiclit und scharf zu unterscheiden. Die Stengel, 
Blattstiele, Bliithenstiele, Kelchblatter und Fruchte sind durch 
abstehende Haare weichhaarig und da sich nach oben hin 
die zwischenstehenden Driisenhaare mehren, ist diese Pflanze 
etwas schmierig. Audi die Blatter sind weichhaarig und 
schmierig, die untersten selir langstielig, tief-lierz-nieren- 
formig, 5---7 lappig mit nicht iiber die Mitte eindringenden 
Spalten, stets stumpfkerbig, wahrend die obern oder wenig- 
stens die obersten Bliitter an der Basis fast abgeschnitten 
sind. Die Bliithenstiele sind immer klirzer ais die Stielchen, 
die kleinen Nebenblattchen rothlich, die Deckblattchen rosen-



roth, die Kelchblatter grannenspitzig, die Kronblatter rosen- 
oder fłeischroth mit 3 dunkeln Adern, ani Grunde aber 
weisslich. Das G. pusillum  ist niclit abstehend behaart, 
hat Blattlappen, dereń Spaltung iiber die Mitte in die Blatt- 
fliichen eindringen, die Kronblatter sind ausgerandet und die 
Samen sind glatt; das G. n iolle  aber bat z war abstehende 
Beliaarung, doch die Spaltung der Blattlappen gelit gleich- 
falls iiber die Mitte der Blattflache ein, die Kronblatter sind 
ebenfalls ausgerandet, die Klappen der Kapseln sind runzelig 
und die Samen glatt. Folglicb wird diese Species von 
G. n io lle  und pusillum  sowohl an der Tiefe der Blatt- 
spaltung, ais auch an den niclit ausgerandeten Kronbliittern 
schon in der Bltitbe und vor der Fruchtbildung leicht erkannt.

Y or komin en: Auf Weinbergen und Aeckern, an stei- 
nigen, buschigen Orten, an Wegen. In der Scbweiz und 
durch das Elsass, das Wiirttembergische, die Rbeinflacbe 
und Hessen bis nacb Westpbalen und den Niederlanden; im 
siidlichen Tirol, in Krain, im osterreichischen Kiistengebiet, 
in Oesterreich, im Konigreicli Sachsen, bei Barby, bei Jena 
angeblich am Jenzig, ani Gleisberg und bei Magdala, bei 
Frankfurt a. d. O., in Bohmen, in Lothringen auf Jurakalk.

B llith ezeit: Juni bis Oktober.

Abbildungen. Tafe l  2147.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Prucbt, aufgesprungen, vergr5ssert; 

2 Same, desgl.
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Weicher Storchschnabel.

Syn. G. pusillum FI. d. Wetteran.
Die Pflanze ist dem G. pusillum  L. im Wuchs selir 

ahnlich, von dem sie sieli jedoch durch die tief rosenrothen 
Bluthen sofort unterscheidet und bei genauerer Betrachtung 
durch die runzeligen Fruchtklappen. Stengel ausgebreitet, 
weich flaumig und zottig; Blatter 7— bspaltig, im Umriss 
nierenfórmig, die Abschnitte der unteren vorn abgeschnitten, 
stumpf gekerbfc, ofh stumpf drei- bis mehrlappig; Bliithen- 
stiele 2bluthig; Blutlienstielchen nach dem Verbliihen abwiirts 
geneigt und wie die Bluthenstiele mit abstehenden kilrzeren 
und langeren Haaren dicht bekleidet; Kronblatter verkehrt- 
lierziormig, langer ais der kurz stachelspitzige Kelch, am 
Grunde fein gewimpert; Fruchtklappen ąuerrunzelig, kalii; 
Same glatt.

B esch re ibu n g : Eine senkrecht herabsteigende, dunn 
spindelformige, wenig astige und wenig faserige braunliche 
Pfahlwurzel tragt gewohnlich eine grossere Menge schwacher, 
wohl bis lj2 Meter lang werdender Stengel, welche unten 
niederliegen, mit den Spitzen sich mehr oder weniger erheben. 
Sie sind, so wie Blatt- und Blumenstiele, Blattfłache und 
Kelche mit abstehenden, manchmal driisentragenden Haaren 
zweierlei Art bedeckt, namlich kiirzern, dichtern und haufigem, 
dazwischen stelienden, langern, etwas seltenern. Die untern



Blatter sind langgestielt, nach den Stengelspitzen nelimen 
ihre Stiele an Lange ab, und verschwinden bei den letzten 
Blattchen fast ganz; ebenso wird die bei den untern Blattern 
rundlich-nierenformige 7— 9spaltige und yielfach stumpf ge- 
lappte Blattflache bei den obern endlich nur Slappig, mit 
ganzen oder kaum hier und da gezahnten von einander- 
stehenden Lappen, und am Grunde wie abgestutzt oder sogar 
etwas keilformig. Die Nebenblatter sind diinnhautig, licht- 
briiunlich, eifórmig, zugespitzt, und wie die ubrigen Theile 
behaart. Die Bliithenstiele stehen einzeln dem Blatte gegen- 
iiber, sind unten viel liinger ais oben, wo sie oft vieł kiirzer 
werden ais die zwei aut ihnen steheiulen besondern Blumen- 
stielchen, weleke wahrend des Bluhens aufrecbt sind, nachher 
aber sich zuruckbiegen und zugleicli unter dem Kelclie 
krummen, so dass die Frucht aufrecht steht. An der Basis 
dieser Stielchen befinden sich ein Paar dttnnhautiger eilormiger 
und spitzer, ganz ldeiner Deckblattchen. Die Blumen sind 
klein, die Kelchblatter fast elliptisch spitz, mit kurzer Stachel- 
spitze; die Blumenbliitter fiberragen den Kelch ungefahr urn 
ein Dritttheil, sind umgekehrt-herzformig, unten keilformig 
verschmalert und fein behaart, von purpurner Farbę, mit 
etwas dunklern Adern. Die Staubgefasse haben unten fast 
elliptisch yerbreitete, nach oben sich lang zuspitzende Staub- 
faden und dunkelrothe kleine Antheren. Am Grunde der 
5 grossern befinden sich 5 Nectardriisen, von Gestalt kleiner 
rundlicher Schiippchen. Die 5 dunkelrothen Narben stehen 
ausgebreitet. Die Frucht ist nebst ihrem Schnabel mit kurzeń, 
oft drusentragenden Hiirchen besetzt, welclie auch bis an die 
Narbe hinaufgehen. Die 5 Frttchtchen sind aussen mit quer-



laufenden Runzeln bezeichnet, aber unbehaart. I)ie Samen 
elliptisob, ganz glatt.

A nm erkung: Dieser kleine Storchsclinabel ist einem 
andern, oft mit ihm zusammen vorkommenden, dem G. pu- 
s illu m  sebr ahnlich, aber sogleich durcli die absteliende 
Beliaarung zu unterscheiden, da G. pu sillu m  eine ganz feine 
weicho, aus gleiclilangen Haaren zusannnengesetzte Bekleidung 
besitzt.

Y orkom m en: An Wegen, Ackerrandern, auf Gras- 
platzen. Durcli das ganze Gebiet verbreitet, aber keineswegs 
iiberall haufig. Beispielsweise in Preussen nach Fr. J. Weiss 
bei Braunsberg, Danzig, Darkebmen (in Gemusegarten), 
Osterode, Conitz.

B liith ezeit: Mai bis September.
Form  en: Ueber Bastardbildung vergl. G. pusillum  L.

A b b ild u n gen . T a fe l  2148.
Pflanze in nattirl. tirosse.



2149. Geranium lucidum L.

Grl&nzender Storchsctmabel.

Dieses Pfliinzchen ist das zierlicliste und niedlichste aller 
heimischen Arten von Geranium mit jahriger Wurzel. Stengel 
meist mehre, aufreelit, wie die Bliitter kalii, glatt und gliin- 
zend nnd hiiufig roth angelaufen, looker bebliittert; Bliitter 
langgestielt, im IJmriss nierenformig, 5 — 7spaltig, die Ab- 
schnitte eingeschnitten stumpf kerbig gezahnt, mit einer 
Stachelspitze an den Kerbzahnen; Bltithen wiederliolt zwei- 
spaltig; Bltithenstielchen nacli dem Verblulien wenig abwarts 
geneigt; Kronblatter verkehrt eiformig, imgetheilt, liinger ais 
der ąuerrunzelige, pjramidenfórmige, mit 5 scharfen Kielen 
versehene Kelch; Fruchtklappen netzig-runzelig und klein 
gekerbt gestreift, oberwarts flaumig; Samen glatt.

B esch re ib u n g : Die Pfalilwurzel ist diinn, dringt tief 
in den Boden und yerastelt sieli unten sehr. An ihrem Kop te 
bildet sich bei alten Pflanzen ein Stock, der innner wieder 
jungę Stengel treibt, wahrend die alten Stengel sclion ab- 
gestorben sind und daher komrnt es, dass ein und dieselbe 
Pllanze den ganzen Sommer hindurch vegetirt. Die auf- 
rechten, yeriistelten, gefurchten 30 — 45 Cm. hoheu Stengel,



sind nur mit einem feinen Flaum besetzt und werden wie 
ber Geranium  robertianum  im Alter roth. Die Wurzel- 
bliitter und untersten Stengelblatter sind langgestielt, nach 
oben zu werden die Blattstiele der Bliitter kurzer, ganz oben 
sitzen die Bliitter, doch alle Blattstiele haben eine feine 
Haumige Behaarung. Die Bliitter gleichen dem G. pusillum , 
haben aber ein helles Griin, sind oben bloss durch einzelne 
kleine anliegende Haare bekleidet, unten ganz haarlos und 
gliinzend. Die Blattzipfel sind an der Spitze mit 2 — 3 ab- 
gerundeten Zahnen begabt, welche in ein kleines Stach el- 
spitzclien ausgehen, die Nebenblattchen am Grunde des Blatt- 
stiels sind sehr klein. Sammtliche Bliitter sind gegenstandig 
und verwelken sammt ihren Blattstielen, wie bei G. r o b e r 
tianum , mit rother Farbę. Die Stengel zertheilen sieli 
dichotomisch in Bliithenstiele und diese haben in den Thei- 
lungsknoten kleine rotliliche Deckblattchen. Die Kelch- 
blatter sind quer-runzlig, stachelspitzig und neigen sich pyra- 
midenformig zusammen, die Kronblatter sind grosser ais die 
Kelchblatter, rosenroth mit purpurfarbigen Liingsstreifen, die 
Klappen netzig-rnnzlig und an der Spitze mit Drusenhaaren 
besetzt.

Y ork om m en : An schattigen Stellen waldiger Felsen 
der Gebirge Deutschlands bis in die Yoralp hinauf, nament- 
lich im westlichen Theile Deutschlands, namlich in der Ehein- 
pfalz, im Hochwalde, Hundsruck, in den Nassauer und hessi- 
schen Gebirgen, in Hannover und Thiiringen; in Thiiringen 
aber bei Eisenach, Grafenrode, am Kyffhiiuser und am Gie- 
bichenstein bei Halle. In grosster Menge im Harz im Bode- 
thal, besonders am rechten Ufer der Bodę vom Hexentanz-



platz bis nach Iiiibeland und weiter aufwarts. Ueber Ockensen 
in der Flora von Hameln (D. B. M. 1885, S. 28). Yon mir 
bei Berka a. d. lim eingebiirgert, wo sie auck an anderen 
Punkten friiher wild vorgekommen sein soli. Iu der Pfalz, 
im Nahe- und Moselgebiet, am Donnersberg, auf dem Jura, 
in der Siidschweiz, im Yintschgau, in Krain, in Oesterreich.

B liith eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: Eine ganz niedliche Gartenpfłanze.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  2149.
Pflanze ia naturl. Grosse.



2150. Geranium divaricatum Ehrh.

Spreizender Storchschnabel.

Syn. Geranium Wint er li Roth. G. bohemicum Krocker,
Diese Art iihnelt im Wuchs und in der Grosse unge- 

mein sowohl dem G. pusillum  L. ais auch dem G. m olle  L., 
besonders aber dem letztgenannten, mit dem sie die lebhaft 
rosenrothen Blnmen und die runzeligen Fruchtklappen ge- 
meinschaftlich hat. Sie unterscheidet sieli aber vonG .m olleL . 
durch die kurzhaarigen Fruchte. Blatter handformig-5spaltig, 
mit rautenformigen, grób eingeschnitten gezahnten Abscbnitten, 
die obersten Blatter 3spaltig mit einem langeren Seiten- 
lappen; Bliittenstiele 2 bliifchig; Bltithenstielchen nach dem 
Yerbliiben etwas abwiirts geneigt; Kronbliitter verkehrt- 
eifórmig, so lang wie die begrannten Kelchblatter, rosenroth 
mit dunkleren Adern; Fruchtklappen quer-runzelig, kurz- 
haarig; Samen glatt.

B esch re ib u n g : Die Pflanze wird 2— 4 Cm. hoch, ist 
klebrig und ihre sperrigen Aeste sind mit abstehenden 
Haaren dicht besetzt. Nach unten zu sind sie gewohnlich 
roth angelaufen, Iibrigens reichlich bebliittert. Die Blatt- 
paare sind lang gestielt, doch eins der li ci den Blatter hat 
gewohnlich einen langeren Stiel ais das andere und alle 
Stiele besitzen abstehende Haare. Die Blattfłiichen sind 
breiter ais lang, die grossten 8 Cm. breit und 2 Cm. lang. 
Die Spaltung ihrer Lappen ist tief, und indem die eine Seite



in der Regel liingere Lappen ais die andere besitzt, an welcher 
.sich gewohnlich der obere Seitenlappen besonders in Lange 
auszeichnet, erhalt das Blatt eine schiefe Gestalt. Die Blatt- 
zahne sind gross und zngerundet oder stumpf, beide Blatt- 
flachen behaart. Die BlUthenstielchen sind innner kiirzer 
ais ihr Stiel und zottig; sie biegen sich sogleich nach der 
Bliithe herab. Der haarige Kelch ist wenig kiirzer oder 
eben so lang ais die Krone, die ganze Bliithe ist wenig 
grosser ais bei G. pusillum , aber die rosenrothen, mit 
dunkelrothen Langsadern gezeichneten Rronblatter sind sehr 
deutlich ausgerandet, die Kelchblatter griin und 3nervig, 
die Friichtchen schiefrunzelig und kurzhaarig.

Vorkom m en: An sonnigen, berasten Bergabhangen, in 
Weinbergen, an Zaunen. Bei Bischwitz auf der Weide in 
Sehlesien; am Schlossberg in Schwarzenberg im sachsischen 
Erzgebirge; bei Frankfurt a. O.; in den Thalern des siid- 
lichen Alpenzuges von Wallis im Dorfe Vercoren unter Anni- 
viers, um Randa im Nikolaithal; bei Karlsbad am Dreikreuz- 
berg, Elbogen und Engelhaus; bei Kornmotau, Osseg, am Berge 
Bbsig bei Weisswasser, Chlum bei Jungbunzlau, Prag; ver- 
breitet um Breslau; bei Leubus, am breiten Berge bei Striegau, 
bei Wartha; ferner in grosster Menge auf der Wartburg am 
Ostabhange auf Rasenplatzen im Walde sowie auf dem Gottes- 
acker bei Eisenach; friiher bei Jena neben dem botanischen 
Garten an einem Grasrande verwildert, aber spiiter wieder 
verschwunden, dagegen auf einem Grasplatz auf der Insel 
daselbst aufgetaucht; auch am Bahnhof zu Roda uuweit Jena, 
wo sie nach den Beobachtungen meines Sohnes J. G. Hallier
ebenfalls wieder yerschwunden ist. Die Verbreitung dieser 
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Pflanze bedarf durchaus umfassenderer Untersnchungen, weil 
man sie ohne genaue Priifung allzu leicht mit G. m olle  L,,. 
ja sogar mit G. pu sillu m  L. verwechseln kann. In Koch’s 
nachgelassenen Papieren befindet sich eine Notiz von Dr. Tap- 
peiner, welcber das G. d iyaricatum  anf Gerolle und im 
Gebirge bei Sclilanders im mittlen Yintschgau sammelte. 
Nach derselben Qtielle wurde es von Anton Roth und 
Dr. Knaf auf dem Zabischen Berge bei Konigsal nachst Prag 
gesammelt.

B llith eze it: Mai, Juli, August.

Abbildungen. T a fe l 2150.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2151. Geranium robertianum L.

Ruprechtskraut.

Diese Art ist von allen iibrigen im Ansehen vollig ver- 
schieden und schon an dem durchdringenden Gerueli leicht 
zu erkennen. Die jiihrige Wurzel treibt einen stielrunden, 
sehr stark allseitig veriistelten, aufreehten Stengel, welcher 
bis Y‘2 Meter Hohe erreicht und, wie alle griinen Pflanzeu- 
theile, mit langen pnrpurrothen DrUsenhaaren besetzt ist; 
Bliitter 3- oder Bzablig, mit gestielten, 3spaltigen, fieder- 
spaltig eingeschnittenen Bliittclien; Bliithenstiele zweiblutliig; 
Bllithenstielclien nach dem Yerbliihen abwiirts geneigt; Kron- 
blatter verkehrt-eifórmig, ungetbeilt, langer ais die begrannten 
Kelchblatter; Fruchtklappen netzig-runzelig; Same glatt.

B eschreibung: Die ganze einjahrige Pflanze erreicht 
eine Lange von 15— 60 Cm. Die Wurzel besteht gewohn- 
lich aus einem Biindel senkrechter dtinner Fasern. Der an 
seiner Basis meist blutrothe Stengel tlieilt sieli oben gewbhn- 
lich gabelformig, ist walzenrund und uberall mit vollig ab- 
stehenden feinen Haaren besetzt. Dieselbe Bekleidung zeigen 
die Bliitter, von denen die 3- oder fast 5zahligen Wurzel- 
bliitter aus 3 theilig-fiederspaltigen Blattchen zusammengesetzt 
werden, walirend die gegeniiberstehenden Stengelblattclien 
nur 3 zahlig sind, aber in eben solche Stachelspitzen der 
einzelnen Ziihne endigen. Nicht selten werden die Bliitter



an ihren Stielen, Rippen und Randem eben so blutroth ge- 
farbt, wie der Stengel. Aus den Blattwinkeln kommen die 
2spaltigen 2blumigen, besonders haarigen Blilthenstiele her- 
vor. Der Kelcb besteht aus 5 stehenbleibenden lanzett- 
fbrmigen gegrannten und 3nervigen Blattern, von denen die 
8 inneren etwas abgestutzt erscheinen. Die spatelformigen, 
abgerundeten pfirsichfarbenen Blumenblatter werden durch 
3 weissliche Nerven charakterisirt. An der Basis der 5 
łangen Staubfaden beobachtet inan 5 rundlicbe Nektardriisen; 
5 aussere und 5 innere liingere pfriemenformige Staubfaden 
stehen abwechselnd, sind kurz er ais die Blumenkrone und 
tragen rundliche 2facherige Staubbeutel, von denen die in
neren sich eher entwickeln. Der Stempel besteht aus einem 
stumpfeckig langlichen Fruchtknoten, einem pfriemenformigen, 
die Staubgefasse iiberragenden Griffel und aus 5 zuriick- 
gekrtimmten Narben; 5 langliehe schuppig-runzlige einsamige 
Hautfruchtehen stehen um die in den Griffel verlangerte 
Mittelsiiule und losen sich an ihrer Basis, indem sie an einem 
verlangerten Faden ungefahr in der Mitte des Griffels be- 
festigt bleiben, und noch eine besondere gerade Granne an 
ihrer Spitze hervortreten lassen.

A nm erkung: Selten triigt die Pflanze weisse Blumen, 
stets aber stinkt sie bocksartig, auch pflegeii die Haare hiiufig 
mit Ideinen Drtiscben besetzt zu sein.

Y orkom m en: In Waldungen, feuchten Hainen und Ge- 
buschen, an feuchten Zaunen und Hecken, an schattigen, 
feuchten Mauern, an feuchten Felsen, auf Steinhaufen. Durcli 
das ganze Gebiet verbreitet.

B lu th eze it: Juni bis Oktober.



A nw endung: Sonst sammelte man das Kraut (H erba 
R uperti s. Geranii rob ertia n i) ais ein Wundmittel (docłi 
bat es nur unbedeutende zusammenziehende Kriifte), aucb 
benntzte man es innerlich in einem Aufgusse mit Wasser 
gegen das Blutharnen des Viehes. Zerąuetsclit sollte es die 
Wanzen vertreiben.

N am e: Das W ort G eranium  ist von dem griecbischen 
geranos abzuleiten, welclies Ileilier bedeutet, weil man 
die Friichte dieser Gewaehse mit einem Reiher- oder Storch- 
schnabel verglich.

Form en: [L purpur ea. Syn. G. purpureum Yillain: 
Kleiner, gedrungener, die Bliitter weniger tief eingescbnitten; 
Fruchtklappen sehr stark netzig-runzelig. (Vergl. Reichen- 
bach, Band Y, Tafel 187, No. 4871 b.)

Abbildungen. Tafel 2151.
AB Pflanze in natiirl. Groase; 1 Bliithe ohne Krone, vergi'ossert; 

2 Carpell, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 Same, desgl.



2152. Erodium1) cicutarium L’Heritier. 

Schierlings - Reiherschnabel.

Syn. Geranium cicutarium L.
Das 2jahrige Rliizom treibt einen stark verastelten 

Stengel, welcher hochstens spannenhoch wircl und sieli lie- 
gend und aufsteigend ringsum ausbreitet und ziemlich dicht 
mit zierlich gefiederten Blattern besetzt ist. Fiederblattchen 
bis zum Mittelnerven iiederspaltig mit gezahnten Abschnitten; 
Bliithenstiele vielbliithig; Kronblatter ungleich; Staubblatter 
kahl, die fertilen arn Grunde rundlich verbreitert; die 5 ein- 
samigen, trocknen Spaltfriiclite vermittelst schraubig sich ab- 
drehender, riickwarts behaarter Borsten vom verliingerten 
Mittelsaulchen herabhangend; Bliithenstiele 2 —Sbliithig.

B esch re ibu n g : Eine je naeh ihrem Standort sehr 
veranderliche Pflanze, dereń Wurzel jedoch stets eine tief 
herabsteigende, nur mit diinnen Seitenasten besetzte weiss- 
liche Pfahlwurzel ist. Die Stengel, welche hieraus ge- 
wolinlich in der Mehrzahl entspringen, liegen bald mit den 
Blattern rosettenartig dem Boden angedriickt, kaum ihre 
Spitzen erhebend, sind bald aufsteigend, bald ganz aufrecht, 
besonders wenn sie auf fettem Boden und von andern Pflanzen

1) Andere schreiben Herodium. Der Name koniint von tmjó'i,óę, 
der Reiher.



gedriingt stelien; iibrigens sind diese Stengel rund, gegliedert, 
an den Gliederenden etwas verdickt und hier mit 2, <re- 
wohnlich an Grosse ungleichen Blśittern besetzt. Alle Theile 
des Gewachses sind mehr oder weniger mit weissen geglie- 
derten abstehenden Haaren besetzt, bald daher von ihnen 
ganz gran ersclieinend, bald ganz grlin. Die Blatter sind 
gestielt, gefiedert, die Fiedern weehselnd oder gegeniiber 
stehend, unten kleiner, weitlaufiger, dann grosser imd dichter, 
endlich an der Spitze wieder kleiner werdend und nocli 
dichter gestellt, sitzend oder kaum gestielt, langlich oval, 
bis auf ihre Mitte fiederspaltig; die Zipfel ganz und spitz, 
oder breiter, mit einem oder einigen Ziihnen versehen, die 
untern oft wieder fiederspaltig. Am Grunde des Blattstiels 
auf jeder Seite ein weissliches oder rothliches diinnhautiges, 
eifórmig-3 dreieckiges zugespitztes Nebenblatt. Die Blumen- 
stiele erscheinen oft sclion ganz unten am Stengel, sie sind 
cylindrisch, von sehr verschiedener Liinge und stehen in den 
Blattwinkeln, je einer an jedem Knoten oder Gliederende, 
weehselnd; sie tragen eine einfache Dolde von 2— 8 gestielten 
Blumen, dereń Stiele an ihrer Basis von mehren kleinen 
diinnhautigen, zugespitzten, in eine kleine Borste auslaufenden 
Deckblattchen untersttitzt werden, wahrend des Bluhens ge- 
rade aufrecht stehen, nacli dem Bltihen aber nicht nur unter 
dem Kełch sich krlimmen, sondern sich auch ganz gegen 
ihren gemeinschaftlichen Hauptstiel zuruckschlagen, so dass 
die Frucht aufrecht steht, obwohl ihr Stiel zuruckgebogen 
ist. Die Kelchblatter sind oval, Srippig, mit einer kurzeń 
Stachelspitze am Ende. Die Blumenblatter sind umgekehrt- 
eiformig, an der Basis etwas zusammengezogen und behaart,



yon 3 Nerven durchzogen, rosenroth in Yerschiedenen Farben- 
abstufungen, selten weiss, zuweilen an der Basis der grossern 
Blumenblatter mit einem gelblicben, braun punktirten Fleck. 
Die Staubfiiden sind unten rundlich erweitert, nach oben 
verschmalert, blassrosenroth. o tragen kleine dunkelrothe 
Antheren; die Nektardriisen an der Basis dieser fruchtbaren 
Staubfiiden sind quer-elliptiscb, dunkler roth. Die 5 Narben 
sind ebenfalls rotb. Die Fracht ist mit kurzeń steifen 
Haaren besetzt, welche auf der einen Seite der Schnabel- 
borste angedruckt sind; die auf ihrer Innenseite befindlichen 
Haare sind braunlich und etwas abstehend. Die Samen sind 
liinglich, oben mit einem Spitzchen versehen.

Y orkom m en : Auf Aeckern wie auf Kulturland jeder 
Art, in Giirten, an W egen, auf Schutt u. s. w. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet.

B lu th e ze it : April bis November.
A nw endung: Ein im Ganzen harmloses Unkraut. 

Wegen ihrer zierlichen Bliitter konnte man das Pflanzchen 
zu Einfassungen benutzen.

F orm en : a. immaculatum Koch; Blumenblatter ohne 
Flecken. Syn. JE. citutarium a. Smith.

ft. maculatum Koch: die beiden grosseren Kronblatter 
am Grunde mit einem gelblichen, braun punktirten Flecken 
versehen. Syn. E. cicutarium y. Smith. An der W oll- 
spinnerei in Kamsdorf bei Jena kommt die Pflanze in grosser 
Anzahl von Exemplaren nur mit rein weissen Blumen vor. 
Sie wurde am 3. April 1883 von Ernst Lindig entdeckt und 
ist seitdem von meinem Solin und mir an dieser Stelle ganz 
constant gefunden worden.



Die beiclen erstgenannten Form en sind durcli Anpassung 
in Folgę von Insektenbefruchtung entstanden, wie H. Muller, 
F. Ludwig und Andere nachgewiesen haben. Mail vergleicbe 
daruber die sehr interessante und lehrreiche Arbeit von 
Dr. F. Ludwig in Greiz in der Irmischia, 1882, No. 1, 
Seite 5— 7.

JE. pinipinellifolium Willd. entspricht ohngefahr der Form 
m aculatnm  Koch mit groberen Blatteinschnitten. Sie ist 
nach gefalliger Mittheilung des Herm E. Frueth um Metz 
nicht selten.

A bb i ld un gen.  Tafel  2152.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



2153. Erodium moschatum I/Heritier.

Moschus - Reiherschnabel.

Syn. Geranium moschatum L.

Die jahrige Wurzel treibt einen meistens yeriistelten, 
spannenhohen, ziemlich entfernt mit opponirten, lang ge- 
stielten, gefiederten Blattern besetzten Stengel; Fiederbliitt- 
chen ungleicli doppelt gesagt, fast fiederig-kleinlappig; Bluthen 
in yielblilthiger Dolde ani Ende eines langen Bliithenstiels; 
Kronblatter ungleicli; Staubblatter kalii, die fertilen ani 
Grunde verbreitert, 2zahnig.

B e sch re ib u n g : Auf der dlinnen, weisslichen Wurzel 
erhebt sieli ein 15 bis 60 Om. holier Stengel, der aber oft 
nur anfangs aufrecht stelit. Er ist stielrund, schon von 
unten an mit sieb ausbreitenden, aufsteigenden Aesten be- 
gabt, die gleich ibrn mit abstehenden Haaren besetzt sind. 
Im Alter aber fallen diese Haare nach und nacli ab. Die 
gegenstandigen gefiederten Blatter (streng genommen nur 
fiedrig-zerschnittenen Blatter) messen mit iliren bis 15 Cm. 
langen Stielen an 25 Cm. und sind mit 7•— 11 unten ab- 
wechselnden, oben gegenstandigen Bluthen begabt. Die 
Blattstiele sind nacli innen mit einer Haarleiste yerseben, 
die Blattehen sind langlicb oder eirund, gemeinlich 3 bis 
4 Cm. lang und halb so breit, doch nach der Spitze des 
Blattes an Grosse abnehmend. Sie sitzen oder sind nur



kurz gestielt, oben auf der Flachę mit einzelnen kurzeń Haaren 
besetzt, auf der Unterflache aber sind die Nerven behaart 
und desgleichen ist der Rand durcli kleine Haare stark ge- 
wimpert. Die Serratur ist, wie oben angegeben, eigentiimlich, 
doch dringen die Einschnitte der Zahne nicht bis in die 
Mitte der Blattmasse. An der Spitze des Blattes verwachsen 
2 oder 3 solcher Blattchen mit einander und bilden dann 
ein 2- oder 31appiges Endblattchen. Die beiden Neben- 
blatter am Grandę des Blattstiels sind bis 1 Cm. lang, ei- 
formig, stumpf und trockenhautig. Die dicht mit Driisen 
und Haaren besetzten Bliithenstiele, anfangs nur 5— 7 Cm. 
lang, verlangern sieli spater bis zu 23 Cm.; sie tragen an 
ihrer Spitze ein 5— lObluthiges Doldchen, dessen Miille aus 
eben so vielen kleinen trockenhautigen Deckblattchen be- 
steht. Die Stielchen sind dicht mit Driisen besetzt, die 5 
Kelchblatter sind eirund, Sneryig, oben kurzbegrannt, inner- 
lich haarlos, tiusserlich dicht driisig behaart. Die Kronblśitter 
sind so lang ais der Kelch, verkehrt-eifórmig, rosenroth oder 
ins Blauliche spielend. Die Fruchte sind dicht behaart und 
ihre 4 Cm. łange Granne ist an der innern Seite mit langen, 
feinen, braunen Haaren besetzt.

Y orkom m en; Auf Aeckern, an Wegerandern und bis- 
weilen ais Gartenunkraut verwildernd. Wohl nur im siid- 
lichen Gebiet wild; so z. B. hie und da in der siidlichen 
Schweiz, bei Kitzbiihl in Tirol, in Obersteiermark. Ver- 
wildert bei Munster in Westphalen, bei Lausigk in Sachsen, 
hie und da in Thiiringen, so z. B. bei Erfurt, Gera, Aurna, 
Schleiz u. s. w.

B liith eze it: Mai bis Juli.



A nw endung: Die ganze Pflanze und namentlich die 
Blatter riechen stark nach Moscłras, besonders bei trockener 
Witterung. Sie ist jetzfc ausser Gebrauch, galt ab er frtther 
ais ein diaphoretisches Heilmittel nnd war unfcer dem Namen 
H erba  M oschatae oder A cus m uscatae bekannt.

Abbildungen. Ta fe l  2153.
AB Pflanze in natiirl. lirosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Bliitlie 

ohne Krone, desgl.; 3 ICelch, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Oarpell, 
desgl.; 6 Fruekt, desgl.; 7 anfgesprungene Fruclit, desgl.; 8 Sarnen- 
behiilter, desgl.; 9 Same, natiirl. Grbsse u. vergrossert.



2154. Erodium ciconium Willdenow.

Blauer Reiherschnabel.

Syn. Geranium ciconium L. Her odium ciconium Rehb.

In Wuchs und Grosse der vorigen ahnlich, aber die 
Blumen blau und die Blatter tief gefiedert. Blatter im Um- 
riss eiformig oder lilnglich, lierablaufend gefiedert mit fieder- 
spaltigen, wie die Spindel gezahnten Fiedern; Keimblatter 
liinglich, am Grund herzfbrmig, am Ende abgerundet; Bliithen 
in 3— 5bluthiger Dolde; Kronblatter bellblau mit 3 dunk- 
leren Adern; die fertilen Staubblatter vom Grunde bis zur 
Mitte lanzettlich und gewimpert, oberhalb der Mitte fadlieh 
und kalii. Krone den Kelch kaum iiberragend, die Kron
blatter herzformig oder ausgerandet.

Y orkom m en: An sterilen Orten, auf rasigen Platzen. 
In Istrien; im osterreichischen Kiistengebiet.

B liitbeze it : Mai bis Juli.
A nw endung: Wegen der hellblauen Blumen und der 

zierlich gefiederten Blatter ein empfehlenswerthes Sommer- 
gewachs fur den Blumengarten.

Abbi ldungen. Ta fe l  2154.
Pflanze in natiirl. Grbsse.



2155. Erodium malacoides W.

Malven - Reiherschnabel.

Syn. Geranium malacoides L.
Hochwiichsiger ais die vorige. Sie ist von allen vor- 

genannten Arten leicht durch die fast nngetlieilten Blatter 
zu unterscheiden. Die jahrige Wurzel treibt einen ziemi i cii. 
aufrechten, meistens iistigen Stengel, welcher entfernt mit 
opponirten Blattern besetzt ist. Blatter lang gestielt, am 
Grimd herzformig, am Ende stumpf, im Umriss eiformig, 
schwacb fiedrig gelappt und am Rand gezahnt, flaumig; 
Doi de langgestielt; reiclibliithig, oft durchwachsen; Bltithen- 
stiele wie die Blatter und Blattstiele drusig-flaumig; Blumen- 
blatter blassroth, eirund, so lang wie der Kelch; Staubblatter 
kalii, sammtlich lanzettlich.

Y orkom m en : Auf Schutt, an Wegerandern, auf Maueni 
u. s. w. Nur an der Sudgrenze des Gebiets: Im osterreichi- 
schen Kustenlande, in Istrien und auf den adriatischen Inseln: 
Cherso, Yeglia u. s. w.

B ltith ezeit: Juni, Juli.

Abbi ldungen. Tafel2155.
A Pflanze in nattirl. Grosse.



Fam, 83. Malvaceae.

Jiihrige oder dauernde Gewiich.se sowie in wiirmeren 
Gegenden auch Holzpflanzen mit meist handneiwigen, oft 
handformig getheilten, nicht selten sternhaarigen, wendel- 
standigen Blattern mit Nebenblattern; Bliithen hypogynisch, 
gynandrisch, einfach symmetrisch; Kelch meistens gamosepal,
3- bis mehrziihłig, haufig doppelt; Krone stets gamopetal, 
Szahlig, am Grandę mit dem Androceum verbunden, mit 
demselben abfallend, in der Knospenlage transversal um die 
Liingsach.se gedreht und knitterig unregelmassig zusammen- 
gefaltet; Staubbłatter zahlreich, unten zu einer das Carpell 
umschliessenden Rohre verbunden, oben frei, mit gekuppelten 
Antheren; Carpell entweder 2- bis 5 bliitterig und mehr- 
knospig, oder vielblatterig und je einknospig, stets gefachert; 
Staubwege in der Zahl der Carpellbliitter, unten meist zu 
einer Rohre verwachsen; Samenknospen campylotrop, hemi- 
trop oder anatrop, an der Yentralseite im Pachwinkel an- 
geheftet, Fracht eine Kapsel mit mehrsainigen Fachem 
oder eine Spaltfrucht mit zahlreichen einsamigen Fachem. 
Staubwegrolire abfallend; Samen mit gekrummtem Keim im 
geringen Eiweiss.

Die Familie ist hauptsachlich in wiirmeren Gegenden 
vertreten.



Giattungen:

Spaltfrucht y ie lth e ilig .................................................... 1.
Kapsel 5- bis y ie l fa c h e r ig ................................................2.

1. Gatt. 536. Malva L. Aussenkelch 3blatterig;
Innenkelch 5 spaltig.

Gatt. 537. Althaea L. Aussenkelch 6— 9 spaltig.
2. Kapsel Sfacherig.....................................................................3.

Kapsel y ielfacherig ............................................................... 4.
3. Gatt. 538. Lavatera L. Aussenkelch 3 spaltig.

Gatt. 539. Hibiscus L. Aussenkelch yieltheilig.
4. Gatt. 540. Abutilon Gartner. Kelch einfach,

Stheilig.

ARTEN:

530. Malm L.

Stengel aufrecht oder aufstrebend.................................... 1.
Stengel liegend oder g estreck t......................................... 4.

1. Stengelblatter tief S t h e i l ig ............................... ..... . 2,
Stengelblatter 5— 7 1 a p p i g ...............................................3,

2. Fruclite kahl, fein ąuerrunzelig: 2156. M. Alcea L. 
Frttchte dicht rauhhaarig, glatt, am Rande abgerundet:

2157. M. moschata L.
3. Kronblatter weit liinger ais der Kelch, tief aus-

gerandet, am Nagel dicht gebartet; Fruchte be- 
randet, grubig-runzelig . 2158. M. silvestris L.

4. Fruclitstielchen a u fr e c h t ............................................... 5,
Fruchtstielchen abwiirts g e n e i g t ............................... 6



5. Kronblatter tief ausgerandet, am Nagel schwach ge- 
bartet, doppelt so lang wie der Kelch:

2159. M. nicaeensis Ali.
(3. Kronblatter 2 —-3 Mai so lang wie der Kelch, tief 

ausgerandet; Fruchte am Rande abgerundet, glatt 
oder schwach ausgerandet, glatt oder schwach
r u n z e l i g .....................2160. M. vulgaris Fries.

Kronblatter kaum liinger ais der Kelch; Fruchte 
berandet, grubig-runzelig: 2161. M. borealis Wallr.

587. Althaea L.
Bliithenstiele reichbltithig..................................................1.
Bliithenstiele 1— 2 b l i i t h i g .............................................2.

1. Bliitter beiderseits weichfilzig, die unteren 5 lappig,
die oberen 31appig . . 2162. A. officinalis L.

2. Bliithenstiele liinger ais das S tiitzb latt..........................3.
Bliithenstiele kiirzer ais das S tiitzb latt..........................4.

3. Kelchabsehnitte eiformig, zugespitzt:
2163. A. cannabina L. 

Kelchabsehnitte verliingert lanzettlich:
2164. A. hirsuta L.

4. Stengel und Bliitter btischelig rauhhaarig; Bliitter
gekerbt, die unteren herzformig-rundlich, 5 lappig, 
die oberen 3 lappig . . 2165. A. pallida W. K.

538. Lavatera L.
2166. L. thuringiaca L. Kronblatter 21appig; 

Bliithenstiele einzeln, liinger ais der Blattstiel; 
Bliitter dunnfilzig, die unteren eckig gelappt, die 
oberen 3 lappig.

.Flora XXI.



539. Hibiscus L,
2167. II. Trionum L. Kelch aufgeblasen, liautig, 

nervig-aderig.

540. Abutilon Gaertner.
2168. A. Auicermae Gaertner. Friichte abgestutzt 

zweischniibelig, rauhhaarig.



2156. Rlalya1) Alcea L.

Sigmars - Malve.

Syn. M. Dethardingii Lk.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt nach unten iistige 

Wurzeln, nach oben eine Anzahl meist unverastelter, etwa 
*/2 Meter hoher, aufrechter, schwanenkieldicker, stielrunder 
Stengel. Basalblatter im TJmriss rundlich, am Grund herz- 
formig, langgestielt, am Rande breit und kurz gelappt, die 
Lappen gekerbt; Stengelblatter allmahlig kiirzer gestielt, 
handformig 5 theilig mit fast rautenformigen, Sspaltigen, ein- 
geschnitten sagezahnigen oder fiederspaltigen Abschnitten; 
die obersten Bliitter fast sitzend; Bluthen in langgestreckter 
biischeliger, traubiger Rispe; Bluthenstielchen und Kelche 
filzig-rauhhaarig, die Haare bttschelig; Blumen weit langer 
ais der Kelch, rosenroth; Pruchtklappen kahl, fein quer- 
runzelig, auf dem Riicken gekielt, am Rande abgerundet.

B eschre ibung:  Die holzige und iistige Wurzel dringt 
tief in die Erde und treibt mehre, mindestens 45 Cm. hohe, 
rundę, einfache oder mit kurzeń Seiteniisten verseliene, weiss- 
lich schwach bereifte und von kurzeń steiflichen Sternhaaren 
etwas scharfe Stengel. Aehnliche Sternhaare zeigen sich 
nebst einfachen, fast auf allen Theilen der Pflanze, sind auf

1) Die Alten kannten die Malven sehr gut und wussten in melir 
ais einer Hinsioht iliren Wertk zu schiitzen, so z. B. die Wurzeln 
von A l tkaea o f f i c ina l is  L. ais Gemiise. Iloraz singt: Me paseunt 
olivae, me cichorea levesque malvae. bei Dioscorides, A lcea
bei Plinius, war ebcnfalls eine Malyenart.



den Blattstielen und der unteren Blattseite etwas haufiger, 
viel dichter aber auf den Blumenstielen und Kelchen. Die 
Blatter sind gestielt, die wurze lstandigen und die untersten 
stengelstiindigen, welehe der bliihenden Pfłanze hiiufig schon 
fehlen, sind langer gestielt, weniger getheilt, von rundlich- 
nierenformigem Umfang, nur am Ran de oder tiefer bis iiber 
die Mitte bspaltig, mit stumpflichen oder stachelspitzigen, 
ungleich grób geziihnten Zipfeln, die obern Stengelbliitter 
fast bis zum Grunde 5 theilig, die Theile nacb unten keil- 
artig verschmalert, ungleich-3 spaltig und fiederspaltig, die 
ausseren oft nur 2spaltig, die Zipfel breiter oder schmaler, 
ganzrandig oder flach-gekerbt oder einzeln ungleich geziihnt, 
ani Ende stumpf mit kleiner Stachelspitze, immer langer ais 
ihr Blattstiel, auf der Oberseite kahl oder nur mit einfachen 
angedruckten Haaren besetzt, auch hier lebhafter griin ais 
auf der untern. Aus den Blattwinkeln kommen entweder 
Zweige, welehe aber stets kurz er ais der Stengel bleiben, 
oder nur die Andeutungen zu Zweigen mit einigen kleinen 
Blattern. Die Nebenblatter steli en dicht am Blattstiele, sind 
linealisch, sieli allmahlig spitz zuspitzend, am Bandę mit 
einfachen Haaren besetzt, 2 — 5 Mm. lang, spater welkend 
und abfallend. Aus den Winkeln der obersten, oft sehr 
kleinen Bliitter kommen die Blumen einzeln auf gewohnlich 
ganz kurzeń Stielen hervor und erscheinen daher anfangs 
an den Spitzen der Pflanze zusammengedriingt. Die Blumen- 
stiele sind ktirzer oder seltener doppelt so lang ais der 
Kelch, dessen 3 aussere freie und kiirzere Kelchblatter ei- 
formig spitz, die innern 5 verwachsenen aber breit-eiformig, 
zugespitzt, 1 Cm. lang, 3nervig und netzadrig sind. Die



5 Blumenblatter sind 4 Cm. lang, rosenroth, mit feinen ge- 
sattigteren Streifen, breit keilfbrmig, oben tief ausgerandet, 
arn Rande ausgefressen, am Grunde an den Niigeln dicht 
weiss behaart und auch die Staubfadenrohre haarig. Die 
Friichtchen zn 16 oder einige mehr im Kreise stehend, oben 
auf dem Riicken kurz steifhaarig, spater auch wohl kahl, 
auf dem Riicken gekielt, auf den Seiten schwach quer-runzlig; 
der Namen nierenformig, schwarzlich.

Yorkom men: An sonnigen Abhangen, an sterilen Orten 
wie z. B. an Wegrandern, Ziiunen u. s. w. Durch das Ge- 
biet zerstreut. In Preussen z. B. bei Darkehmen, Caymen, 
Fischhausen, Konigsberg, Gumbinnen, Insterburg, Thorn, 
Kulm, Graudenz u. s. w. In Schlesien, in der Mark, iiber- 
liaupt durch den grossten Theil des nordlichen Deutschland, 
im mittlen Gebiet meist noch haufiger, so namentlich in 
Thiiringen; aber auch sehr yerbreitet in den Alpen und 
dereń Yorlandern.

Bluthezeit :  Juli, August.
Anwendung:  Eine sehr empfehlenswerthe Zierstaude 

fur den Blumengarten und leiclit zu kultiyiren.
Formen:  ft. multidentata Koch: Blattabschnitte dichter 

gezahnt. Syn. M. italica Pollini, M. decumbens Host. y. fasti- 
giata Koch: Bliitter weniger tief eingeschnitten, die oberen 
Stengelblatter Sspaltig, die mittlen ospaltig, mit langlichen, 
ungleich gezahnten Abschnitten. Syn. M. Morenii Pollini, 
M. decumbens Host, M. Bismalva Bernh.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2156.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. GrOsse; B Blatt, desgl.



2157. iV5alva moschata L.

Bisammalve.

Der vorigen sehr iihnlich. Stengel aufrecht; Basal- 
blatter im Umriss rundlicłi, am Grund herzformig, gelappt 
oder gespalten; Stengelblatter ótlieilig mit eingeschnitten 
fiederspaltigen oder doppelt iiederspaltigen Absehnitten; 
Bliithenstielchen und Kelch rauhhaarig, die Plaare meisfc ein- 
faeh; Kronblatter den Kelch weit uberragend, rosenroth, 
3 eckig, am Ende abgestntzt, sanft ausgerandet und fein kerb- 
zahnig; Fruchtklappen dicht rauhhaarig, glatt, am Itand ab- 
gerundet.

Beschr  eibung:  Die Stengel steigen uber 60 Cm. hoch 
aufrecht empor, sind veriistelt und durch starkę, abstehende 
Zottelhaare rauh; jedes Haar ist an seiner Basis mit einem 
purpurrothen Kreise eingefasst, daher der Stengel schon 
durch die Loupe gesehen schwarz - purpurroth punktirt er- 
scheint. Die Wurzelblatter sind langgestielt; am Stengel 
haben die Blatter nach oben zu immer kiirzere Stiele und 
sind ganz oben sitzend. Die Wurzelblatter sind 7- oder 
5 lappig, ihre Lappen sind abgerundet und haben am Rande 
grosse Kerbzahne; die Stengelblatter sind nach oben zu 
Szipfelig, jeder Zipfel ist tief-fiederspaltig und die untern 
Spaltzipfel haben nochmals 2— 3 lange, schmale und gleich-



breite Spaltzahne. Alle Bliitter haben ein lebliaftes Gras- 
griin, die jungen sind durcb Zottelliaare am Rand bewimpert 
imd auf der Unterflache behaart, im Alter fallen die Haare 
ab. Die kleinen welligen Deckblatter sind ebenfalls zottel- 
baarig, desgleichen die Bliithenstiele, welche ebensowohl 
aus den Blattachseln, Avie am Gipfel der Stengel entspringen, 
docli am Gipfel immer zuerst ihre Kronen entwickeln. Die- 
iiusseren Kelchblatter sind bewimpert, der innere Kelch ist 
behaart und am Rande nicht bloss bewimpert, solidem die 
Haare entspringen daselbst aucli, ebenso wie am Stengel, 
aus einer schwarz-purpurfarbigen Erlibliiuig. Die rosenrothen 
oder weissen Kronen sind 4 mai so gross ais der Kelch, die 
Kronenblatter sind an der Spitze wellig, gezahnelt und etwas 
eingebogen. Die Rohre der Staubgefiisse ist behaart, ihre 
anfangs fleischfarbigen Antlieren werdeu zuletzt violett. Das 
verwelkte Kraut dieser Pflanze riecht nacli Mosclius.

V orkom m en:  A11 sterilen Abhangen, an felsigen Berg- 
abhangen, auf Triften, aucli an Zaunen und Wegerandern, 
an Flussufern. Zerstreut in der Schweiz und im ganzen 
Rheingebiet; durcli das Elsass, die Rheinpfalz, die Mosel- 
gegend bis an die Maas, am recliten tlfer durcli Baden und 
Wtirttemberg nacli Hessen und Westphalen; liie und da in 
Thuringen; in der Provinz Sachsen von Halle bis Magde
burg; bei Regensburg; in Oberschwaben; in Krain. In 
Nassau (nach Fr. J. Weiss) in Falkenhain am Taunus. In 
Preussen wohl kaum vorhanden, frUlier angeblich bei Tilsit. 
Im Harz z. B. bei Seesen, Herrhausen, Muncbehof.1) Ver-

1) Vergl. Th. lieling, Beitrag zur Pfianzenkunde tles Harzes. 
Deutsche Botan. Monatsschiift 1884, Seite 5.



wildert bei Grossschirma in der Freiberger Muldę.1) In 
Thiiringen beispielsweise bei Jena, Blankenhain, im Gera- 
fchal, bei Naumburg, Sondersbausen2) , in der Flora von 
Tennstedt (Irmischia 1884, S. 52) bin und wieder an Acker- 
riindern und auf Kleeackern, so z. B. bei Lutzensommern, 
Mittelsommern, Gangloffsommern, am Dreisebache, bei Kirch- 
heilingen, am Amtmannsberg u. a. a. O. bei Tennstedt. Am 
Dreisebach auch mit weisser Blume.

B lutheze i t :  Juli bis Herbst.
A n w e n d u n g :  W ie bei der vorigen.

1) C. Mylius, Flora des Gebiotes der oberen Freiberger Muldę. 
Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 62.

2) Lutze’s Programm, Seite 14.

Abbildungen. Tafel 2157.
A oberer Theil der Pfianze in natiirl. Grosse.



2158. Malva silvestris L.

Rosspappel.

Syn. Althaea silvestris Alefeld.
Das zweijalirige Rhizotn treibt einen aufrechten oder 

aufsteigenden, abgerundet-kantigen, scliwach behaarten, locker 
mit wendelstandigen Bliittern besetzten Stengel. Blattstielc 
wie die Bluthenstiele rauhhaarig; Bliitter 5— 71appig, schwacli 
behaart, lebhaft griin; Bluthenstiele in den Blattachseln ge- 
hauft, nacli dem Yerbliilien aufrecht; Kronblatter weit liinger 
ais der Kelcli, liinglich, nach dem Grund yerschmalert, aiu 
Ende tief ausgerandet, am Nagel dicht gebartet; iiussere 
Kelchblatter langlich; Fruchtklappen berandet, grubig-runzelig. 
Blume hellpnrpurroth mit dunklen Streifen.

B esch reibu n g: Die Wurzel senlcrecht, fast einfach, 
fleischig, melire Stengel treibend. Der Stengel meist auf
recht, nur selten ganz einfach, gewohnlich verzweigt, zottig- 
rauhhaarig, oft auch ziemlich kalii, */3— 1 Meter hoch. Die 
Bliitter stehen abwechselnd. Die Blattstiele 3— 5 Cm. lang. 
Die Platte nieren-kreisformig, die der unteren Bliitter un- 
deutlich 71appig, die der oberen blappig, etwas unregel- 
niitssig gekerbt-gezahnt, behaart, besonders unterhalb, wo 
bisweilen feine iistige Haare der Flachę ein graues Ansehn 
geben, sonst griin, oft mit einem Purpurflecke an der Aus- 
buchtung. 2 lanzettformige gewimpeite Afterblatter. Die 
Bluthenstiele achselstiindig, za 2 —  5 vereinigt, von gleicher

Flora XXI. 25



Lange, ab er kurzer ais der Blattstiel, etwas beliaart. Der 
aussere Kelch, oder die Hulle (involucrum) aus 3 schmalen 
lanzettforinigen Blattchen bestehend; der nntere glocken- 
formig, 5 spaltig, beliaart, die Absehnitte dreieckig, spitz. 
Die Bluiuenblatter langlich spatelformig, am Nagel gewim- 
pert, an der Spitze tief ausgerandet oder 2,spaltig, rosa- 
purpurfarben, mit 3 Nerven und die Adern dunkler gefśirbt, 
um vieles langer ais der stehenbleibende Kelch. Die zahl- 
reichen mit den Federn verwaclisenen Staubgefasse zeigen 
einzellige quer aufspringende weisse Antheren. Die Kapsel 
ans einer Menge kreisformig vereinigter Fach er gebildet und 
mit netzartiger Haut bedeckt, nach der Mitte nabelartig- 
vertieft.

V orkom m en: An Zaunen, auf Schutthaufen, an un- 
bebauten, wiisten Orten, in Obst- und Gemiisegiirten u. s. w., 
besonders in Dorfern und in dereń Niilie, in der Niilie von 
Stiidten und von menschlichen Wohnungen uberhaupt. Die 
Fflanze ist zwar durch das ganze Gebiet verbreitet, aber ge- 
mein kann mail sio eigentlich niclit nennen, da sie immer 
nur truppweis auftritt.1)

B ltithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Wurzeln, Kraut, Bliithen mul Samen 

dieser Pflanze (Rad., H erb., F lo r ., Sem. M alvae s i l -  
vestris s.yu lgaris) waren sonst, Kraut und Bliithen werden 
jetzt in der Arzneikunde angewandt. Die Wurzel ist siiss, 
die Stengel sind faserreich, und konnen zu Geweben dienen. 
Die Bliitter schleirnig bitterlich, ais einhullendes Mittel, ais

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1873, Seite 343.



Gemiise und ais ein angenehmes Viehfutter nutzlicli. Die 
Bliithen enthalten einen indigoartigen Farbestoff und werden 
von den Bienen gern besuclit. (Pharm. Germ, 2. Aufl., 
Seite 114: F olia  Malvae.

A nm erkung: Malva mauritiana L., hier und da aus 
Garten auf Schutt und Erdliaufen entflolien, so z. 13. bei 
Konigsberg, Darkehmen u. s. w., hat gesattigfcere, 1'ast blut- 
rothe, breitere, weniger tief ausgerandete Kronblatter, nur 
auf der oberen Flachę flaumige Blattstiele und kalile Blllthen- 
stiele, kaurn von der Lange der entfalteten Blurnen. ller 
Name M. silvestris  ist von Linne sehr unpassend gewahlt, 
da die Pflanze in Gebirgswiildern nicht vorkommt.

A bb i ld ungcn .  Tafe l  2158.
Pflanze in natur!. Grosse.



2159. Malva nicaeensis Allioni.

Nicaeische Malve.

Der yorigen sehr almlick. Die jahrige Wurzel treibt 
einen liegenden und aufstrebenden, entfernt mit wendel- 
stiindigen Blattern besetzten Stengel. Blatter herzformig- 
rundlicli, langgestielt, 5 — 7 lappig; Bluthenstiele gehauft, 
nacb dem Yerbluhen aufrecht; Kronblatter doppelt so lang 
wie der Kelch, umgekehrt herzformig oder tief ausgerandet, 
nach dem Grunde yerschmalert, am Nagel schwacli gebartet; 
die ausseren Kelchblatter eiformig; Fruchklappen berandet, 
grnbig-runzelig.

V orkom m en: An Wegen, auf Schutt. Hie und da 
im sudlichen Istrien, gemein bei Pola.

B liith eze it: Juli, August.

Abbildungen. Tafel 2159.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Blatt, desgl.



2160, Malva vulgaris Fries. 

Kasepappel.

Syn. M. rotundifolia der meisten friiheren Autoren. 
M. neglecta Wallro.tb. M. litoralis Detharding. Althaea vul- 
(jaris Alefeld. Mafoa folio rotundo C. Bauhin.1) M. rotundi
folia Cav. M. vulgaris Tragus.

Das jahrige und 2jahrige Rhizom treibt eine Anzabl 
gestreckter und liegender, haufig aufstrebender locker be- 
blatterter, stielrunder Stengel; Blat,ter wendelstandig, lang- 
gestielt, besonders die unteren, im Umriss rundlich mit herz- 
formigem Grunde, blappig oder 71appigmit dreieckigen oder 
rautenfbrmigen, ani Bandę gezałmten Lappen; Bluthenstiele 
in den Blattacliseln gehauft, nacb dem YerblOhen abwiirts 
geneigt mit aufrechtem Kelch; Kronblatter 2— 3 mai so lang 
wie der Kelch, tief ausgerandet; aussere Kelcbbliitter lineal- 
lanzettlicb; Fruchtklappen am Band abgerundet, glatt oder 
scbwacb runzelig. Blnme blass blaulich-roth oder fast weiss.

B esch reibu n g: Die Wurzel tief senkrecht lierabsteigend, 
langgezogen-spindelig, mit wenigen starken Wurzelfasern und 
melir Zśiserchen, fast bolzig, licbt-briiunlich; aus ilir entstebt 
ein gleieh am Grunde viele starkę Aeste aussendender 
Stengel, welcher fast aufrecbt stebt, oder haufig mit seinen

1) Koch hemerkt mit Recht (Synopsis, 3. Aufl., Bd. I, S. 112), 
es sei absurd, den Namen M. r o t u n d i f o l ia ,  den alle friiheren 
Autoren und die Apotlieken unserer Pflanze beigelegt haben, auf 
eine erst in neuerer Zeit genauer bekannt gewordene, seltene Form 
zu iibertragen.



Aesten melir ocler weniger niederliegt und mit den Spitzen 
aufsteigt, melir oder weniger mit Sternbaaren bedeokt und 
meist schon vom Grunde an mit Bliittem und Blumen be
setzt ist. Die ganze Pflanze liat dalier das Ansehen einer 
vielstengeligen, dereń Stengel von 15 bis 60 Gm. Liinge ab- 
andern, bald einfach, bald etwas astig sind. Die langgestielten 
Blatter sind am Bandę mit kerbartigen Ziihnen besetzt, melir 
oder weniger deutlich 5— 71appig, am Grunde melir oder 
weniger herzformig, von rundlichem Umfange, auf beiden 
Seiten von wenigen kurzeń einfachen oder sternfonnig ge- 
stellten Ha,aren sparsam besetzt, wśihrend die Stiele dereń 
melir zeigen. Die Nebenblatter sind klein, langłich, zuge- 
spitzt, bebaart. Die Blumenstiele sind kurzer ais die Blatt- 
stiele, behaart, seiten einzelii, gewohnlich zu 2 oder mehren, 
entweder allein oder mit einem Astę aus den Blattachseln, 
von unteu liis oben hervorkommend, einblumig, unter sieli 
ungleich, zuerst aufrecht, darni sieli zuriickschlagend. Der 
Kelcli bleibend, aussen unterstiitzt von 3 schmal-lanzettlichen 
Blattchen, welche kurzer ais die 5 zugespitzten Kelcbzipfel 
sind. Die Blumenkrone ist doppelt so lang ais der Kelcli, 
oder auch langer, blass-rosenroth oder fast weisslich, beim 
Trocknen licht-violett werdend, mit fast umgekehrt-lierzfor- 
migen Blumenblattern. Die ungleich langen, in einen 
Biindel verwaclisenen Staubgefasse sind etwas langer ais die 
halbe Blumenkrone, ihre weisslichen Staubbentel sind ein- 
faclierig; die 12— 14- gewohnlich vorliandenen Stempel liaben 
eben so viel unten verwachsene, weissliche, nacli oben aber 
freie rothe Griffel und Narben, welche die Staubgefasse iiber- 
ragen. Die kleinen dichtbehaarten Priichtchen stehen in



einem Wirtel um eine centrale, fast eylindrische, oben ge- 
nabelte uncl strahlig-gefurcbte niedrigere Silnie, Ibsen sieli 
dann von diesel- und unter einander, und enthalten jedes einen 
schwarzen Sseitigen Samen mit schmaler convexer und 
stark gebogener Ruekenflaclie und 2 flaclien, fast nieren- 
forniigen Seitenfliichen.

Y orkom m en: Auf Aeckern, Gemtiseland, in Garten, 
auf Kulturland jeder Art, auf Brachfeldern, sowie auf un- 
kultivirtem Boden der verschiedensten Art, auf Rasenpliitzen, 
an Itainen, auf Weiden, auf trockenen Wiesen, an Weg- 
randern und Zaunen, auf Schutt u. s. w. Durcb das ganze 
Gebiet yerbreitet und meist gemein.

B llith eze it: Juni bis November, oft durchwinternd.
A nw endung: Offizinell: F o lia  M alvae, Kasepappel- 

blatter. Frtiher benutzte man alle Theile der Pflanze you 

der Wurzel bis zum Samen (Pliarmacopoea Germanica ed. II, 
Seite 114).

A bb i l d u n g en .  Tafe l  2160.
A Pflanze in nat. GrOsse; 1 Bliithe im Durchsehnitt, vergrossert; 

2 Frucht, dê gl.



2161. i¥Jalva borealis Wallmann. 

Nordische Kasepappel.

Syn. M. rotundifolia L., nach Fries M. parvifl,ora Huds. 
M. pusilla Wifch. M. Henningi Goldb.

Diese Fflanze ist der vorigen fast in jeder Bezielmng 
ahnlich und ist auch von derselben ersfc in neuerer Zeit genau 
unterschieden worden. Stengel gestreckt, aufstrebend; Bliitter 
rundlich mit kerzformigem Grnnde, 51appig oder 71appig, 
mit geziiiinteni Bandę; Bliithenstiele gehśiuft, nach dem Ver- 
bliihen abwśirts geneigt mit aufrechtem Kelch; Kronblatter 
nicht langer ais der Kelcli, schwach ausgerandet; aussere 
Kelchblatter lineal-lanzettlich; Fruchtklappen berandet, grubig- 
runzelig.

B esch re ib u n g : Diese Speciss, welclie Linne noch 
ais eine Abart der M. ro tu n d ifo lia  betrachtete, ist der 
letzten zwar selir almlich, uuterscheidet sieli aber docli 
ron ihr sehr bestirmnt. Sie ist im Ganzen weit schlanker 
ais M. r o tu n d ifo lia , liat rundlichere und ziemlich gleich- 
artig gekerbte Bliitter, dereń Lappen weit undeutlicher ais 
bei M. r o tu n d ifo lia  sind. Ferner besitzt sie breitere Neben- 
bliitter, weit kleinere, fast weisse Bliithen, dereń Kronen 
kanni die Kelchlange iiberragen. Die Bliithen stelien in der 
Kegel je 4 beisammen, doch ist das nicht durchgehend, in
dem man auch 2— 10 findet. Der aussere und innere Kelch 
ist in Blattern und Zipfeln durch weisse Borstenhaare ge- 
wimpert, die inneren Kelchzipfel reichen kauin bis zur kleinen



Scheibe in der Mitte der Friichte und sobald die Bliithe ab~ 
gefallen ist, biegen sich die Fruchtstiele zuriick. Die rothlich- 
weissen Kronblatter sind nacli vorn wenig verbreitert und 
anch weniger ausgerandet ais die von M. rotu n d ifo lia , 
die Fruchtchen aber sind durch ilire grubig-runzelige Ober- 
flache besonders cłiarakteristiseh.

Y orkom m en: Auf Schutt, an Wegen und Zaunen, 
besonders in der Niihe der Dorler, aber weit seltner ais die 
ahnliche M. ro tu n d ifo lia , vorziiglich in der norddeutschen 
Ebene von Westphalen bis nach Pommern und Schlesien, 
ebenso auch in dem ebeneren Theile Thuringens und zwar 
in dem unteren Lossagebiete, im Unstrutthale bei Herbsleben, 
im Helbethale von Greussen an abwarts, bei Oldisleben, bei 
Tennstedt an Ackerrandern und Wegen hiiiifig (Irmischia 
1884, S. 52), im Mannsfeldischen und bei Halle. Haufig in 
den Dorfern und Stiidten am Fnss des Bohmischen Erz- 
gebirges nachsfc Kommotau nacli Knaf' nach einer Notiz in 
Koch’s Naclilass.

B liith eze it: Jnni bis November.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Abbildungen. Tafel2161.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Carpell, vergr5ssert; 2 Frucht, 

desgl.; 3 dieselbe im Lilngsschnit.t, desgl.; 4 Same, desgl.



Eibisch.

Das dauernde, iistige Iibizom treibt nacli unten zabl- 
reiclie, lange, bis iiber fingerdicke Wurzeln und nach oben 
zahlreiche Kopie mit rasig gestellten, aufrechten, bis meter- 
hoben, stielrunden, einfachen, locker bebliitterten Stengeln. 
Blatter beiderseits, wie auch die Stengel und alle grilnen 
Pfianzentbeile weichiilzig, eiformig oder langlich, mit ab- 
gerundetem oder herzforinigem Grunde, am Ende spitz, am 
Rande ungleich gesagt oder gekerbt, die unteren Slappig, 
die oberen olappig, mit spitzen Lappen; Bliitlienstiele achsei- 
stiindig, reichbluthig, weit kiirzer ais das Blatt; Blumen 
rothlicbweiss.

B eseh reibu n g : Die starkę, weisse undfleiscbige Wurzel 
ist mit einem gelben Oberhautchen bedeckt. Anfangs ist 
sie spindelig, spater schief oder wagerecht, treibt dann mehre 
senkrechte, ’ /3 Meter łange, fingerdicke Aeste. Aus einer 
Wurzel kommen meistentheils melire Stengel, welcbe auf- 
recht, ' /2 — I 1/, Meter lioch, im Querschnitte rund, weiss- 
filzig, sammtweich und im Innern etwas rohrig sind. Die 
abwechselnd am Stengel stehenden Blatter sind 6— 12 Cm. 
lang, 3— 8 Cm. breit, sitzen auf 1 — 3 und 5 Cm. langen 
Stielen. Die untersten Blatter sind an der Basis herzformig 
und spitz; oberhalb derselben kommen mebr oder minder 
deutlich 5 lappige Blatter mit herzfórmiger Basis, dann 5-



und 31appige Blatter mit keilformiger Basis, ganz oben oft 
ungetheilte Blatter. Alle Blatter sind am Rande ungleicli 
gezahnt und wegen des dichten Sammetlilzes etwas grau- 
griin, auf der Unterflache weisslich- graugrlin. Die Blumen 
stehen in den Blattwinkeln bis zum Gripfel hinauf, sie stehen 
einzeln oder in kleinen Trauben, sind aber immer weit 
kleiner ais ilire Blatter. Die sehmalen Deckbliitter fallen 
bald ab. Der aussere Kelch ist einblatterig und 9spaltig, 
die Zipfel sind lanzettformig und zugespitzt; der innere, 
etwas grossere Kelch ist Sspaltig, bat eirunde und spitze 
Einschnitte. Die 5blatterige Krone liat 1V2— 2 Cm. lange 
fleischrothe (selten weisse), an der Spitze flach ausgerandete, 
an der Basis keilformig zulaufende Blatter, welche mit der 
Staubfadenrohre verwachsen sind. Man findet meistens 
10 Fruchtknoten mit eben so viel rothen, zur Halfte ver- 
wachsenen, in der oberen Halfte auswarts gekriimmten 
Griffeln. Die Frtichte sind filzig, die Samen nierenformig.

Y orkonim en: Auf feuchten Wiesen, besonders an 
salzhaltigen Orten, am Meeresstrand, an Salinen, an salz- 
haltigen Teichen und Landseen, hie und da verwildert an 
Bergabhiingen und auf Schutt. Im nordlichen Deutschland 
von Westphalen bis Mecklenburg zerstreut; bei Berlin; in 
der Niederlausitz; Sachsen; Thuringen; bei Durkheim in der 
Rheinpfalz; bei Soden im Nassauischen; in Oesterreich; 
Steiermark; Krain; Tirol; hie und da in der Schweiz; in 
Lothringen bei Chateau Salins, Vic, Marsal, Dieuze; in der 
Rheinebene am Oberrhein. An manchen Stellen scheint sie 
nur verwildert zu sein, aber oft fast vollig eingeblirgert, so 
z. B. an den Felsen hinter dem Dorfe Schwarza an der



Schwarza in Thuringeu; auf dem Petersberg unweit Halle a. S.; 
dagegen wohl urspriinglicli am salzigen See im Manns- 
feldischen, so z. B, bei Rollsdorf, bei Seeburg am siissen 
See, auf Salzwiesen bei Greussen, in Schwerstedt bei Teim- 
stedt kultivirt und daher an Griiben im Heubach verwildert.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Alle Theile sind reich an Schleim, daher 

ist diese Pflanze schon seit den śiltesten Zeiten ais ein Haupt- 
sehleimmittel benutzt worden. Besonders braucht man R adix  
A lthaeae. Sie kornrnt geschalt in langen, schmalen, weissen, 
sehr leichten Stiicken in den Handel. Beim Trocknen ver- 
liert sie :t/4 ilires Gewichts. Ihr Gebrauch ist sehr haufig, 
ihr Inhalt besteht vornehmlich aus Schleim, Zucker, etwas 
Kleber und Satzmelil, dann findet sich noch ein grunliches 
fettes Oel und das Althain. Von dieser Pflanze werden aucli 
die Blatter, unter dem Namen IJerba A lth aeae  benutzt. 
Beide Mittel sind gleichfalls schleimreich, aber nicht in dem 
hohen Grad ais die Wurzel. Die Pflanze eignet sich aucli 
recht gut zur Dekoration von Geholzanlagen in Garten. 
Pharmacopoea Germanica ed. 2, S. 217: Rad. A lth aeae , 
Hibisch wurzel.

N am e: Der Name kommt von CtX i) t o j ,  ich heile, daher 
aXdrteig, heilsam, aldccla Diosc., Heilkraut.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  ‘2162.
A bluhende Pflanze in naturlicber Grosse; 1 ICronblatt, desgl.; 

2 Staubfadenrbhre mit den Ansiltzen der ICronblatter, desgl.; 8 Staub- 
gofass, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Frucht, natiirl. Grosse; 6 einzelnes 
Friichtehen, natiirl. Grosse und yergrossert; 7 Same, desgl.



Hanf-Eibisch.

Der vorigen ziemlich iilmlicli aber von schlankerem 
Wuclis. Stengel und Blatter rauh filzig und stemhaarig; 
Bliitter selir entfernt, wendelstandig, die unteren handformig, 
5theilig oder 7theilig mit lanzettlichen Theilen, die oberen 
gefingert, die obersten Stheilig, bisweilen fast spontonformig, 
alle scharf und ungleicli gesagt-geziihnt; Bliithenstiele sehr 
lang, liinger ais die Stutzbliitter, 1— 2 blUtliig; innere Kelch- 
abschnitte eiformig, zugespitzt. Kronblatter rosenroth mit 
purpurnem Nagel.

B esch re ibu n g : Die PHanze wird 1 — l 1/., Meter boeli 
und ihre Stengel, Aeste, Zweige, Blatter und Kelche sind 
mit scharfen, angedrilckten Sternhaaren diclit Ijelegt, so dass 
sieli alle griinen Theile derselben rauh anfiihlen. Die 
untersten, handformigen Blatter erreieben eine Liinge von 
12 Cm. und eine Breite von 5 Cm., ihre Zipfel sind 
liinglich und der Mittelzipfel ist betrachtlich liinger ais die 
tibrigen. Oben am Stengel sind die Blatter 5 fingerig, zuletzt 
dreizahlig, die Blattchen lanzettlich bis lineal und das Mittel- 
blattchen ist ebenfalls sehr lang. Alle Blatter haben eine 
ungleiche Zahnung, sind oberseits tiefgrun, unterseits grau- 
griin, woran die schwachere oder starkere Belegung mit 
Sternhaaren Ursache ist. Die Nebenblatter sind klein, die 
Bliithenstiele lang, weit liinger ais die sie stutzenden Blatter, 
gewohnlich 2spaltig. Der aussere Kelcli ist 6— 9spaltig,



seine Zipfel sind łanzettlich und betrachtlich kleiner ais der 
innere 5spaltige Kelch, dessen Spaltungen bis Liber die Mitte 
eindringen. Die Kronblatter sind 3 mai liinger ais der Kelch, 
fast keilformig, an der Spitze ausgerandet oder wellig- 
gebuchtet, 2 Cm. lang, die Staubgefasse sehr zahlreich, die 
Friichte glatt, auf dem Riicken gewołbt, abgerundet, quer- 
runzelig und braun. Der Kelch schiagt sich nach der 
JBlilthe zusammen und umschliesst die Friichte, von welchen 
man 12— 15 und ebenso viel Grriffel zahlt. Uebrigens ist 
diese Species durch ihre hanfformigen Blatter von den andern 
der unsrigen sehr verschieden und nicht leicht zu ver- 
wechseln.

Y orkom m en: In Griiben, auf Wiesen, in feuchten 
Hecken. Nur im sudlichsten Theil des Gebiets, im oster- 
reichischen Kiistenlande bei Monfalcone, Duino, Fiume. In 
Unterosterreich nach Neilreich wohl kaum vorhanden.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung: Eine hiibsche Staude fiirs freie Land 

im Blumengarten.

Abbildungen. Tafe l  2163.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



Borsten-Eibisch.

Syn. Malva setigera Spenner.

Die jahrige Wurzel fcreibt einen aufrechten, einfachen, 
bis '/2 Meter holien Stengel, welcher von steif abstelienden 
Haaren, wie die Bliitter und alle grttnen Pflanzentheile, 
borstig erscheint. Untere Bliitter nierenformig, 51appig, die 
mittlen handformig, die oberen tief Sspaltig, alle am Rande 
gekerbt; Bluthenstiele achselstandig, einbliitliig, liinger ais 
die Stutzblatter; Kelchabschnitte yerliingert lanzettlich.

B esch re ibu n g : Der aufsteigende Stengel wird 1/3 bis 
1/2 Meter hocłi, ist listig, rund, gerieft, ofters rotli angelaufeu 
und durcli steife, abstehende, aus einem Knotchen ent- 
springende Haare sehr rauh. An den jungen Trieben und 
an seiner Spitze nńscbt sich nocli ein zarter Flaum unter 
die starrenden Haare, welcher aus sternformig stehenden, 
sehr feinen Haaren besteht. Die untersten Bliitter sind 
blappig, die mittlen ozipfelig, zuweilen auch 7zipfelig, die 
obersten 3zipfelig. Die Blattstiele sind mit abstelienden 
Borstenhaaren dicht besetzt, die Nebenbliitter ei-lanzettformig 
und stark bewimpert, beide Flachen aller Stengelbliitter sind 
borstig beliaart, doch fallen im Alter die Borstenhaare von 
der Oberflache der Bliitter ziemlich ab. Die Bluthenstiele 
sind liinger ais ihre Stutzblatter und sehr dicht mit Borsten
haaren besetzt; sie stehen aufreclit und tragen nur eine 
einzige Bliithe. Der iiussere Kelcli besteht aus 7— 8 schmalen



gewimperten Zipfeln, die 5 inneren Kelchzipfel sind an der 
Basis weit breiter, verschmalern sich aber nach der Spitze 
sehr und sind wiederum stark gewimpert. Die rothe oder 
etwas mehr in das Blaue fallende Krone ist kaum liinger 
ais der Kelch und die Kronblatter sind Icicht ausgerandet.

Y orkom m en : Auf Kalk- und Thonmergelboden in 
Baden, Wiirttemberg, Iiheinpfalz, Frank en, Thuringen und 
Unterosterreich. In Thuringen erscheint sie am Fusse der 
Gleiehen, bei Martinroda unfern Ilmenau, Schnepfenthal und 
bei Eisenach. Sie kommt in Weinbergen, aueh auf Aeckern 
vor, sehr zerstreut im stidlichen und mittlen Gebiet; so 
z. B. im Kanton Waadt; im Wallis; im Oberelsass; Ober- 
baden; Lothringen, namentlich bei Metz; in Wurtemberg 
besonders bei Wertbeim; eingesclileppt und unbestandig im 
Harz; in Thuringen ausser den angeluhrten Standorten bei 
Haarhausen, Mtihlhausen; in der Rheinprovinz bei Saar
brucken, Saarlouis, Trier, am Lavendelberg bei Laubenheim, 
in Rheinhessen.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w en du n g ; Ein recht htibsches Soinmergewachs fur 

den Blumengarten.

A b b i ld ungen.  '1'afel 2164.
A PfUinze in nat. Grdsse; 1 Fracht, vergrc)ssei't; 2 Same, desgl.



2165. Althaea pallida W. K.

Blasse Stockrose.

Das kraftige zweijahrige Rhizom treibt einen einzigen 
einfachen, aufrechten, iiber schwanenkieldicken, stielrunden, 
ii bor meterhohen, locker beblatterten Stengel oder einige 
dergleichen. Stengel und Blatter sowie uberhaupt alle 
grtinen Pfłanzeutheile, besonders auch die Kelche, biisclielig 
raulihaarig und sternhaarig; Blatter wendelstandig, gestielt, 
am Rsmde gekerbt, die unteren rundlich-herzfórmig, Slappig 
oder bisweilen 71appig, die oberen eirund mit herzformigem 
Grunde, undeutlich Blappig; Bliithenstiele achselstandig, 
einzeln oder gehauft, lbluthig, insgesammt eine lockere, lang- 
gestreckte Tran be bildend, ktirzer ais der Kelcli und weit 
kiirzer ais das Stiitzblatt; Aussenkelch etwa von der Lange 
des Innenkelcbs; Kronbliitter blass lila mit schwefelgelbein 
Grunde, ani Ende ausgerandet oder herzformig-21appig, liinger 
ais breit, nach dem Grunde etwas verschmalert, mit den 
Bandem sich nicht deckend, vielmehr durch einen Zwischen- 
raum von einander getrennt.

B esch re ibu n g : Diese Species hat mit unserer ge- 
meinen Gartenmałve oder Stockrose, A lth aea  rosea , sehr 
viel Aehnlichkeit, ist im Ganzen zwar etwas niedriger im 
Wnchse, gewohnlich nur 1 — 11/3 Meter hoch, doch trifft man 
auch Exemplare von 1 ‘/2— 2 Meter Hohe an. Der Unterschied 
zwischen ihr und der A. rosea zeigt sich, ausser der ab- 
weicbenden Gestalt der Fruchte, namentlich in folgenden
Punkten: Erstens sind hier die Blatter entweder langlich- 
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kreisrund oder ei-herzformig, also immer langer ais breit 
und nur undeutlich gelappfc, wiihrend man sie bei A. rosea 
oft ebenso breifc oder breiter ais lang und deutlich gelappt 
findet. Auch zeigt sich hier der obere Stengel sammt den 
Blattstielen durch die Biischelhaare wie punktirt. Zweitens 
ist hier der aussere Kelch ziemlich so lang ais der innere 
und Gzipfelig, welcher bei A. rosea z war auch 6 Zipfel 
hat, aber bedeutend kiirzer ais der innere ist. Drittens sind 
die Kronblatter hier immer langer ais breit, tief-ausgerandet, 
beriihren sich mit ihren Randem nicht, sondern lassen einen 
Zwischenraum iibrig, durcli welchen man den Kelch erblickt; 
bei A. rosea aber sind sie immer breiter ais lang, an der 
Spitze nur schwach ausgerandet und ihre Rander decken 
sich gegenseitig. Also bietet die Blume besonders ein ein- 
faches Merkmal dar, woran man diese Species schon von 
Weitem erkennt. Uebrigens bliiht sie etwas frtther ais 
A. rosea auf, docli die Mittelsaule der Fruchte ragt ebenso 
wie bei A. rosea  iiber die ąuerrunzeligen kahlen Fruchte 
empor.

Y orkom m en : An Wegrandern, Rainen, auf Aeckern, 
an rasigen Abłiiingen. Im Gebiet nur bei Soos in der 
Gegend von Wien. Uebrigens im siidostlichen Euiopa, 
namentlich in Ungarn.

B lu th eze it: Juni bis August.
A n w en du n g : Sie kann ebenso wie die bekannte Stock- 

rose ais Zierstaude in Garten verwendet werden. Die ge- 
wohnliche Stockrose (A. rosea L.) kommt im Gebiet nicht 
wild vor, wolil aber entflieht sie hier und da den Garten 
und siedelt sich auf Schuttliaufen, an Eisenbalindammen, an



Flussufern und an rasigen Abhangen an. So z. B. findet sie 
sich ani Bahnkorper der Saalbahn bei Goschwitz, Jena; an der 
Thiiringer Bahn bei Ko,sen n. a. 0. Ilire Pruchtklappen sind 
glatt, nicht wie bei A. p a llid a W . K. auf demRiicken gezahnt. 
Die wilde Form der A. rosea L, hat schwarzbraunyiolette sich 
deckende Kronblatter, dereń weinrother Farbstoff zn vielen 
technischen Zwecken, namentlieh z. B. znr kilnstlichen Farbung 
des Rothweins Yerwendung findet. Die zahlreichen, prachtig 
gefullten Fonnen, welche besonders von den englischen 
Gartnem gezfichtet und mit Yorliebe kultivirt werden, haben 
wegen der rosenahnlichen Fiillung der Pflanze den Namen 
„Stockrose" verschafft. Im letzten Jahrzelmt drohte dieser 
Kultur das Verderben durch einen bis dahin nicht belcannten 
Rostpilz, den Stockenrosenrost: Puccinia Althaeae. Beilaufig 
sei bemerkt, dass derselbe sich in Halliers Garten in Jena 
bereits seit langer ais einem Jahrzehnt alljiihrlich ein- 
gefunden hat. Die Doppelzellen der Puccinia sind liier 
keine Ueberwinterungsknospen (Teleutoconidien), sondern sie 
bringen auf den griinen Pflanzentheilen selbst Schlauche 
mit kleinen farblosen Tochterknospchen (Tochterkeimzellen) 
hervor und zwar wahrend des ganzen Sommers. Die Stock- 
rose hat sowohl im Wuchs ais in der Bluthenbildung etwas 
sehr Steifes, aber derade dadurch wird sie besonders geeignet 
fur dekorative und architektonische Zwecke. Man brinsrt 
sie dalier am liebsten in grosseren Gruppen auf Rasen- 
platzen in der Nahe herrschaftlicher Gebiiude oder vor Ge- 
holzanlagen an.

A bb i ld un gen.  Tafe l  2165.
Pflanze in natur]. Grosse.



2166. Lavatera thuringiaca L.

T h uringer Malve.

Syn. Maloa thuringiaca Yisiani.
Das dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, kraufcigen, 

stielrunden, ttber meterholien, entfernt bebliitterten Stengel, 
welcher, wie alle griinen Pflanzentheile, mit filzigen Haaren 
bekleidet ist. Bliitter dunnfilzig, die unteren eckig 5 lappig, 
ani Grunde breit buchtig, am Rande gekerbt, die oberen 
3 lappig mit langerem Mittellappen; Bluthenstiele einzeln 
achselstandig, langer ais der Blattstiel, ja die oberen weit 
langer ais das Stutzblatt, insgesammt eine lockere, lang- 
gestreckte Traube bildend; Aussenkelcli 3 spaltig; Innenkelch 
5spaltig; Kronblatter 2 lappig, rosenroth.

B esch re ib u n g : Eine 1— 2 Meter liolie Pflanze, mit 
ausdauernder, iistiger, weisslicher Wurzel, aus welcher sich 
mehre fast einfache oder kurzastige Stengel erhelien, die 
stielrund sind, iłirer ganzen Lange nach und am obern Theile 
Bliitter tragen; aus den Blattwinkeln kommen zuweilen Aeste 
hervor, welclie auch wolil Bliithen bringen, aber kiirzer ais 
der Hauptstengel bleiben; sie sind wie alle Theile der Pflanze 
mehr oder weniger dicht mit kurzeń weissen, niclit selu- 
weiclien Sternhaaren bedeckt. Die Bliitter sind gestielt, die 
unteren liinger, fast so lang ais das Blatt, die oberen kiirzer, 
endlich fast sitzend; sie sind aut der Unterseite filziger, 
3 — 5nervig und lappig, die Lappen fast 3seitig stumpflicli,



zuweilen wieder etwas 31appig, stumpflicli-, zuweilen fast 
doppelt gezalint, ani Grandę fast abgestutzt oder nur mit 
geringer Neigung zum Herzfórmigen, der Mittellappen immer 
etwas grosser, aber beśonders bei den obersten Blattern 
hervortretend. Die Nebenblatter, welche an den untern 
Blattern bald verwelken und aucli wohl abfallen, sind
4— 0 Mm. lang, lanzettlich, mit breiter Basis aufsitzend, 
spitz zugespitzt. Die Blumen bilden eine endstandige lockere 
Traube und kommen einzeln aus den Blattaehseln liervor, 
ibre Stiele sind immer langer ais die Blattstiele ihrer 
Bliitter, und bei den obern oft aucli viel langer ais das 
ganze Blatt, rund, gegen das obere Ende hin mit einer 
plotzlichen geringen Anschwellung. Die Theile des aussern 
Kelchs sind breit-gezogen rundlich, mit aufgesetzter, ganz 
kurzer Zuspitzung, und kurzer ais die des innern, welche 
rundlich-eiformig, spitz - zugespitzt sind. Die Blumenkrone 
ist gross, blassrosenroth, trocken blasslilafarben, und besteht 
aus 5 Blumenblattern, die oben stumpf 21appig sind und 
eine Lange von 2— 3 Cm. haben. Die Saule der Staubgefasse 
ist etwas langer ais der Kelch, mit gelben Staubbeuteln; die 
rothen Griffelenden ragen zwischen ihnen heiwor. Die Frucht 
wird von dem bleibenden und sich vergrossernden Kelche 
umschlossen; sie besteht gewbhnlieh aus einsamigen Friicht- 
chen, welche in einem Kreise um eine cylindrische, mit yielen 
seitlichen Flugeln oder Fortsatzen und oben in eine stumpf- 
liche lregelartige Spitze ausgehende Achse zwischen jenen 
Flugeln angeheftet sind, eine von den Seiten zusammen- 
gedriickte, fast nierenformige Gestalt haben, auf dem llucken 
convex sind und an den Seiten, wenn sie sich ablosen, ge-



oflnet erscheinen, da diese Seitenfiiichen von den Achsen- 
flttgeln geschlossen werden. Der Samen ist nierenformig, 
von den Seiten etwas zasammengedriiokt (der Form seiner 
Fracht entsprechend), glatt and eben, von graulich - branner 
Farbę.

Y orkom m en; Zwischen Gestrauch an Flussufern, Ab- 
hangen, in Weinbergen, an sterilen Orten, an Wegerandern 
nnd Rainen. Im osterreichischen Ktistengebiet; in Unter- 
osterreich; Miihren; Bohmen; Schlesien; Sachsen; in Thu- 
ringen seiten, beispielsweise mit A lth aea  o ffic in a lis  L. 
anf den Salzwiesen bei Ottenhausen nnweit Greussen und 
an zahlreichen Orten in der Flora von Tennstadt (Irmischia 
1884, S. 11, 52); im Harz; im Braunschweigischen; in der 
Provinz Sachsen; in Posen; in den letzten Jahren auch in 
Preussen bei Thorn (Lorenzberg) und Kulrn aufgefunden.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr schone Zierpfianze fur den 

Blumengarten. Die Błumen sind, wie bei allen Malvaceen, 
ein gutes Bienenfutter.

N am e: Den Namen Lavatera gab Tournefort der 
Gattung zu Ehren eines Schweizer Arztes.

A nm erkung: Die grossblumige Lavatera trimestris L. 
mit ungetheilten, fast kreisrunden unteren Blattern kommt 
bisweilen ais Gartenfltichtling verwildert vor; so z. B. bei 
Partchins in der Flora von Meran in Tirol (vgl. Deutsche 
Botan. Monatsschrift 1884, Seite 98).

Ab b i ld ungen.  Tafe l  2166.
Pflanze in naturl. Grosse.



2167. Hibiscus Trionum L.

Stundenblume.

Die jiihrige Wurzel treibt einen nur spannenhohen, ein- 
fachen oder astigen, stielrunden, locker beblatterten, wie alle 
grunen Pflanzentheile mit kleinen Sternhaaren besetzten 
Stengel. Blatter geziihnt, die unteren fast ungetheilt, die 
oberen Stheilig mit fiederzahnigen bis fiederspaltigen Theilen 
von lanzettlicliem Umriss, der mittle Theil verlangert; Kelcli 
doppelt, der anssere vieltlieilig mit sehmalen, spitzen, lineal- 
lanzettlichen Theilen, der innere aufgeblasen, hautartig, 
nervig- aderig, 5spaltig; Kronblatter eirund, blassgelb mit 
purpurnem Grandę, liinger ais der Innenkelch; Staubwege 5, 
unten verbunden; Kapsel Sfacherig, yielsamig.

B esch re ib n n g : Der iistige Stengel wird 15— 60 Cm. 
hocli, ist mit kleinen Hockern besetzt, welche steife Borsten- 
haare besitzen. Die untersten Blatter sind ani kleinsten, fast 
kreisrund im Umrisse, etwas Slappig und stumpf gekerbt. 
Die folgenden sind bis zu 3/., der Blattmasse in 3 Zipfel 
gespalten, die Zipfel liinglich - gezałmt, ihr Mittelzipfel ist 
yerliingert, der eine Seitenzipfel stelit aufrecht, der andere 
wagrecht ab. Die obersten Blatter sind fast Bblatterig, 
namlich bis auf den Grand in 3 Zipfeln gespalten, wovon 
der Mittelzipfel der langste ist und aufrecht stelit, wahrend



die Seitenzipfel wagrecht abstehen. Alle Zipfel sind lang- 
lich oder lanzettlich, tiefgezahnt und die Zahne stumpf oder 
abgestutzt. Samintliche Blatter sind gestielt und die Stiele 
rauhhaarig. Die langen, haarigen Blumenstiele koinmen 
einzeln ans den Blattwinkeln hervor, sind gewohnlich doppelt 
so lang ais der Kelch. Dessen ausserer Blattkranz (die 
Hiille nach Andern) ist 10— ldspaltig, die Spaltzipfel sind 
lanzettlich und viel ktirzer ais der spiiter auswachsende 
innere Kelch (oder eigentliebe Kelch nach Andern). Letzterer 
ist weisslich, netzaderig und gleich dem ausseren Kelche 
gelbborstig. Nach der Bliithe vergrossert er sieli mit der 
Kapsel, welche er, blasenartig aufgetrieben und oben mit 
den Zipieln zusammengefaltet, mnschliesst. Die Kronen sind 
weit arosser ais der Kelch, ein einzelnes Kronblatt misst 
2 bis Liber 3 Cm., ihre Farbung ist sehr schon, doch bliihen 
sie nur wenige Stunden.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Kulturland verschie- 
dener Art, auch an Wegerandern. Im osterreichischen 
Klistenlande; in Miihren; Unterosterreich; Steiermark; im 
siidlichen Tirol, so z. B. bei Partchins in der Flora von 
Meran.1) Im iibrigen Gebiet kommt die Pflanze bisweilen 
ais Gartenfluchtling verwildert vor. In Halliers Garten in 
Jena war sie ein volles Jahrzehnt hindurch ais Gartenunkraut 
vollig eingebiirgert.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr niedliches Sommergewachs fur 

den Blumengarten.

1) Nach Entleutner. Ygl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, 
Seite 98.



A nm erkung: Hibiscus syriacus L., der prachtige 
Straucheibisch, wird yielfach in Garten in zahlreichen Spiel- 
arten mit verschiedenartigen einfachen und gefullten Blumen 
kultivirt. Im siidliehsten Theil des Gebiets wird dieser 
schone Strauch so hiiufig in Garten und Anlagen angepflanzt, 
dass er fast den Eindruck eines heimischen Gewaclises macht. 
Hibiscus pentacarpos L. komnat erst jenseits der Siidgrenze 
unseres Florengebiets vor.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2167.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruehfc mit Hiille, vergrossert; 

2 dieselbe olme Hiille, desgl.; 3 dieselbe im Liingssclmitt, de agi.; 
4 Same, natiirl. Groase und vergrosaert.
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2168. Abutilon Avicennae G&rtner. 

Lindenmalve.

Syn. Sida Abutilon L.
Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, stielrunden, 

locker beblatterten, wie die ganze Pflanze weichhaarigen und 
driisigen Stengel. Bliitter gross, wendelstandig, ungetheilt, 
rundlich mit herzformigem Grunde und lang zugespitztem 
Ende, unsymmetrisch, den Blattern einer Linde sehr ahnlich, 
ani Ilande gekerbt, filzig; Blutlien einzeln oder einige in 
den Blattachseln; Bltithenstiele kur zer ais der Blattstiep 
Kronbliitter langer ais der Kelch, dreieckig, ani Ende sanft 
ausgerandet, lebliaft gelb; Fruchte ungefahr 15, abgestutzt 
2schnabelig, rauli, kapselartig aufspringend.

V orkom m en: An feuchten Orten. Auf den Adriatischen 
Inseln; im Gebiet besonders auf' der Insel Yeglia.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Ais Sommergewachs fur den Blumen- 

garten empfehlenswerth.
A nm erkung: Aus der nahverwandten Familie der 

Ebenaceen, welche sieli durch Beerenfruchte und durch nicht 
gekuppelte, mit zwei Langsspalten aufspringende Antheren 
unterscheidet, kommt an der Grenze unseres Florengebiets 
im Kanton Tessin die Dattelpflaume: Diospyros Lotus L. 
verwildert vor.

A b b i ld ungen .  Tafe l  2168.
A bliihende Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 aulgesprungene Frucht, 

vergr5ssert; 2 Same, desgl.



Fam. 84. Tiiiaceae.

Baume mit asymmetrischen wendelstandigen Blattern 
und (bei den Einheimischen) hinfalligen Nebenblattern; Kelch 
und Krone 5zahlig (selten 4zahlig), bei den Einheimischen 
dialyphyll (getrenntblatterig) und abfallig, in der Knospen- 
lage klappig; Krone, wie die ganze Blttthe, einfach sym- 
metrisch; Staubblatter mehrfach Szalilig, hypogynisch, wie 
die ilusseren Bliithenkreise, gruppenweise zusammengestellt 
oder bei Exotischen in Bilndel vereinigt polyadelphisch), die 
Antheren mit zwei Langsspalten nach innen aufspringend; 
Carpell Sblatterig, schizocarp, ahso 5 facherig mit einfachem 
Staubweg (bei Exotischen 1— lOfacherig), mit knopfformiger, 
sehr schwach gelappter Staubwegmiindung; Samenknospen 
an der Yentralseite der Carpellblatter, also in den inneren 
Faehwinkeln, angeheftet, in jedem Fach zwei oder mehre; 
Frucht durch Fehlsclilagen lfacherig, lsamig oder seltener 
2samig.

Die nieisten Vertreter dieser Familie leben zwischen 
den Wendekreisen.



Gatt. 541. Tilia L.
Staubblatter zahlreich, in 5 Grnppen zusammenge- 

stellt; Fruchtknotenfacher 2knospig; Schliessfrucbt
1— 2samig; Deckbliitter mit dem Bliithenstiel ver- 
waehsen.

A Li,TEN:

2169. T. grandifolia Ehrh. Ausgewachsene lilii,!,ter 
kurzhaarig; Ebenstrausse 2- bis 3 bllithig; Frucht 
5 rippig.

2170. T. parvifolia Ehrh. Ausgewachsene illatter 
kahl, riickseits meergriin, in den Nervenwinkeln 
rostfarben bartig; Ebenstrausse 5— 7bliithig; Frucht 
undeutlich 4— bkantig.



2169. Tilia grandifolia Ehrh.

Sommerlinde.

Syn. T. platyphyttos Scopoli. T. pauciflora Hayne. 
T. cordifolia Besser. T. mollis Spach. T. europaea ft. ó. e. L.

Bliitter wendelstandig, gestielt, in der Jugend mit Neben- 
blattern versehen, welclie wabrend der Entwickelnng der 
Bliitter abfallen, im ausgewachsenen Zustande auf kurzem 
Stiel asymmetrisch rnndlicli - herzformig, am Grunde breit, 
am Ende zugespitzt, beiderseits, aber besonders auf der Riick- 
seite, kurzhaarig und in den Nervenwinkeln gleichfarbig ge- 
bartet, oberseits bisweilen fast kahl werdend, auf der Riiek- 
seite mattgrun aber nicht blaulich; Ebenstrausse 2 — 3bllithig; 
Lappen der Staubwegmiindung aufrecht; Pruchtstiel 1- bis 
•‘i friichtig; Fracht Srippig.

B esclire ibung: Ein schoner ansehnliclier Baum mit 
stumpf- oder rundlich-conisclier Krone, 10— 30 Meter hoch 
werdend. Der Stamm hat eine rissige, runzlige, schwarz- 
graue, ziemlich ziihe Rinde, die altern Zweige sind ziemlich 
głatt und grau, die vorjahrigen bald melir grunlicli, bald 
gelblich, bald rotlilich in verschiedenen Abstufungen und 
mit kleinen Knotchen sparsam besetzt, die diesjahrigen ge- 
wohnlich mit abstehenden Haaren besetzt, welclie selten 
ganz felilen. Die Knospen sind eiformig stumpf, braunlich 
und behaart. Die Blattstiele halb so lang ais die Blatt-



flachę, oder etwas langer, sind ganz weichhaarig oder be- 
haarfc, selten aber fast kahl. Die Grosse der Blattflache 
andert sehr ab, wie wird 3— 15 Cm. lang imd gewohnlich 
eben so breit, vorberrscliend sind aber die zwischen 6 und 
10 Cm. grossen Bliitter. Sie sind verschiedenartig herzforinig, 
mit melir oder min der tiefer, selbst znweilen fast fehlender 
Bucht, dereń Lappen sich drangen oder von einander stehn, 
sie sind ferner bald stiirker bald schwacher schief, bald mehr 
bald weniger geschwanzt-zugespitzt, am Rande mit spitzen 
in eine pfriemlicbe Spitze auslanfenden Sagezahnen besetzt, 
welche bald grosser bald ltleiner sind. Die Oberflaclie der 
Bliitter ist scbon griin und wenigstens auf den Hauptadern 
etwas behaart, die Unterseite ist blassgrun mit hellern Haupt
adern und mit vielen kurzeń weicben Harchen besetzt, welche 
sich in den Winkeln des Nerven mit den Seitenadern dichter, 
fast biirtig zusainmenstellen. Die kleinen griinlichgelben 
langlichen Nebenblattehen stehen je 2 am Grunde jedes 
Blattstiels, fallen aber sehr schnell ab und lassen kleine, 
fast siclielformige Narben zuriick. Die Blumenstiele kommen 
aus der Blattachsel neben der Knospe hervor, sind kttrzer 
oder hoclistens eben so lang ais das Blatt, kahl, meist drei- 
bluinig, selten mit weniger, noch seltener mit mehr Blumen; 
bis iiber die Mitte sind sie mit einem langlichen, stumpf 
endenden, adernetzigen, nackten und ganzrandigen Neben- 
blatt verwachsen, welches die Lange des Blattes meist er- 
reicht und unten schief an dem Blumenstiele herablaufend 
endet, es ist von grunlich-gelblicher Farbę, 1— 2 Cm. lang, 
nack oben oft etwas breiter. Die Kelchblatter sind ei- 
bmzettlich stumpflich, concav, aussen kaum behaart, innen



und am Rande fast seidig-filzig, blassgelblich. Die Blumen- 
bliitter sind langer ais die Kelchblatter, gelb, im Allgemeinen 
spatel-lanzettlich, stuinpf, ganz oder ausgerandet, oder etwas 
gekerbt. Die Staubgefasse sind zahlreicli, 30— 45, imgefśihr 
so lang ais die Blumenblatter, mit fadenfonnigen nackten, 
am Grunde in einige Bfmdel verwachsenen Staubfaden und 
gelben Staubbeuteln, dereń Facher besonders am untern Ende 
von einander stehn. Der fast kugelige Fruchtknoten ist 
seidig oder filzig weiss, der Griffel walzenformig kalii oder 
anten behaart und endet in eine 51appige Narbe.

V orkom m en: In Laubwaldungen, vorzugswei.se in
solchen mit hartem Felsenuntergrund, dalier besonders in 
Gebirgsgegenden, seltner auf kahleren Bergen mit Sandstein- 
untergrund. Uebrigens durch das ganze Gebiet verbreitet 
und ausserdem ais einer der beliebtesten Zierbaume in Garten 
und Anlagen. an Wegen und Landstrassen angepflanzt. Im 
Hochgebirge bis in die subalpine Region emporsteigend.

B liith eze it: Juni, Juli. Etwa 14 Tage friiher ais bei 
der folgenden.

A nw endung: Die Bliitlien geben ein vortvefdiches, 
reichliches Bienenfutter. Die getrockneten Bliitlien bilden 
den Lindenbliithenthee (Flores Tiliae) der Officinen. Das 
weisse, leiehte, selir gleichmassige Hol/, ist eins der ge- 
schatztesten fur feine Schnitzereien und liefert, eine vor- 
treffliche Kobie, besonders fur Zwecke der Malerei. Der 
Bast ist von allen einheimischen Bastsorten zum Anbinden 
in Gartnereien, fur Bastdecken u. s. w. am meisten geschfitzt. 
Aus dem im Friililing angebohrten Staram kann man ein 
dem Birkenwasser ahnliches Getrank gewinnen.



Die Linde ist der Baum des Friedens und landlicher 
Ruhe bei nordischen Volkern und war den alten Germanen 
heilig. Der Name T ilia  kommt schon bei Plinius und 
anderen romischen Schriftstellern vor.

Formen:  Diese Lindenart ist, wie die meisten, sehr 
variabel bezuglich der Grosse, Form und Beliaarung der 
Bliitter, jedocli lassen sieli kaum Varietaten, vielweniger 
Arten daraus ableiten.

A b b i ld ungen .  Tafe l  2169.
Bluhonder Zweig, natiirl. Grdsse.



2170. Tiiia parvifolia Ehrh.

Winter lin de, Steinlinde.

Syn. T. ulmifolia Scopoli. T. microphylla Yentenat. 
T. sihestris Desf. T. europaea y. L. T. cordata Miller.

Blatter im Durchschnitt kleiner ais bei der vorigen, nur 
in frulier Jugend behaart, im ausgewachsenen Zustande beider- 
seits kalii, riickseits meergrun und in den Nervenwinkeln 
rostfarben gebartet; Ebenstriiusse 5— 7buthig; Lappen der 
Staubwegmiindung zuletzt wagereclit aus einander fahrend; 
Fruchtstiel 3— ofruchtig, die Friichte kleiner ais bei der 
vorigen, undeutlich 4— Skantig.

B eschreibung: Ein Baum, welclier ein betraclitliches 
Alter und bedeutenden Urnfang und Holie erreichen kann, 
aber weniger ansełmlich und schon isfc ais die breitbliitterige 
Linde; der Stamm knotiger und brauner, das Llolz grober, 
barter, rothlichgelb, die jungern Zweige verschiedenartig 
gefarbt, die jiingsten kalii, mit kleinen Knotchen besetzt. 
Die Blattstiele liinger ais die Halfte der Blattflacbe, zuweilen 
dieser fast gleichlang, ganz kahl. Die Blattflacbe schief 
herzformig, rundlicb, gescliwanzt zugespitzt, am Rande un- 
gleich gcsagt, auf beiden Flachen kahl, nur auf der untern 
blaugriinen Flachę braunliche dichte Haarpolster oder Biirte' 
in den Winkeln der Hauptadern. Aehnliche braunliche
Haare zeigen sich auch an der Basis der Blattstiele, auf 
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dereń Oberfiache, so wie auf dem Ausgangspunkt der Nerven 
auf der obern Blattflache. Die Grosse der Blatter betrśigt 
meist 5 Gm. oder etwas dariiber in Breite und Liinge, doch 
findet man kleinere und etwa bis 8 Cm. grosse, kaum 
grossere. Die Blumen sehr ałmlich denen der breitblattrigen 
Linde, nur etwas kleiner und blasser, sie stehen in einer 
langgestielten, ni elit ganz regelmassigen, meist zweimal drei- 
theiligen oder auch gabeltheiligen, dann dreitheiligen Trug- 
dolde, welche so lang ais das Blatt ist und ein Deckblatt 
wie bei jener tragt. Staubgefasse finden sich 20 —30, mit 
fadenformigen feinen Staubfaden, von der Liinge der Bluinen- 
bliitter, welche spatel-lanzettlich, etwas concav und an der 
Spitze mit kleinen Kerbzahnen verselien sind. Der Frucht- 
knoten ist kugelig, dicht weichhaarig, der Griffel ist von 
der Liinge der Staubfaden, walzenformig mit stumpf olappiger 
Narbe. Die Frueht ist kleiner ais bei der breitblatterigen 
Linde, hiiufig schief', umgekehrt-eiformig oder eifórmig, mit 
einer kurzeń Stachelspitze ohne hervortretende Itippen, nur 
wenig undeutlich eckig. Der Samen gewohnlich einzeln, 
eifórmig, braun.

A nm erkung: Linnes Familie nannte sich nach einer 
im Dorfe Stegaryd in Smoland befindlichen grossen Linde, 
dies ist hochst wahrscheinlich diese kleinblatterige Linde 
gewesen, da sie in Scliweden allein wild vorkommt.

Yorkom m en: In Waldungen. Durch das ganze Gebiet 
verbreitet, und da sie bezuglich des Bodens weniger wiihle- 
risch ist, an den meisten Orten hiiufiger ais die vorige. Sie 
wird auch noch haufiger ais jene angepflanzt. In die sub- 
alpine Region steigt sie nicht empor.



B liith eze it: Juli. Ungefahr 14 Tage spiiter ais die 
yorige.

A nw endung: Auch diese Linde gewahrt dieselben 
Vortheile wie die grossbliittrige Linde, man findet sie haufiger 
angepflanzt, da sie selbst mit schleehtem, ja felsigem Boden 
vorlieb ninimt, auch sie kann ein bedeutendes Alter und 
machtigen Umfang erreichen und mehre der in unserem 
deutsclien Yaterlande beriihmten Linden gehoren dieser 
Art an.

F orm  en: Diese Art ist in Bezug aut' Form und Grosse 
der Blatter weit variabler ais die vorige. Dass Tilia vul- 
garis Hayne eine grossblatterigere Form der T. paruifolia 
Ehrh. ist, welche durch alle moglichen Zwischenstufen mit 
ihr verbunden ist, hat sclion Koch nachgewiesen (vgl. Synopsis, 
3. Auflage, S. 114). Koch unterscheidet zwei Hauptformen: 

u. polyantha Koch: Bliithenstiel oft 7— llbluthig, die 
Bliithen kleiner, Bliithenstielchen und Blattstiele haufig roth 
angelaufen, Blatter kleiner, Bartę in den Nervenwinkeln der 
Blattrlickseite dunkler rostfarben. Syn. T. paruifolia Hayne.

fi. intermedia Koch: Bliithenstiel 5 — 7 bltithig, die 
Bliithen etwas grosser; Bliithenstielchen und Blattstiele griin, 
Blatter grosser, Bartę in den Nervenwinkeln der Blattriick- 
seite blasser rostfarben. Syn. T. mdgaris Hayne. T. enro- 
paea Smith. T. intermedia DO.

Abbi ldungen. Tafe l  2170.
A bliihender Zweig, naturl. Grosse; 1 Bliithe im Langsschnitt, 

vergrossert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Fruchte, nat. 
Grosse; 5 Same, yergrossert.



Fam. 85. Sapindaceae

(inclusive I i ippocastaneae).

Holzpfianzen mit (bei den Einłieimischen) zusammen- 
gesetzten, gegenstiindigen BHittern. Bluthen perigynisch, 
gynandrisch (bei den Einłieimischen), yerwickelt symmetrisch; 
die iiusseren Bluthenkreise 5 ziihlig, auf dem sakwach ent- 
wickelten perigynischen Discus inserirt; Krone dialypetal, 
zygomorph; Staubbliitter der Anlage nach 2 x 5 ,  aber meistens 
einzelne fehlgeschlagen und die ubrigen in einen Wirtel 
zusammengedrangt, gebogen, nach innen aufspringend; Carpell 
bei den Einheimischen 3blatterig schizocarp, also 3 Facher 
bildend mit einfachem Staubweg; Samenknospen anatrop 
oder cainpylotrop, einzeln oder inehre an der Yentralseite 
der Carpellblatter im inneren Fachwinkel angeheftet; Frucht 
eine lederig-fleisehige, beerenartige, zerfalłende Kapselfruclit, 
bei den Einheimischen fachspaltig, einsamig oder mehrsamig; 
Samen eiweisslos, mit grossen, faltigen Cotyledonen.

Centrum: Der westlich-nordliche Erdąuadrant, besonders 
Nordamerika und das nordostliche Asien.

Gattung B42. Aesculus L.
Frucht lederartig, stachelig, fachspaltig; Staubbliitter 

sieben; Kelch glockig.

A R T :
2171. A. Hippocastanum L. Kapsel igelstachelig; 

Krone bbliitterig; Staubbliitter vorwarts gerichtet, 
am Ende aufwarts gebogen.



2171. Aesculus Hippocastanum L.

Ilosskastanie.

Syn. Hippocastanum mdgare Gaertner.

Ein machtiger Baum. von 35 Metern Hohe, von prach- 
tigem, pyramidalem Wuchs, mit grossen, opponirten, lang- 
gestieiten, fingerformig zusammengesetzten, ziemlich ent- 
fernten Bliittern, die Blattchen breit lanzettlich-langlich, an 
beiden Enden spitz, am Rande sagezałmig; Krone obłatterig, 
bisweilen durch Fehlschlagen 4blatterig, zygomorph; Blttthen 
in gestreckt pyramidaler, zusammengesetzter, reichbliithiger 
Rispe; Kapsel kugelig, griffellos, mit langen, derben Stacheln 
besetzt.

B esch re ibu n g : Der Stamm der Rosskastanie ist dick, 
gerade, mit ein er braunlich-grauen, aufgerissenen, etwas 
blatterigen Rinde bedeckt, am Grunde mit vielen starken 
Seitenwurzeln und einer Herzwurzel versehen, oben sich in 
eine fast rundę, dicbte Krone ausbreitend. Die gegenilber- 
stehenden langgestielten Blatter kommen Ende April oder 
anfangs Mai aus dick en, braunen, klebrigen Knospen und 
bestehen aus 20 Gm. langen und 5— 8 Cm. breiten, keil- 
formigen, kurzzugespitzten, gezahnten, stark gerippten Blatt- 
chen. Die aufrechten Bluthenstrausse haben eine pyramiden- 
formige Gestalt und bestehen grosstentheils aus Zwitter-



bllithen, indem nur an der Spitze bloss mannliehe vor- 
kommen. Die Blumenblatter der 4— 5 blatterigen Krone zu- 
gerundet, etwas wellenformig, am Rande fein behaart, weiss, 
ani Grunde, namentlich die 2 oberen mit eineni rosenrothen 
Fleck. Die gebogenen Filamente tragen aufliegende, safran- 
farbige, fast gerundete Antheren. Das lcugelige erhaben 
Sstreifige Ovarium 3facherig, feinhaarig und mit einzelnen 
weichen Stacheln besetzt, oklappig, 1—2samig. Sanie zu- 
gerundet, auf der einen Seite platt mit einer dunnen kasta- 
nienbraunen llaut umgeben.

Y ork om m en : Dieser sehbne und allgemein beliebte 
Baum stammt aus Asien und wird fast in ganz Europa 
wegen seines schonen Wuchses, der prachtigen Belaubung 
und der kostlichen Bliithenpracht in Giirten, Holzungen, 
Anlagen, an Landstrassen und Wegen kultivirt, so dass er 
fast ais heimiscb betrachtet werden kann, obgleich er sieli 
spontan niclit aussaet.

B liith eze it: Mai.
A nw endung: Die Itosskastanie sclieint schon seit dem 

Jahre 1600 in Europa bekannt zu sein; ihr Holz ist bei 
jungen Baumen weiss, bei alten gelbbraun und fest und 
liefert ein gutes Brenn- und Baułiolz. Die Bindę liefert 
Gerbstoff und wurde friiher ais adstringirendes Mittel in der 
Medizin angewendet. Die Blatter liefern den Ziegen ein 
gutes Futter. Die Fruchte (Samen) kann man Pferden, 
Schweinen, Schafen, Ziegen u. s. w. ais niilirendes Futter 
futtern. Ihr Mark ist sehr bitter, daher man sie dem Yieh 
mit Vorsiclit futtern muss. Die Kiihe sollen mit Ross- 
kastanien gefiittert eine sehr gute und wohlschmeckende



Milch geben. In neuerer Zeit ist es gelungen, ans den 
Samen eine grosse (Juantitat reinen Amylnm’s zu gewinnen 
nacli Entfernung des sebr widerlichen Bitterstoffs.

Nam e: A escu lu s leitet Bohmer ven dem griechischen 
aei, inmier, und edein, essen, ab.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  ‘2171.
A Bliithenrispe, natur!. (irosse; 1 Bluthe im Liingasclmitt, 

vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Fracht, desgl.



Fam. 86. Terebinthaceae.

Holzpflanzen mit nebenblattlosen, wendelstandigen, driisen- 
losen, meist fiederig zusammengesetzten oder fiedernervigen 
Bliittern, perigynischen, meis unvollkoinmen dikiinischen, 
selfcer gynandrischen, durchschnittlich 5 zahligen (3— 7zahligen) 
Bliithen, kleinem, ringformigem oder schiisselformigem peri- 
gynischem Discus (Kelchscheibe), kleinem, dauerndem Kelch, 
dialypetaler, einfach symmetrischer, bisweilen fehlschlagender 
Krone mit klappiger Knospenlage; Staubbliitter ani Rande 
des Discus inserirt, frei, nach innen aufspringend, in ein- 
facher oder mehrfacher Anzahl, seltner ohne deutlichen 
Discus aber ani (drumle verbunden; Carpell monocarp (ein- 
blatterig) und einseitig entwickelt, oder syncarp mehrblatterig, 
mehre fruchtbare Facher mit getrennten Staubwegen bildend, 
oder endlicli apocarp (vollig getrenntblatterig) mit nur einem 
fruchtbaren und mehren unfruchtbaren Fachem; Samen- 
knospen einzeln im Fach an der Yentralseite der Carpell- 
blatter, also im inneren Fachwinkel, angeheftet, seltner auf 
besonderem Trager, die Samenknospen meist gekriimmt 
(campylotrop); Fracht nicht aufspringend, Steinfrucht oder 
Schliessfrucht; Same eiweisslos, mit gekrUmmtem Keim.

Die Familie ist liauptsiichlich in den Aeąuatorialgegenden 
yerbreitet.

Gattungen:
Gatt. 543. Pistacia L. Bliithen unvollkommen 

dioecisch, kronenlos; Kelch der mannlichen Bluthe 
5 spaltig, Staubbliitter 5, die Antheren fast sitzend,



vierkantig; Kelch der weiblichen Bliithe 3— 4spaltig; 
Carpell mit einem fruchtbaren Pach, mit Slappiger 
Miindung; Steinfrucht einsamig; Same grundstandig.

Gatt. B44. R h u s L. Bliithen gynandrisch oder 
polygamisch oder diocisch; Kelch 5 spaltig; Krone 
5 blatterig; Staubblatter vor dem perigynischen 
Discus inserirt; Carpell mit einem fruchtbaren Fach 
und drei sehr kurzeń Staubwegen oder drei sitzenden 
Mundungslappen; Steinfrucht trocken, lsamig oder 
3samig; Same eiweisslos, an einem langen, grund- 
stiindigen Samentrager herabhangend, umgewendet.

ARTEN:

543. Pistacia L.
2172. P. Terebinthns L. Bliitter unpaarig gefiedert, 

Blattchen meist 7ziihlig, eiformig-langlich oder 
lanzettlich, spitz und stachelspitzig.

2173. P. Lentiscus L. Blatter abgebrochen gefiedert, 
Blattchen Szalilig, lanzettlich, der Blattstiel ge- 
flugelt. Das Laub tiberwintert.

544. Rhus L.
2174. Rh. Cotinus L. Blatter verkehrt - eiformig, 

nngetheilt, einfach, ganzrandig, am Ende gestutzt 
oder ansgerandet. Strauch.

2175. Eli. Toxicodendron L. Blatter 3 zahlig; Blatt
chen winkelig gezahnt.



2172. Pistacia Terebinthus L.

Terebinthe.

Ein ziemlich hoher Strauch mit weitlaufiger Verastelung. 
Blatter am Ende der Zweige ziemlich zusammengedrangt, 
unpaarig gefiedert, gestielt, meist 3— bpaarig; Bliittchen 
opponirt, eiformig-langlich oder lanzettlich, fast sitzend, spitz 
oder zugespitzt, stachelspitzig; Bluthen klein, griinlieh, in 
zusammengesetzten, rispigen Trauben in den Blattachseln 
unterhalb der Zweigspitzen.

Y ork om m en : An felsigen, rauhen Gebirgsabhśingen 
im osfcerreichischen Kustengebiet und im sudlichen Tirol. 
Namentlicli bei Triest und in der Flora von Gbrz am kahlen 
Karst gegen das Adriatische Meer zu.') In Siidtirol be- 
sonders liiiufig in der Flora von Bożen,1 2) so z. B. am Fagner- 
berg, Hertenberg und Griesnerberg; ferner zwischen Neu- 
inarkt und Salurn und daselbst am Wasserfall, und weiter im 
Stiden im italienischen Tirol. Die Terebinthe wird in Tirol nur 
strauchartig, hochstens 4 Meter hoch: weiter siidlich bildet 
sie kleine Baume. Gallenbildungen an den Spitzen der

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitsohr. 1863, Seite 387.
2) Hausmaims Flora, Band I, Seite 189.



Zweige, welche aus der Ferne dera Johannesbrot ahneln, 
haben nach Hausmann zu der irrthumlichen Annabme ge- 
fiibrfc, dass der Johannesbrotbaum um Bożen wild wachse.

B lu th eze it : April, Mai.
A nw endung: Die Pflanze liefert den Cyperischen 

Terpenthin. In sUdlicheren Liindern bildet sie eine Zierde 
der Garten.

A b b ild u n g en . T a fe l 2172.
A mannlicbe Blflthentraube, natiirl. Grosse; B Zweig mit weib- 

lieher Bliithenrispe, desgl.; 1 mannlicbe Bliithe, desgl.; 2 weiblicbe 
Bliithe, desgl.; 8 Carpell, desgl.; 4 Steinfmcht, desgl.; 5 Nuss, desgl.



2173. Pistacia Lentiscus L.
Pistacie.

Wie die vorige baumartig oder strauehartig und von 
verschiedener Hohe, je nacli Boden und Klima. Blatter wie 
die jungeren, reich beblatterten Zweige dunkelgriin, dauernd, 
gestielt, paarig gefiedert, mit rinniger, schwach gefliigelter 
Spindel, in der Regel 5paarig oder 4 paarig, die Paare 
ziemlich entfernt, Blattchen sitzend, langlich oder lanzettlicb, 
ziemlich stumpf, von einem kraftigen Mittelnerven durch- 
zogen mit seitlichen Fiedernerven, glatt, kahl und etwas 
gliinzend; Bluthen in zusammengesetzten, achselstandigen 
Trauben, grunlich mit rothlichen Mundungslappen; miinn- 
łiebe Bliithe mit 5 kleinen dreieckigen Kelchblattern und 
5 fast sitzenden, mit je 2 Langsspalten aufspringenden 
Antheren, welche ein rudimentares Carpell umgeben; weib- 
liche Bliithe mit 3— 4spaltigem Kelcli und 3— 41appigem, 
griffellosem Carpell mit einer grundstandigen Samenknospe; 
Mundungslappen zuruckgebogen, breit, sehr papillos.

V or komin en: An Felsenabhangen an der Sudgrenze 
unseres Gebiets in Istrien und aut' den adriatischen Inseln, 
so z. B. auf Osero.

B lu th eze it : April, Mai.
A n w en du n g : Die Pflanze liefert ein werthvolles Harz, 

das sogenannte Mastix. In warmeren Gegenden wird der 
Strauch wegen des zierlichen immergriinen Laubes mit 
Yorliebe in Garten und Anlagen kultivirt.

Abbildungen. Tafel 2173.
A mannlicher, B weiblicher Bliithenzweig, natiirl. Grbsse; 1 Tbeil 

der mannbchen Bliitlientraube, desgl.; 2 Staubgefśiss, desgl.; 3 Theil 
der weibliohen Bliitlientraube, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Fruoht, desgl.



2174. Rhus Cotinus L.

Perriickenbaum.

Syn. Cotinus Coggyria Scop.

Ein selir iistiger Strauch oder ein kleiner Baum. Zweige 
ziemlich dicht beblattert. Bliitter kurzgestielt, wendelstandig, 
verkehrt- eiformig, ani Ende abgerundet oder ausgerandet, 
ganzrandig, vollig kalii, wie alle griinen Pflanzentheile, mit 
einem Mittełnerven durchzogen, von welchem Fiedernerven 
ausgehen, die durck ein feines Adersystem verbunden sind; 
Bliithen in reicher Rispe an den Enden der Zweige, gynan- 
drisch; Eriichte halbherzformig, kalii, runzelig. Naeli der 
Bliithe verlangern sieli sammtliche Bluthenstiele scliwanz- 
formig und bedecken sich ganz dicht mit abstelienden, milch- 
weissen oder rothlichen Haaren, nur die verhaltnissmassig 
wenigen Stielchen, dereń Blufchen Frnelit angesetzt haben, 
bleiben kahl. Diese behaarten sterilen Stielchen der Rispe 
haben dem Grewachs den Namen „Perriickenbaum11 zugezogen.

B esch reibu n g: Der Periicken-Sumach bildet einen 
Strauch oder ein Baumclien von 1 — 3 Meter Hohe; er erhalt 
eine graubraune Rinde und veriistelt sich selir. Seine Bliitter 
sind eigenthumlich, entweder verkehrt-ruudlicheiformig oder 
fast kreisrund, immer ganzrandig, vorn yollig abgerundet, 
zuweilen et was eingedruckt, an der Basis stets etwas spitz 
zulaufend. Sie messen 4— 8 Cm. Lange, die Breite betragt 
wenigstens 2/3 der Liinge, ofters weicht sie wenig von ihr ab.



Der Stiel ist durni, 2— 4 Cm. lang und, gleich den Blatt- 
flachen, vollig haarlos. Die Blattnerven laufen parallel dem 
Rande zu, gabeln sich aber in der Nahe des Randes. Die 
Oberflache der Blatter ist dunkelgriin, die Unterfliiche blau- 
lichgrun. Die Aeste und Zweige der Bliithenrispe (eigentlich 
rispenartig gestellter Cymen) werden durch gelbgriine, lineale, 
riach yorn verbreiterte Deckblatter gestiitzt, welehe spater 
abfallen. Die Bliithenstiele, Zweige und Aestchen der Rispe, 
welehe in der Bliithezeit aufrecht abstehen, sperren sich nach 
der Bliithe ans einander, verlangern sich, erhalten diclite 
und lange abstehende Haare, bilden auf diese Weise eineu 
haarigen Klumpen, sehen daher einer Perrticke etwas ahnlich.

B liith eze it: Mai, Juni.
V orkom m en: In lelsigen Gebirgen, besonders auf 

Kalkboden. Wild nur im sudlichsten Theil des Gebiets. 
Siidliche Schweiz; sudliches Tirol; Krain; Untersteiermark; 
im osterreichischen Kiistengebiet;1) in Oesterreich.

A nw endung: Die Rinde riecht etwas aromatisch, hat 
einen aromatisch -zusainmenziehenden Geschmack und wird 
in derHeilkunde ais Surrogat der Chinarinde (C ortex Cotini) 
unter Umstanden mit Erfolg benutzt. Die Blatter haben 
ahnliche, doch schwachere Eigenschaften. Man benutzt sie 
hin und wieder zur Bereitung eines Gurgelwassers bei Hals- 
geschwiiren. Die Rinde besitzt einen gelben Farbstoff, 
we Ich er auch im Holze und in Blattern enthalten ist. Man 
benutzt ihn, unter Zuthat von Alami, Seide und Wolle gelb 
zu farben. Desgleichen gebraucht man auch den Gerb-

1) Vergl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, Seite 388.



stoff dieses Gewachses zuni Gerben des tiirkischen Leders 
und zum Einweichen von Baumwollengarn, was mit Krapp 
gefarbt werden soli. Das Gelb dieses Strauches, mehr ein 
orangegelb, kann durch Zutliaten auch in griin, chamois oder 
kaffeebraun verwandelt und dadurch noch umfangreicber 
gebrauclit werden. Endlich ist das Holz, unter dem Namen 
F ise th o lz , fur Tischler hochst. braucłibar, denn abgeselien 
von seinem Farbstoffe, ist es auch durch seinen Seidenglanz 
fur Tischlerarbeit sehr passend, liefert die feinsten Fournire 
und wird sehr hi-iufig angewendet.

Eigentlich offizinell ist die Pflanze nicht mehr. Stranch- 
artig oder auch baumartig gezogen, ist dieses Holzgewachs 
fur Gśirten und Parkanlagen sehr empfehlenswerth und wird 
auch fast in unserem ganzen Florengebiet zu solchem Zweck 
kultivirt. Es ist aber etwas empfindlich gegen zu starkę 
Froste, verlangt in der Kultur einen guten, nalirhaften Boden 
und eine etwas freie Lagę. Wegen seines schonen Laubes 
und der perriickeuartigen Itispen im Herbst eignet es sieli 
besonders zu freien Gruppen auf Rasenfliichen in Park
anlagen.

A nm erkung: In unseren Anlagen werden noch ver- 
schiedene exotische Arten dieser Gattung ais Zierbiiume und 
Zierstraucher kultmrt; ganz besonders beliebt ist unter 
diesen der aus Nordamerika stammende sogenannte Essig- 
baum: jRhus typhinum L. Derselbe bildet prachtvoll ge- 
fiederte, grosse, 8— 12paarige Bliitter mit breit lanzettlichen, 
zugespitzten, scharf gesagten, oberseits dunkelgrimen und 
glanzenden, riickseits fein behaarten Blattclien, mit braunlicli 
wolligen Zweigenden und jiingeren Zweigen, im Herbst mit



praehtigen, zuletzt purpurrothen Bllithenkolben. Er bildet 
Auslaufer und verwildert dalier sehr leicht. So ist er zuin 
Beispiel in der Jenaischen Flora im Stadtforst bei den 
Rathskiefern, im Miihlthal an der Weimar-Geraer Eisenbahn 
an der Briicke vor der Papiermiihle sowie hie und da an 
der Saalbahn, so z. B. im Paradies, volłig eingeburgert. Audi 
die ahnliehen: JRhus viridifiora Poiret und lihus elegans 
Hort. findet nian haufig angepflanzt.

A b b ild u n gen . T a fe l 2174.
A bliiłiender Zweig, nat. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.; 1 Bliithe, 

vevgrossert.



Giftsumach.

Ein sehr niedriger, fast staudenartiger Strauch, dessen 
sehr iistiges Stammchen am Boden krieclit und seine Zweige 
aufsteigend bis meterlioch emporhebt. Blatter an den Enden 
der Zweige wechselstandig, abfallig, langgestielt, der Stiel 
auf der Innenseite etwas flach, aber nicht gefłiigelt; die 
Blattchen am Grunde des Stielchens gegliedert, gross, breit, 
kalii, lebhaft grtin, fast glanzlos, mit einem Mitteliierven und 
fiederigen Seitennerven durchzogen, ganzrandig oder am 
Rande unregelmassig schwach buchtig, die Seitenblattchen 
genau gegenstandig, kurzgestielt, langlich, zugespitzt, das 
Endblattclien langgestielt, langlich, zugespitzt oder abgerundet 
oder am Endo am breitesten und flach ausgerandet; Bluthen 
in zusammengesetzten Trauben unterhalb der Zweigspitzen 
achselstandig, Szahlig, mit weissen Kronblattern; Staub- 
bliitter mit langen Filamenten und fortlaufenden, nach innen 
mit zwei Spalten aufspringenden Antheren, ein rudimentares 
Carpell nmschliessend; Carpell fast griffellos, mit drei senk- 
rechten, am Ende schwach zurUckgebogenen, hier feopfigen 
Lappen, von rudimentaren Staubblattern umgeben; Samen- 
knospe auf langem Trager grundstandig.

Y orkom inen : DiesePflanze ist inNordamerikaheimisch, 
wird aber schon seit geraumer Zeit zum offizinellen Gebranch 
bei uns kultivirt. In Folgę dessen hat sie sieli hie nnd da
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vollig eingebiirgert, so z. B. im Walde am Ostabhang des 
Jenzig bei Jena, gegen das Gleissetlial hin, in grosser Menge 
bei der neuen Gonne links im Walde, gerade uber der Kircbe; 
ferner bei Jungbunzlau in Bohmen; bei Cottbus: bei Hoyers- 
werda, und wohl nocli an anderen Orten. Im Gleissetlial 
unweit Jena wird die Pflanze in Berggarten und auf Feldern 
kultivirt; aucb sonst noch in vielen Gegenden.

B llith eze it: Juni, Juli.
An w e n d u n g : Die Blatter: F o 1 i a T o x i c o d e n d r i waren 

frfther offizinell.
A nm erkung: Nach Richard,son erreiclien Rhns ty p h i- 

num und Rlius tox icod en d ron  in Amerika ihre Polar- 
grenze schon bei 47° n. Br.

A b b ild u n g en . T a fe l 2175.
A bluliender Zweig in naturl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrossert; 

2 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 3 Fruchttraube, naturl. Grosse; 
4 Steinfruolit, vergrossert; 5 dieselbe zerschnitten, mit Steinkern, 
desgl.; 6 Steinkern, desgl.



Fam. 87. Ampeiideae.

Schlingende Holzpflanzen mit Rankenbildungen; 'Blatter 
handnervig oder fiedernervig, oft fingerig oder fiederformig 
getheilt oder bisweilen zusammengesetzt, mit Nebenblattern 
versehen; Bliitheri perigynisch, gynandrisch, meist einfach 
symmetrisch, Szahlig oder 4zahlig; Discus kleili, schiissel- 
formig; Kelch ganzrandig oder 5— 4zahnig; Krone 5- bis 
4blatterig, mit dem Kelch wechselnd, am ansseren Rande 
des Discus inserirt, abfallig; Staubblatter in der Zahl der 
Kronblatter, vor denselben dem Discus inserirt; Carpell 
2blatterig, schizocarp, also 2facherig mit einfachem Staub- 
weg; Samenknospen paarweis am Grunde an der Ventral- 
seite des Carpellblattes in jedem Pach angeheftet, aufrecht; 
Prucht eine 2facherige, 4samige Beere; Same mit hornigem 
Eiweiss und grundstandigem, kleinem, geradem Keim.1)

Die Familie ist mit wenigen Ausnahmen aut die 
warmeren Brdgegenden beschrankt.

1) Die Zahlenverhaltnisse des Carpells sind nur bei exotischen 
Gattungen bisweilen etwas andere.



Gattungen:
Gatt. 545. Vitis L. Kronblatter am Grunde frei, 

ani Ende kuppelformig verbunden; Kelch scliwach 
5 zahnig.

Gatt. 546. Ampelopsis Micliaux. Kronblatter am 
Grunde ringformig verbunden, am Ende frei, kahn- 
formig; Kelcli fast ganzrandig.

AliTEN:

545. Vitis L.

2176. V. vinifera L. Bliitter im Umriss rundlich, 
am Grunde herzformig, Slappig, grobgezalmt; 
Beeren kugelig.

545. Ampelopsis Micliaux.
2177. A. hederacea Michaux. Bliitter Szahlig 

(53— 5 zalilig) zusammengesetzt, kalii, mit gestielten, 
eifórmig-langlielien, zugespitzten, stachelspitzig ge- 
sagten Blattchen.



2!76. Vitis vinifera L.

Weinstock.

Ein m der Wildniss bis in die liochsten Biiume empor- 
rankendes Holzgewiicłis mit bis armdickem Stamm, welcher 
sieli reich verastelt und sehr lange Zweige mit der Lange 
nacli abblatternder Bindę bildet. Die Banken gelien durcli 
Metamorphose aus unvollkommen entwickelten, blattgegen- 
standigen Zweigen hervor, haufig auch aus unvollkommen 
entwickelten Blutlienrispen und sind daher ahnlich wie diese 
verzweigt; Bliitter gestielt, aus herzformigem Grunde rund- 
lich, blappig, grób gezahnt; Staubblatter 5, mit Driisen 
abwechselnd; Beeren kugelig.

B escbre ibn n g : Durch die Kultur sind eine zahllo.se 
Menge von Yarietaten entstanden, die man bis aut' 1400 
angiebt. Sammtliche Yarietaten haben Folgendes gemein- 
schaftlicli: Sie bilden eine starkę, tiefe und ausgebreitete 
Wurzel, wechselstandige Bliitter, ihnen entgegengesetzte auf- 
reclite Bliithenstiele, rispig gestellte Bluthen, welche nacli 
Yeilchen riechen. Die Deckblatter sind fast hiiutig und 
hinfallig, die Kronen weisslicb-griin, letzte werden von den 
sich streckenden Staubtaden abgestossen und losen sich, an 
der Spitze zusammenhangend, am Grunde, schlagen sich dann 
am Grunde zuriick und bekommen die Gestalt einer Glocke. 
Die Banken sind 2gabelig, die Beeren haben selten 4 Kerne, 
haufig verschlagt ein Kern oder es verschlagen mehre; in 
kleinen Beeren verschlagen sie sammtlich.



Y orkom m en: Eigentlich nrspriinglich heimisch ist der 
Weinstock in Europa schwerlieh, doch war er im sudliclien 
Europa bereits im friihesten Alterthum, in Gallien und der 
Rheingegend schon lange vor Karl dem Grossen ais Kultur- 
gewachs bekannt. Im siidlichen Theil unseres Florengebiets, 
namentlich in Siidtirol, in der Sudsehweiz, im Donaugebiet 
und am Oberrhein ist er hie und da in Gebirgswaldungen 
heimisch geworden. Er klettert z. ii. im oberen Theil des 
Sarnthals, nordlich von Bożen, bis in die Gipfel der hochsten 
Baume einpor. Er verlangt in der Kultur einen warmen 
Sommer, Juli und August miissen mindestens 14° R. Mittel- 
temperatur haben und der September mindestens 111/'2 0 R., 
wenn die Beeren reifen sollen. Daher kann die Traube zum 
Keltem in Deutsehland nur bis zum 51° n. Br. angebaut 
werden. Weiter nordlich zieht man den Weinstock nur noch 
an Spalieren, urn die Traube frisch zu geniessen. Zum guten 
Gedeihen des Weins gehort aber eigentlich eine Mittel- 
temperatur des Juni von 14— 16° R.. des Juli von 16— 18°R., 
des September von 18— 14° R. In der Aeąuatorialgegend 
liefert der Weinstock ebenfalls keinen guten Wein. Schon 
Babylon liat keinen Weinbau mehr. Dagegen wird am Cap 
und in den Vereinigten Staaten der Weinbau mit dem 
grossten Erfolg betrieben.

B ltith ezeit: Juni.
A nw endung: Der Gebrauch des Weins ist vielseitig: 

der Hauptgebrauch ist das aus ihm bereitete Getrank, das man 
nach Geschmack in sauerliche und siisse Weine, nach Starkę 
in leichte und schwere, nach Farbę in weisse und rothe 
Wein abtheilt. Letzte erhalten ihr Iłoth durch die innere



Fruchtschale, welche rothen Farb- und Gerbstoff besitict. 
Ferner benutzt man den Wein i) ais Obst, 2) ais Essig, 
3) zu Rosinen, die man in grosse Rosinen oder Cibeben und 
kleine Rosinen oder Korinthen in den Handel bringfc. Letzte 
liaben keine Kerne. Endlicli bezieht man von ilnn den 
Weinstein.

F orm en : Unter den in Deutschland gewohnlichen 
Varietaten erwahnen wir nur:

a) mit beiderseits fast liaarlosen Blattern, wozu der 
Sylvaner, Burgunder, Stissroth, Hangling, Gutedel, Peter- 
silienwein, Muscateller, Zottelwelehe, Welsche und Gansefuss 
gehort;

b) mit unterseits etwas zottelhaarigen, oberseits aber 
glatten Blattern; hierher sind der Rissling, Veltliner, St. 
Urbaner, Elbling und Fiirtherer zu rechnen;

e) mit unterseits zottigen, oberseits flockig-feinbaarigen 
Blattern; dazu gehoren der Klever, Traminer, Muller und 
Ortlieber;

d) mit unterseits filzigen Blattern; hierher gehort: der 
Tintenwein und die Putzscheere.

Man hat den Weinstoek der ostlichen Hemisphiire neuer- 
dings in drei Hauptformen getrennt, namlieh 1) mit langen 
Beeren: Vitis liumphii Risso. Dieser erfordert ein heisses 
Klima, konnnt wild vor auf den grossen Inseln des Indisclien 
Archipels: Java, Sumatra u. s. w. und liefert die feurigen 
Weine sttdlicher Gegenden, die spanischen Weine, den 
Madeira, den Teneriffa u. s. w. Auch die Malaga-Traube 
gehort hierher. Die getrockneten Frlichte kommen unter 
dem Namen Traubenrosinen oder Cibeben in den Handel.



2) mit grossen rand en Beeren: Vitis vinifera L. Dieser 
liefert die meisten Weine gemassigter Klimate, so z. B. die 
Iiheinweine, die meisten franzosischen Weine. 3) mit kleinen, 
runden Beeren: Vitis silvestris Gmelin. Er liefert in einer 
Form ohne Kenie, welche Limie ais V. uinifera var. apyrena 
bezeicłinete, die Korinthen, ferner die Burgnndertraube. In 
Amerika werden aber ausser diesen europaischen Formen 
noch andere, dort lieimische, gebaut.1)

1) Vergl. die interessante Notiz von Sohweinturth im Bericht der 
I). li. Ges. 1884, S. 362.

A b b ild u n g en . T a fe l 2176.
A. bluhender Zweig, naturlieho Grosse; B Fruchttraube, desgl.; 

1 Bliithenknospe, yergrOssert; 2 Blilthe mit abgehobener Krone, desgl.; 
3 Bliithe ohne Krone, desgl.; 4 Staubgetasse, desgl.; 5 Fruehtknoten, 
desgl.; 6 derselbe im Llingsschnitt, desgl.



2177, Ampelopsis hederacea Mich.

Wilder Wein.

Syn. Heduru quinquefolia L. Ampelopsis quinquefolia 
Ii. et S. Yitis hederacea Willd. Cissus hederacea Persoon.

Von ahnlichein Wuchs wie der vorige, an den hochsten 
Baumen emporkłetternd, mit langen, rankenden Zweigen 
weithin laufend, auch ani Boden hinkriechend und daselbst 
Wurzeln schlagend. Bliitter langgestielt, Szahlig oder seltener 
Sziihlig, der Blattstiel and die Bliittchen am Grunde ge- 
gliedert; Bliittchen sehr kurz gestielt, langlich oder langlich- 
eiformig, ani Grunde verschmalert oder fast iierzformig, am 
Ende zugespitzt, am liande scharf und stachelspitzig gesiigt, 
beiderseits yollig lcahł, glatt und gliinzend, im Herbst vor 
dem Laubfall eine prachtvolle Purpurfarbe annehmend; 
Bltithen in verwickelten, reichbltithigen, blattgegenstandigen, 
im Uinriss eiformigen Rispen, klein, griinlich; Kronblatter 
am Grunde ringformig verbunden, ubrigens frei, kahnfbrmig, 
zuletzt zuriickgeschlagen und, wie der Staubweg und der 
ganze Discus, abfallend; Beeren klein, kugelig, schwarz, 
lilaulich bereift.

Y orkom m en: Dieser herrliclie, allgemein beliebte 
Strauch stammt aus Nordamerika. Bei uns wird derselbe 
iiberall ais die beliebteste aller Schlingpflanzen zur Be- 
kleidung von Lauben, Laubengiingen, kahlen Wanden, Mauera, 
Hausera u. s. w. angepflanzt und kommt im stidlichsten Theil
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unseres Gebiets in Gebirgswaldungen verwildert vor, da die 
Beeren haufig von Yogeln verschleppt werden. So findet 
man ihn namentlich im siidlichen Tirol, wenn aucli nicht so 
haufig wie den Weinstock.

B liith eze it: Die Bllithe beginnt bei uns in der Regel 
im Juli, doch bringt der Strauch bis in den Spatherbst 
hinein immer neue Bluthen, so dass er in den Herbstmonaten 
mit Bluthen und Fruchten zugleich prangt.

A nw endung: Ais Schlinggewachs hat der wilde Wein 
folgende Yorzfige: 1) sehr rasches Wachsthum, so dass ein 
einziger Stock schon nach wenigen Jahren ein ganzes Haus 
bekleidet; 2) selir starkę Yerzweigung und in Folgę davon 
sehr dichte, starken Schatten spendende Belaubung; 3) die 
prachtige Farbę des Laubes, anfangs tiefgriin und zuletzt 
das herrlichste Purpurroth; 4) sehr leichte Yermehrung 
durch Stecklinge, Fechser oder Ableger, da die Zweige an 
den Knoten ungemein leicht Wurzeln sehlagen; 5) die sehr 
elegante Form der einzelnen Blatter, die sie auch zu Ver- 
zierungen aller Art geeignet macht; 6) grosse Genligsamkeit 
in Bezug auf Boden und Klima. Der wilde Wein bedarf 
keiner Bedecltung im Winter, da in unserm Klima die Froste 
ihm selten Schaden zufugen; man kann ihn uberall anbringen, 
denn er gedeiht zwar auf gutem Boden vortrefflich, nimmt 
aber auch mit schlechterem, sogar mit Bauschutt und dergl. 
fiirlieb; 7) der ausserst stark ausgepragte kletternde Wuchs. 
Der wilde Wein rankt sich uberall von selbst fest, so 
dass das Anbinden und Ordnen der Reben nur geringe 
Arbeitskraft erfordert. Auf Dachem befestigt er sich sogar 
zwischen den Dackziegeln ohne die geringste Nachhulfe.



Die Art der Anwendung des wilden Weins ais Schling- 
gewachs ist allgemein bekannt. Selir zierlich inacht sieli 
derselbe, welin mail ihn znr Einfassung von Rasenflachen an 
abwechselnd grossen und kleinen Pfahlen in bogenformigen 
Guirlanden zieht.

Die Beeren sind selir herb und fur den menschlichen 
Gaumen ungeniessbar, doch werden sie von nianclien Vogeln, 
namentlich von Aniseln und Staaren, gern genossen, welche 
auf diese Weise die fur sie unverdaulichen Samen ver- 
schleppen, welche selir leicht aufgehen.

A nm erkung: In Nordamerika geht die Pflanze nord- 
lich nur bis zum 50. Breitengrade.

A bbilduD gen . T a fe l 2177.
A bliiliender Zweig, nat. Grosse; i1 Fruchtzweig, desgl.; 1 Bliithe, 

vergr<5ssert; 2 dieselbe im Łangsschnitt, desgl,; 3 Staubgefilsse, desgl.; 
4 Carpell, desgl.



Fam, 88. Aąuifoliaceae.

Holzpflanzen mit glanzenden, dauernden, nebenblattlosen, 
einfaclien Blattern, schwach perigynischen, gynandrischen 
oder polygamischen, einfach symmetrischen Bliithen. Kelch 
gamophyll, 4— Gzahnig, in der Knospenlage dachig, bleibend; 
Krone gamopetai 4— Gblatterig, in der Knospenlage dachig, 
abfallig; Staubblatter am Grrnnde mit der Krone verbunden 
und mit iliren Abschnitten abweckselnd; Carpell 2- bis me.hr- 
biatterig, 2— Gfacherig schizocarp, mit einknospigen Fachem; 
Staubweg fast iehlgeschlagen, die Mundung gelappt; Samen- 
knospen einzeln an der Yentralseite der Carpellblatter im 
inneren Fachwinkel herabhangend; Steinbeere 2— Gsteinig; 
Sam en mit grossem, fleischigem Eiweiss und kleinem, 
geradem Keim.

Die Familie ist fast auf warme und massig warme 
Gegenden beschrankt. Am reichsten ist sie in Amerika und 
im Kapland entwickelt.

Gatt. 547. Ilex L.
Krone radformig, 4— 5 theilig; Staubwegmtindung

4— 5łappig; Steinbeere 4— 5steinig.

A R T :
2178. llex aąuifolium L. Blatter wendelstandig, 

eifórmig-langlich, spitz, kahl, spiegelnd, am Rande 
wellig gebogen und buchtig-dornig oder fast ganz- 
randig, aber am Ende mit einem Dorn.



2178. i!ex aquifolium L.

Stechpahne, Htilsen.

Ein prachtiger Strauch oder Baum mit selir hartem 
Holz, mit griinen, kalilen, glanzenden jtingeren Zweigen und 
Blattern. Bliitter wendelstandig, gegen da.s Ende der Zweige 
ziemlich zusammengedrangt, kurzgestielt, langlich oder lang- 
lieh-eiformig, wellig auf und nieder gebogen, am Grunde 
verschmalert oder zusammengezogen, am Ende lang zu- 
gespitzt und dornig, am Bandę bnchtig gezahnt oder gelappt, 
die Zadnie in einen stechenden Stacliel endigend, seltner die 
Blatter eirund, ganzrandig, am Ende stumpf oder domig 
zugespitzt; Bliithenstiele kurz, achselstandig, reichbliitliig; 
Bltithen blischelig-doldig, weiss; Beeren kugelig, roth, glan- 
zend, von der kleinen Scheibe gestiitzt.

B esch re ibu n g : Dieses schone Gewiiclis biidet einen 
immergrunen 4— 6 Meter hohen Baum, hat an seiner Yer- 
zweigung griine Bindę und besitzt ein sehr festes, im Splinte 
weisses, im Kerne braunes Holz, welclies so achwer ist, dass 
es im Wasser untersinkt. Die Blatter sind 5— 8 Cm. lang 
und 3— 5 Cm. breit, sitzen an halbzolligen Stielen, sind dick 
und lederartig, oberseits dunkelgriin und spiegelglanzend, 
unterseits heller in Farbę und matter im Glanze. Es giebt 
Blatter mit buclitigem Bandę und stachelspitzigen Buehten- 
zipfeln und ganzrandige Blatter, die ausser dem Stachel an 
der Spitze des Blattes wehrlos sind, auch weissscheckige 
Blatter. Die kleinen weissen Bltithen sitzen in 5— lObliithigen 
Doldchen an kurzeń, feinhaarigen Stielchen. Die Deck-



blattchen sind sehr klein, die 4 Kełclizipfel stumpf, etwas 
undeutlich, die Krone isfc radformig, innen weiss, aussen oft 
etwas rothlich. Es giebt Zwitterbliithen und Blilthen ge- 
trennten Geschlechts. Der Fruchtknoten ist 4facherig und 
enthalt in jedem Fache nur einen Samen. Die Steinfrucht 
enthalt 4 Fach er, hat, also 4 Kenie, ist rund, glanzend, 
gemeinlich roth, seiten nur orange oder gelb. Die Kerne 
sind langlich, gefurcht, fast 3seitig und braunlich-gelb.

V orkom m en: In Waldungen, besonders Lanbwaldungen 
ais Unterholz, auch auf Bergtriften. Die Pflanze bedarf eines 
oceanischen, feuchten und milden Klimas ohne grosse 
Temperaturextreme. Sie ist daher in Deutschland auf das 
nordwestliche Gebiet sowie auf das westliche und einen Theil 
des stidlichen Gebiets beschrankt. Sie besitzt eine siidost- 
iiche Yegetationsgrenze in Norddeutschland und fmdet sieli 
daher in allen Kustenstrichen von Rugen bis Mecklenburg, 
Holstein, Nordhannover und von da bis zum Rhein sowie 
am ganzen Rhein aufwiirts bis in das Yoralpengebiet, 
namentlich auch am Oberrhein (Schwarzwald, Vogesen), im 
Moselgebiet, in den Voralpen von der Schweiz bis Tirol, 
Salzburg, Oesterreich u. s. w .') Noch im Panowitzer Wald 
bei Gorz.

B ltitliezeit: Mai, Juni.
Anwendung :  Die Stechpalme ist in ilirer Heimath eiu 

rortrefflicher Heckstrauch, welcher besclmitten werden muss 
und dann sehr dicht wird. Auch gilt er in Garten ais 
Zierpflanze. Die Vermehrung geschieht durch Samen, welche

1) Ygl. Sautehs Flora, Seite 130; Lohr’s Flora von Kołu, S. 181; 
Deutsche Botan. Monatsschr. 1884, S. 20.



aber 2 Jahre lang in der Erde liegen, bevor sie keimen.. 
Nach 2 Jahren verpflanzt man die Pflanzchen an ihren Be- 
stimmungsort, welcber aber schattig liegen und einen wasser- 
haltigen, frischen Boden liaben muss. An der Kiiste kann 
dieser Boden, wegen bestandiger Anfeucbtung, sandig sein; 
im Binnenlande ist Thonboden, besser nocli talkhaltiger 
Boden am giinstigsten. Aus den Rutlien fertigt man 
Peitschenstiele, das liarte IIołz dient dem Tischler und 
Miiller zu mancherlei Zwecken, die innere Bindę giebt Vogel- 
leirn, die Beeren, welche durchwintern, fressen die Yogel, sie 
sind stark purgirend. Die zerhackten Blatter (fol ia A <j u i - 
fol ii ) werden gegen rbeumatiscb-gichtische Debel und chro- 
nische Husten geriilnnt.

Name: Der Name Ilex kommt schon im Plinius vor; 
Aąu i fo l iu m  soli A cu i fo l iu m  (acus Nadel, Stachel, Dorn), 
Stacbelblatt, heissen.

In allen Gegenden mit strengem Winter, wie z. B. 
Tliuringen, Sachsen und im ganzen Osten und Nordosten 
kann man den Straueh im Freien nur bei sehr sorgfaltiger 
Bedeekung mit Fichtenreisig uberwintern. Er wird in solchen 
Gegenden auch ais Topfgewachs kultivirt. Baumfonnig ge- 
zogen bekommt er einen prachtvollen, pyramidalen Wuchs. 
In Norddeutschland spielte die Stechpalme friiher eine grosse 
Iłolle im Yolksaberglauben, aucb wurde sie Palmsonntags 
ais Surrogat fur eelite Palmblatter benutzt, wolier wolil ihr 
deutscher Name rubren mag.

A b b i l d u n g e n .  Tafel 2178.
A bliiliender Zweig in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 

2 Oarpell, desgl.; 3 dasselbe im Guerschnitt, desgl.; 4 Krucht, desgl.; 
5 Same, desgl.



Fam. 89. Celastrineae.

Holzpflanzen mit hinfalligen Nebenblattern, mit peri- 
gynischen, oder unacht diklinischen, einfach symmetrischen,
4— 5zahligen Bliithen, mit tellerfbrmigem Discus, bleibendem 
Kelch mit dachiger Knospenlage und 4— 5 mehr oder weniger 
gamosepal verbundenen Kelchblattern, abfalliger Krone, dereń 
Kronblatter am Rande des perigynischen Discus inserirt sind 
und in der Knospenlage dachig liegen. Staubblatter mit den 
Kronblattern wechselnd und in gleicher Anzahl, auf dem 
Discus inserirt, mich innen mit zwei Spalten aufspringend; 
Carpell in den Discus eingesenkt, ohne mit ihm verwachsen 
zu sein, 2— Bblatterig, 2— ofacherig schizocarp; Facher 
1- bis mehrknospig; Samenknospen an der Yentralseite der 
Carpellblatter, also in den inneren Fachwinkeln angeheftet, 
anatrop; Frucht eine Steinfrucht, Scliliessfruclit oder Kapsel 
mit meist einsamigen Fachem; Samen mit geradem Keim, 
axil im fleischigen Eiweiss, meist mit fleischigem Arillus. 
Bisweilen fehlt das Eiweiss.

Die Familie ist von den Aeąuatorialgegenden ans bis 
in die nordliche gemassigte Zonę zerstreut.



Gatt, 548. Evonymus L.

Krone ausgebreitet, 5blatterig; Kapsel 4— 5facherig,
4— 5klappig, fachspaltig, 4— 51appig oder 4- bis 
5 flugelig; Sam en einzeln in jedem Facli, von einem 
saftigen Samenmantel umgeben.

ARTEN:

548. Evonymus L.
Zweige 4kantig; Kronblatter langlicli . . . . .  1.
Zweige stielrund; Kronblatter ru n d lich .....................2.

1. Samenmantel den Samen vollig einhiillend:
2179. E. europaeus L.

2. Zweige warzig; Kapsel meist 41appig, fliigellos:
2180. E. verrucosus Scopoli. 

Zweige glatt; Kapsel meist Slappig, geflugelt kantig:
2181. E. latifolius Scopoli.



2179. Evonymus europaeus L.

Pfaffenhtitchen.

Syn. E. milgaris Scopoli. E. angustifolius Vill.

Ein hubscher, 3— 4 Meter hoeh werdender Strauch mit 
ruthenformigen, zierlich 4kantigen, glatten Zweigen, oppo- 
nirten, kurzgestielten, langliehen odor breit lanzettlichen, 
zugespitzten, klein gesagten, kahlen Blattern. Biuthenstiele 
acbselstandig, langer ais der Blattstiel, rispig verzweigt, aber 
armblutliig; Blumen klein, grunlich; Kapseln meist dlappig, 
stumpfkantig, glatt, fltigellos, priichtig purpurroth; Samen- 
mantel feuerroth, den ganzen Samen einbiillend.

B esch reibu n g: Dieser Strauch erreicht eine Hohe von
2—4 Meter, wird aber selten baumartig. Yierkantig, doch. 
stumpf sind die unter iast rechtem Winkel abgehenden und 
einander entgegeirgesetzten grlinen und mit rothlichen Kanten 
versehenen innen gelbholzigen Aeste. Die gegeniiberstehenden 
kurzgestielten Bliitter sind langlich-elliptisch zugespitzt und 
glatt. Eine Art von 3theiligem langgestieltein Schirrn bilden 
die grllnlichen Bltithen, dereń 4 Blumenblatter verkehrt- 
eifomig sind und mit den Staubgeiassen abwechseln. Alles 
Uebrige, namentlich aucb das fleischige Polster (Nectarium) 
ist grunlich. Selir schon orangen-karmoisinroth werden die 
ais P fa ffen h titch en  bekannten Samenkapseln, die meist



4facherig sind, indem in jedem Fache nur 1 Same zur Aus- 
bildung zu kommen pfiegt. Dieser ist verkehrt-eiformig, von 
einer saftigen Samendecke bekleidet, und enthałt ein griin- 
liches Embryo mitten im weissen Eiweiss.

B em erkung: Bisweilen findet sich auch eine Varietat 
mit schmalen Bliittern.

Vorkom m en: In lichten Waldungen, an Waldrandern, 
in Gebusclien, an buschigen Abhangen, in Zaunen und Heclcen. 
Ziemlich durch das ganze Gebiet verbreitet, aber im sudliclien 
und mittlen Gebiet haufiger ais im nordlichen.

B lu th ezeit: Mai, Juni. Die Friichte reifen im August 
und September, in lcalten Lagen erst im Oktober.

A nw endung: Ungemein widrig bitter und scharf 
schmeckt nieht allein die Frueht, sondern sammtliche Pflanzen- 
theile. Erste war unter dem Namen fructus E von ym i 
s. T etragon ia e  offizinell. In den Samen findet sieli ein 
dickflussiges fettes Oel, was wahrscheinlich die purgirenden 
und brechenerregenden Eigenschaften derselben bedingt, indem 
sie schon in einigen Granen diese Wirkung hervorbringen. 
Aeusserlich gebraucht man sie gegen Kratze und Ungeziefer, 
wie sie denn auch fur manche andere Thiere ein Gift sind. 
Die Samenkapseln liefern eine gelbliche, indess nieht dauer- 
hafte Farbę, und selbst das schone feinfaserige gelbe Holz, 
woraus man Spindeln, Schuhzwecken fertigt und damit iiber- 
haupt viele Holzarbeiten verziert, bleicht an der Luft un
gemein. Die Kohle aber eignet sich ganz besonders zum 
Zeichnen.

Name: E von ym u s, aus dem Griechischen, tu, gut 
und orofttt, Name, also was einen guten Namen hat, soli



nach den Scholiasten ironiscli zu verstehen sein, da das 
Gewiichs den Thieren schadet. Bei Tournefort heisst es auch 
Fusanns und Pusaria, weil, wie angegeben, daraus Spindeln 
gearbeitet werden. Der deutsche Name „Pfaffenhutchen“ be- 
zielit sich auf die Form der Friichte, ahnlich den yiereckigen 
Hiiten, welche friiher von den Geistlichen getragen wurden. 
Der Strauch ist eine grosse Zierde fur Giirten und Anlagen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2179.
A blflhender Zweig in naturl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert 

2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Carpell, 
desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 Same, desgl.



IGI

2180. Evonymus verrucosus Scop.

Warziger Spindelbaum.

Im Wuchs und Grosse der Torigen iihnlich. Zweige 
stielruiid, mit kleinen Warzeń bedeckt; Blatter liinglich, 
zugespitzt, klein gesagt, kahi; Kronblatter rundlich; Bliithen- 
stiele borstendiinn, wiederholt Sspaltige Cymen tragend; 
Bliithen dzahlig; Kapseln undeutlicb 41appig, sttunpf 4kantig, 
fltigellos, wachsgelb, kalii; Samen Schwarz, zur Halfte mit 
dem blutrothen Samenmantel bedeckt. Selten sind alle 
.Bliitlienwirtel 5 ziihlig.

B esch re ibu n g : Dieser 1 '/2— 2 Meter hohe Strauch ist 
durch seine Aeste schon hinlanglieh charakterisirt, denn diese 
sind iiber und iiber mit schwarzen Warzeń so dicht bedeckt, 
dass es aussieht, ais wenn sie mit einem Pilze des Ge- 
schlechtes Spliaeria  befallen waren. Die Blatter sind den 
Blattern unseres Kreuzdorns nicht unahnlich, 2— 5 Cm. lang, 
vollig kahl, nur auf der Mittelrippe und an dem kurzeń 
Blattstiele mit sehr feinen Drtłsen besetzt. Die Bltithenstiele 
kommen aus den Winkeln der Blatter hervor, sind zwar 
sehr diinn, doch fest, abstehend und bis zur Theilung 2 bis 
5 Cm. lang. Zuweilen sind sie auch ungetheilt und ein- 
blutliig, in der Iiegel jedoch bildet sich an der Spitze eine 
dreigabelige Cynie, wovon die beiden Seiteniistchen an ibrem 
Ausgange durch ein lineales Deckblattchen gestiitzt werden. 
Diese Seiteniistchen stehen einauder gemeinlich nicht streng 
gegenuber und zertheilen sich an ihrer Spitze ofters in



3 Bluthenstiele, wovon die beiden Seitenstielclien wiederum 
durcli 2 schmale Deckblattehen gestiitzt sind. Bleiben sie 
ungetheilt, dann sieht raan wenigstens an der Stelle, wo die 
Tlieilung hatte vor sieli gehen sollen, die beiden Deck- 
blattchen am Stiele. Die Bliithen sind in ihrer Farbę licht- 
griin, docli durch dichtstełiende Punkte getriibt. Der Kelch 
ist 41appig, die Łappen sind dick und etwas runzelig. Die
4 Kronblatter, mit den Kelchlappen wechselnd und auf' der 
Scbeibe eingefugt, sind ziemlich kreisrund, die 4 kurzfiidigen 
Staubgefasse sitzen auf einer erhabenen Driise und wechseln 
mit den Kronblattern ab. Die Kapsel unterscheidet sich 
sclion durcli ibre wachsgelbe Farbę von der gemeinen Art.

Yorkom m en: In Laubwaldungen von Ostdeutschland, 
wo sich der Standort vom Adriatischen Meere, durch Krain, 
Steiermark, Oesterreich, Mahren, Bohmen und Schlesien 
durch Polen bis nacli Ostpreussen hinzieht.

Bluthezeit: In sudlichen Gegenden im Mai, weiter 
nordlieh im Juni.

Abbildungen. Tafel 2180.
A bliłliender Zweig in natiirl. Grosse.



2181. Evonymus latifolius Scop. 

Breitbl&ttriger Spindelbaum.

In Wuchs und Grosse dem Pfaffenhfttchen sehr ahnlich. 
Zweige fast stielrund, schwach zusammengedrttckt, glatt; 
Blatter gegenstandig, langlich, zugespitzt, fein gesiigt, kalii; 
Bltithenstiele achsel.stiindig, 3—-hgabelige und dann 2- bis 
Bgabelige Cymen tragend, sehr lang und ziemi ich reich- 
bltithig; Bltithen bzahlig; Kronblatter kreisrund, grtinlich 
mit rothem Iiande; Kapseln purpurrofch, olappig, Skantig, 
gefliigelt; Samenmantel safranfarben, die weissen Samen ganz 
einliiillend.

B esch re ibu n g: Der Strauch wird 2— 5 Meter lioch. 
Seine Zweige, anfangs ein wenig zusammengedriłckt, sind 
spater vollig rund. Sie sind ganz haarlos und glatt, die 
alten braunroth und glanzend. Die gegenstandigen Blatter 
rnessen durchschnittlich 7— 10 Cm. Lange, liaben 2— 4 Cm. 
Breite, sind nach vorn immer zugespitzt, beiderseits vollig 
haarlos und auch ihr kurzer, il<l — 1 Cm. messender Stiel ist 
haarlos. Die Bltithenstiele, welche aus den Blattwinkeln 
entspringen, messen bis zu ihrer Zertheilung 5 und 8 Cm. 
Lange und dartiber; sie sind vollig kahl, rund und stehen 
aufrecht in die Hohe. An der Theilung hnden sich, statt 
der Deckblatter, zwei braunliche, driisenartige Erhohungen, 
welche den Ausgang der 3— o Bltithenaste stiitzen. Jeder 
von ihnen theiłt sich wieder in 2— 3 Aestchen, welche am 
Ausgangspunkte wiederum durch 2 DrUsen gestutzt sind und,



insofern die Theilung nur 2gabelig ist, in der Mitte ein 
Rud im ent eines verkummerten Aestchens zeigen. Oft sind 
diese Aestchen nochmals 3gabelig und am Ausgange der 
Gabeln durch Driisen gestiitzt; oft bleiben sie auch ungetheilt 
und haben dann da, wo die Theilung sein sollte, 2 Driisen. 
Die Bliithen sind niclit grosser ais grosse Schroten, hellgrun 
mit purpurnem Rande, zuweilen auch rothlich; sie fallen 
bald ab und hinterlassen den otheiligen Kelcli, dessen griine 
Lappen ebenfalls abgerundet und ani Rande rothlich sind 
und den purpurfarbigen Fruchtknoten umschliesst, an welchem 
die Fliigel schon sichtbar sind. Die Kapseln werden grosser 
ais die unsers gemeinen Pfaffcnhutchens, haben auch dnnklere 
Fruchtstiele und etwas tiefer gelbe Fruchtmantel ihrer Samen.

Y orkom m en : In Gebirgswaldungen der Alpen und 
Yoralpen. In der Schweiz selten; von da durch Oberschwaben 
liings der Alpenkette bis nach Oesterreich und Steiermark 
und ebenso liings der stidlichen Alpenkette.')

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Diese und die vorige Art lassen sieli, 

namentlich auch ais Zierstraucher, ganz ebenso yerwenden 
wie das Pfaffenhiitchen.

1) Vgl. D. li. M. 1884, S. 123; 1885 8. 22.

Ab b i ld ungen.  Ta fe l  2181.
A bluhender Zweig in naturl. Grosse; 1 u. 2 Bliithen, vergrossert; 

3 Staubgefiiss, desgl.; 4 Fruchtknoten, desgl.; 5 krucht, desgl.; 
6 Same, desgl.



Fam. 90. Staphyleaceae.

Holzpflanzen mit fiederig zusammengesetzten, mit Neben- 
blattern versehenen Blśittern, perigynischen, gynandrischen 
oder uiwollkommen diklinischen, einfack symmetrischen 
Bluthen. Die drei ausseren Bliithenkreise 5ziihlig; Oarpell
2—-3blatterig, mehr oder weniger apocarp, stets mit ge- 
trennten Staubwegen; Samenknospen mełire in jedem Fache, 
an der Ventralseite der Carpellblatter, also im inneren Fach- 
winkel befestigt, anatrop; Frnclit eine Schlauchkapsel oder 
Beere mit armsamigen Fachem; Samen kugelig, mit stein- 
harter Samenschale, ohne Arillus, mit geradem, axilem Keim; 
Albumen fehlend oder sehr sparlich; Cotyledonen fleischig.

Die Familie findet sich in der nordlichen Hemisphare 
zerstreut.

Gatt. 549. Staphylea L.

Krone glockig-rohrig; Schlauchkapsel stark auf- 
geblasen, 2—31appig, mit 1— Ssamigen Fachem.

A R T :
2182. St. pinnata L. Blattchen des Fiederblattes

5- oder 7zahlig, langlich-lanzettlich, kahl, gesagt; 
Bliithen traubig.

84M o ra  X X I .



2182, Staphylea pinnata L.

Pimpernuss.

Ein schoner, gewohnlich etwa 2— 4 Meter holier Straucli 
oder Baum. Bliitter fiederig zusammengesetzt, gestielt, mit 
2— 3 ziemlich entfernten Blattpaaren und einemEndblattchen; 
Blattchen eiformig-liinglich, ziemlich atumpf, fein gesiigt, 
kalii; Bliithen in langen, reichblutliigen, achselstiindigen, 
hangenden Trauben; Kronen weiss, glockig; Friichte hautig, 
aufgeblasen, kugelig- eiformig.

B e sch re ib u n g ; Ein yerschiedenartigerbusckigerStraucli, 
selten ein kleiner Baum, dessen jungere Zweige grun sind, 
die letzten ganz kalii und glatt, die yorjahrigen aber mit 
kleinen, rundlichen, erhabenen, ani Umfange braunen, in 
der Mitte weiss lich en Linsenkorperchen bedeckt, dessen altere 
Zweige aber endlich dunkel sind, mit weisslichen Flecken 
und Zeichnungen. Die Bliitter stehen gegenuber, sind un- 
paar geliedert, gestielt und neben dem Stiel mit 2 schmalen, 
weisslichen Nebenblattchen yersehen, welche gleich abfallen 
und nur durch ihre fast halbmondformigen Nart)en bemerkbar 
bleiben. Der Blattstiel ist nebst seiner Fortsetzung fast 
rund, unten yerdickt, mit einer schwachen Rinne auf der 
obern Seite; die Blattchen in 2— 3 Paaren gegentiber stehend, 
fast sitzend, elliptisch oder eiformig-elliptisch, unten sich 
abrundend oder etwas spitz, oben kurz zugespitzt, am Rande



fein, aber scharf, fast angedruckt- geziihnt, etwas ungłeich- 
seitig, das obere aber gleichseitig, am Grandę mehr zu- 
gespitzt oder keilformig, haufig aber noch mit dem letzten 
Blattchenpaare zusammenhangend, alle Blattchen sind kalii, 
auf der antern Seite etwas blaulich-grun, iiberhaupt aber 
mehr gelbgriin, mit anten vortretenden, oben etwas ein- 
gedriickten Nerven and Hauptadern, von sehr verschiedener 
Grosse. Am Grandę des Stielchens eines jeden der paar- 
weisen Blattchen, nach der Błattbasis za, ein kleines pfriem- 
łiches auch am alten Blatte noch sichtbares Nebenblattchen. 
Die Blumen in endstandigen, einfachen oder einfach-zusammen- 
gesetzten, hangenden, gestielten Trauben, dereń Yerastelungen 
von lanzettłichen, spiiter abfallenden Deckblattchen gestutzt 
werden. Der Kelch hat 5 tiele, eiformige, stnmpfe, weisse 
und rothlich gefiirbte Abschnitte, welche bei der Fruchtreife 
vertrocknet sind, wiihrend die ganze scheibenformige Basis 
des Kelchs wie ein griines Tellerchen unter der Fracht 
stehen bleibt. Die 5 Blumenblatter stehen zwischen den 
Kelchtheilen, sind sclimaler and zarter ais sie und weiss. 
Die 5 Staubgefas.se sind so lang ais der Kelch; die beiden 
Stempel sind fast bis auf die Griffel verwachsen and bilden 
sich za aufgeblasenen, bleichgrunen, kurzgestielten Fruchten 
aus, welche von einer tiefen Furche in zwei Theile getheilt 
erscheinen, dereń jeder auf dem Riicken durch eine erhabene 
Leiste, von welcher Seitenadern abgehen vmd die in den 
bleibenden Griffel ausliiuft, etwas gekielt ist. In der Mitte 
der Scheidewand ist gewohnlich in jedem Fache nach oben 
nur ein grosser, fast kugeliger, glattei-, lichtbrauner Samen, 
mit einem runden abgestntzten Nabel angeheftet.



Vorkom m en: In Gebirgswaldungeu im siidlichen Theil 
des Gebiets. Von Oberbaden langs der Alpenketfce in den 
Voralpen bis nach Oesterreich, Krain und Tirol. Weiter 
nordlich vielfacli in Garten und Anlagen angepflanzt und 
bisweilen verwildernd.

A nw endung: Ein sehr eleganter Strauch oder kleiner 
Baum fur Anlagen und Garten. Er lasst sieli leiclit aus 
Samen vermehren. Die Samen sind essbar.

A bb i ld un gen.  Tafe l  2182.
A bluliender Zweig in natttrl. Grosse; 1 Frucht, desgl.; 2 Same. 

desgl; 3 Fruchtknoten im Quersclmitt, desgl.



Fam. 91. Rhamneae,

Holzpflanzen mit einfachen, ungetheilten, fiederneiwigen, 
abfalligen, meist mit Nebenbliittern yerselienen Blattem, 
perigynischen, gynandrischen oder unvolikommen diklinischen, 
einfach symmetrischen, 4— bzahligen Bluthen. Discus teller- 
formig, becherformig oder krugformig; Blumen sehr un- 
scheinbar; Kelch gamosepal, in der Knospenlage klappig, 
mit abfalligem Saum; Krone dialypetal, abfallig; Staubblatter 
gleichzahlig, vor den Kronblattern inserirt, mit 2 Langs- 
spalten nacli innen aufspringend; Carpeli 2 — 4 bliitterig,
2— 4facherig syncarp, mit im nnteren Theil bisweilen syn- 
carp verbundenen, nacli oben stets getrennten Fachem, die 
Facher lknospig oder seltener 2knospig; Samenknospen 
anatrop, grundstandig, aufrecbt; Fracht eine 2— 4facherige 
Steinbeere oder Spaltfrucht, seltner durch Fehlschlagen ein- 
facherig, bisweilen wie eine Schlauchkapsel nach innen anf- 
springend; Samen einzeln in jedem Fach, aufrecht, mit 
grossem geradem Keim im geringen Biweiss, welches bis
weilen ganz fehlschlagt.

Die Familie ist am haufigsten in massig warmen Erd- 
gegenden yerbreitet.



Gatt. 550. Rhamnus L.
Steinbeere 2 — 4steinig, die Steine knorpelig, der 

Lange nach aufspringend.

A.RTEN:

550. Rhamnus L.
Aeste gegenstandig; der Dorn am dieąjahrigen Aest- 

chen endstandig, spater gabelstandig; Blatter gegen
standig: Stamm 1: Cervispina Dillen . . .  1.

Aeste w e n d e ls ta n d ig .................................................... o.
1. Blattstiel weit langer ais die Nebenblatter . . .  2.

Blattstiel etwa von der Lange der Nebenblatter . . 3.
2. Blatter ruudlioh-eiformig; Steinbeere auf dem blei-

benden, ziemlich gewolbten Discus sitzend:
2183. Rh. cathartica L.

3. Scheibe (Discus) zur Fruchtzeit halbkugelig, kantig;
Samenspalte lclaffend, iiberall knorpelig berandet:

2184. Rh. tinctoria W . K.
Scheibe zur Fruchtzeit flach oder schwach gew olbt. 4.

4. Scheibe zur Fruchtzeit ganz flach; Samenspalte ge-
schlossen, am Grunde und an der Spitze knorpelig
b e r a n d e t ..................... 2185. Rh. infectoria L.

Scheibe zur Fruchtzeit sanft gewolbt; Samenspalte 
klaffend, iiberall knorpelig berandet:

2186. Rh. saxatilis L.
5. Staubwege am Ende getrennt (2— 3 spaltig) . . .  6. 

Staubwege bis zur Spitze syncarp vereinigt . . .  9.



6. Bi tir,ter abfallig: Stamm 2 : Rhamaus Koch . . 7
Blatter dauernd: Stamm 3 : Alaternus DO. . . 8

7. Stamm ausgebreitet oder aufrecht; am Mittelnerven
des Blattes beiderseits 12 gerade fortlaufende, 
schiefe A d e r n .....................2187. Rh. alpina L.

8. Tranben kurz, achselstandig, diociscli:
Rh. Alaternus L.

9. Blatter abfallig; Staubwege mit kopfigem Ende;
Kelch an der lunenflache wie die Kronblatter reia 
weiss: Stamm 4 : Frangula DC.........................10.

10. Blatter rundlich-eirund; Stammchen aufstrebend:
2188. Rh. rupestris Scopoli. 

Blatter liiiiglieh, zugespitzt; Stammchen aufrecht:
2189. Rh. Frangula L.



Kreuzdorn.

Ein niedriger Strauch, der meist nur 1— 3 Meter Hohe 
erreieht, mit heurigen endstandigen und jahrigen oder melir- 
jahrigen gabelstiindigen Domen, am Ende der Zweige ziem- 
lich dicht, fast biischelig, mit gegenstiindigen Blattern be- 
setzt; Bliitter langgestielt, rundlich-eirund, klein gesagt, am 
Grandę abgerundet oder bisweilen fast herzformig; Kron- 
blatter grunlich; Steinfrucht auf dem bleibenden, ziem lich 
gewolbten Discus sitzend; Samenspalte geschlossen, am 
Grunde und an der Spitze knorpelig berandet.

B esch re ibn n g : Ein meistens 2 1/2 — 4 Meter hoher 
Strauch, dessen Holz sehr hart, die Zweige oft fast gegen- 
standig, rund und mit aschgrauer glatter Rinde bedeckt 
sind, auf welcher sieli zuweilen erhabene Knotchen finden. 
Blatter und Blumen brechen, buschelweise beisammen stehend, 
aus den Blattachseln der vorjahrigen Blatter, stelien also auf 
sehr verkurzten seitenstandigen Zweigen, dereń Stengeltheil 
sieli bisweilen bis zu 1 Cm. ausdehnt. Die Blatter sind 
gestielt, der Stiel bis 1 Cm. lang, oben gerinnelt, kahl oder 
nebst der nntern Blatttlache fiaumhaarig; die Błattplatte ist 
bald breiter, bald schmaler, von der elliptischen durch die 
ovale bis in die fast rundę Form iibergehend, unten stumpf 
oder ein wenig spitzlich, am obern Ende gewohnlich in eine 
kleine Spitze vorgezogen oder spitzlich, der Mittelneiw mit



den bogig zur Spitze sich zusammenneigenden Adern unten 
etwas vortretend, ain Bandę kerbzahnig, jeder Zahn auf 
seiner nach innen eingebogenen Spitze eine kleine gelbliche 
oder rotkliche Driise tragend, beide Miichen bald bahl, bald 
beide behaart, die untere aber starker. Die Grosse der Blatt- 
flache iindert von 2— 5 Cm. Die Blumen stehen einzeln 
oder eiriige beisanunen in den Blattachseln; sie sind ganz 
kahl und hochstens mit ihren Bltithenstielchen hall.) so lang 
ais die langsten Biattstiele. Der Kelch ist fast kreisel- 
formig, tief 4spaltig, mit dreieckig łanzettlich-spitzen Zipfeln; 
die sehr kleinen gelblichen, fast linealischen Blmnenblatter 
stehen in den Einschnitten des Kelchs; vor ihnen die Staub- 
gefasse, welęhe grosser ais sie, aber kiirzer ais der Kelch 
sind, oder statt dieser beiden Theile finden sieli in den weib- 
lichen Blumen nur kleine Spitzen; das Pistill bat einen 
kugeligen Fruchtknoten, einen einfachen Griifel und eine
3— 4 theilige Narbe. Bei der Fruchtreife fallt der Kelch bis 
auf einen sehr kleinen Grundtheil, welcher die schwarze 
Beere unterstiitzt, ab; diese ist von der Grosse einer Erbse, 
etwas stachelspitzig, und entliiilt 1— 4 Steine, welche oben 
stumpfj unten spitz und mit einer Langsfurche versehen und 
braun sind.

Y orkom m en: In Waldungen und Gebuschen, auch an 
fast kahlen Bergabhangen, auf verschiedenen Bodenarten, in 
Thtiringen sehr hiiufig auf Muschelkalkfelsen. Fast durch 
das ganze Gebiet verbreitet.

B liżthezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Das Holz nimmt beim Verarbeiten einen 

seidigen Glanz an und dient zum Fourniren und Drechseln;
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wegen seiner Hartę ist es auch zum Brennen sehr tauglich. 
Die Beeren, welche abfuhrend wirken und deswegen auch 
zur Bereitung des sogenannten Syrupus dom esticus be- 
nutzt werden, farben gelb und liefern eine Malerfarbe, das 
Saftgrtin; auch werden sie von manchen Yogeln, namentlich 
den Drosseln gem gefressen. Das Laub soli ais Futter fur 
das Rindvieh gesund sein, Hani- und Milchabsonderung be- 
fórdern und die Siifte reinigen, von Schweinen aber nicht 
gefressen werden. Die Rinde soli Erbrechen erregen.

Die Alten nennen mehre Arten von (')<xf.ivog (»',), siid- 
lichere Arten der Limieschen Gattung Rham nus, ebenfalls 
Dornstraucher; ca th artica  ist diese unsere Art aber genannt 
wegen ihrer abfuhrenden Wirkung. Die Beeren waren fruher 
ais baccae sp inae cervinae, Kreuzbeeren, offiziiiell.

F orm  en: Die Blatter und jungen Zweige sind entweder 
vollig kalii oder mehr oder weniger flaumig behaart, auch 
ist die Blattgestalt etwas variabel.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2183.
A Zweig mit milnnlichen Bluthen, natiirl. Grosse; B Zweig mit 

weiblicken Bluthen, deagl.; 1 mannliche Bliithe, vergri5ssert; 2 dieselbe 
im Langsschnitt, desgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.; 4 weibliche Bliithe, 
desgl.; 5 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 6 Frueht, natiirl. Grosse; 
V Frueht halbirt, desgl.; 8 Same, vergrossert.



Maler - Kreuzdorn.

Gewohnlich weit niedriger ais der vorige. Stammchen 
aufrecht mit spreizenden. Aesten mit endstandigen (heurigen) 
and gabelstandigen (alteren) Domen. Blatter liinglich, 
stumpf, kurzgestielt, klein gesagt; Steinbeere dem bleibenden, 
halbkugeiigen Discns aufsitzend, gefurcht; Samenspalte 
klaflend, iiberall knorpelig berandet.

B esch reibu n g: Ein anfrechter nur 1 1/ i — l 1/,, Meter 
hoch werdender Strauch, dessen Rinde fast Schwarz ist und 
dessen fast rechtwinklig spreizende Aeste mit spitzen Domen 
ausgehen, desgleichen auch in den Blattwinkeln kleine Domen 
treiben. Die jungen Triebe haben eine weisslich-aschgraue 
Rinde und ihr festes Holz ist weiss, dagegen ist das Kern- 
holz der finger- oder zolldicken Stamme brannroth. Aeste 
und Blatter stehen bald einander gegenttber, bald sind sie 
wechselstandig; łetzte sind beiderseits feinbehaart, kurz
gestielt und die beiden hinfalligen Nebenblattchen sind so 
lang ais der sehr behaarte kurze Stiel. Vorn sind die Blatter 
stumpfłich und die Adern derselben gehen, wie bei Rham nus 
ca th a rtica , in Bogen zur Spitze. Die Błiitentheile sind 
vierzahlig, die schwarzen Beeren aber verkehrt-herzformig 
und je nach dem grosseren oder geringeren Versclilagen der 
Kerne bald 3-, bald 2 hockerig, bald aber auch 4hockerig, 
indem sich zuweilen alle Kerne innerlich ausbilden. Der 
Griffel bleibt mit seiner Basis ais Rest auf der Fracht zuriick



and bildet einen Stachel. Es hat dieser Strauch mit unserem 
gemeinen Kreuzdorn viele Aehnlichkeit in Bliittern, Aesten 
und Bliithen, indessen wird er nur halb so hoch, seine Blśitter 
sind stunipf (nicht kurz zugespitzt) seine Nebenblatter langer 
und seine Beeren anders gestaltet. Auch die Narben sind 
im Yerlialtniss znm Griffel weit langer. Uebrigens ist er 
ebenso wie Ii. ca th artica  in seinen Bliithen polygamisch, 
liat mannliche, weibliche und Zwitterexemplare, dient ebenso 
ais hartes Werkholz, ais Farbmaterial, welches der Saft der 
Frucht liefert und zur Befriedigung ais Zaun, indem er vor- 
trefflich abwelirt und noch diese gute Eigenschaft hat, dass 
er, gleicli R. ca rth artica , kein Insekt ernahrt und kein 
Hausthier anlockt. Alle Thiere meiden den Strauch.

Y orkom m en : An rauhen Abhangen, auf steinigen, 
sonnigen Bergtriften, auch an Zaunen. In dem an Ungarn 
angrenzenden Theil von Niederosterreich.

B lilth eze it: Mai.
A n w en du n g : In jeder Beziehung wie bei der vorigen. 

Die Beeren sind fiir Farberzwecke noch vorzuziehen. Wie 
alle Arten dieser Gattung so ist auch diese ais Zierstraucli 
in Garten sehr zu enipfehlen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2184.
A blfihender Zweig in natiirl. Grbsse; 1 Frucht, vergr8ssert.



2185. Rhamnus infectoria L.

Farber - Kreuzdom.

Der yorigen sehr ahnlick. Domen endstandig und gabel- 
standig; Dlatter langlich - lanzettlich oder rundlicli, klein 
gesligt, der Blattstiel meist so lang wie die Nebenblatter; 
Steinbeeren 2— 4 tli e i lig, auf der bleibenden, ganz flaclien 
Basis des Di.sens sitzend; Samenspalte geschlossen, ani 
Grunde und an der Spitze knorpelig berandet. Rinde der 
Zweige dunkelgraubraun.

Y orkom m en: An felsigen Abhangeu. Nur an der 
Sudgrenze des Gebiets in Istrien; bei Fiunie.

B lu thezeit: Mai.
A n w en d ung: Wie bei der vorigen.

A bb i ld un gen.  Tafel  2185.
AB Zweige der Pflanze mit yerschiedener Blattform.



Felsen - Kreuzdorn.

Weit niedriger and zierlicher ais die vorigen. Schr 
astig, oft niederliegend, mit gegenstandigen und wechsel- 
standigen Zweigen, welche mit einem drei Jahre stehen- 
bleibenden, dann aber abfallenden Dorn endigen. Unter 
ihm kommen spater neue Zweige hervor, wodurch er seiten- 
stiindig oder gabelstiindig wird. Bliitter langlich oder lanzett- 
lieh, bisweilen verkehrt - eifonnig, feingesagt, kurzgestielt; 
Bltithen klein, griinlicbgelb, einzeln oder zu 2— 3 in kleinen 
Buscbeln in den Achseln der unteren Zweigblatter stehend, 
diocisch oder polygamisch; die mannlichen Bliithen mit selir 
schmalen, Staminodien gleichenden Kronblattern, bei den 
weiblichen Bluthen schlagen dieselben ganz fełil; Steinbeeren 
kugelig, sehwarz, aut der Aachen, etwas gewolbten Scheibe 
sitzend.

B esch re ib u n g : Ein kleiner, — 1 Meter hoher 
Strauch, welcher verkummerten Exemplaren des gemeinen 
Kreuzdorns nicht unahnlich ist. Die Aeste biegen sich 
hauAg znriick, so dass sie den Boden bedecken; die jungen 
Zweige sind, nebst den BlattstieJen, dicht und fein behaart, 
die Bliitter nur 1 Cm., hochstens 3 Cm. lang und gewohn- 
1 ich halb so breit. Nach der Basis hin spitzen sie sich 
stets zu, so dass sie hiiuAg eine verkehrt-eiformige Gestalt 
erhalten. Beide BlattAachen sind kahl, die untere ist aber 
in der Jugend zuweilen feinhaarig und die feine Behaarung



der Blattstiele bleibt bis in ihr Alter. Die Nebenblatter 
sind fast fadendiinn, dicht feinhaarig, nicht langer ais der 
Blattstiel. Bei zweijahrigen Zweigen sieht man den nntersten 
Theil der Biatter noch, welclier erst im spiiteren Alter des 
Zweiges abfiillt. Die Rinde der Aeste ist grau. Die Bliithen 
sind weit kleiner ais die des gemeinen Kreuzdorns, die 
mannlichen haben langgezogene, die weiblicheu becherformige 
Kelchrohren, auf welchen die schwarzen Beeren sitzen, die 
in Grosse einer kleinen Erbse gleichkommen.

V orkom m en: An sofmigen, felsigen Orten von Ober- 
schwaben und Oberbaiern, docli daselbst nur an wenigen 
Stellen. W eit rerbreiteter findet man diese Species von
Oesterreicli nach Siidosten und Siiden Europas. Von der 
Schweiz durch Graubundten nach Tirol und bis in das oster- 
reichische Kiistengebiet und durch Krain bis Oesterreich und 
Steiermark.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Der medizinische Gebrauch stimmt mit 

R. ca th artica  iiberein, docli die widrig-bitterschmeckenden 
Beeren dienen zum Gelbfarben, Iconnen ebenso wie die von 
R. A laternus benutzt werden und auch die Rinde hirbt 
gelb. Ausserdem sehr empfehlenswerth fur alpine Anlagen 
in Giirten.

Abbi ldu ngon.  Tafel  2186.
A bliihender, I! fruehtender Zweig, natiirl, Griisse; 1 Bliithe, 

vergrossei't.



2187. Rhamnus alpina L.

Alpen - Kreuzdorn.

Ein niedriger Strauch mit dornenlosen, wie die Eliitter 
wendelstandigen Zweigen. Blatter abfallig, knrzgestielt, liing- 
lich, zugespitzt, ain Grunde stumpf oder abgerundet oder 
fast herzformig, am Rande kleingesagt, vom Mittelnewen 
aus beiderseits mit 12— 20 gegen den Rand rerlaufenden 
Fiedernerven versehen; Bluthen einzeln oder in 2— Szahligen 
Btischeln in den Acliseln der unteren Blatter sowie der tiefer 
an den Bliittern befindlichen kleinen, deckblattformigen, hin- 
falligen Bliittchen, diocisch, vierzahlig, mit 4 liclitgrtinen, 
abfalligen Kelchblattem und 4 kleinen, fadlichen, vorn zwei- 
spitzigen Kronblattern; mannliche Bluthen mit 4 den Kron- 
blattern opponirten Staubbliittern; weibliche Bluthen mit 
drei unten verbundenen, am Ende getrennten Staubwegen; 
Discus becherformig, griin; Beeren schwarz; Stammchen aus- 
gebreitet oder aufrecht.

B esch re ibu n g : Dieser seltene Strauch erreicht eine 
Hohe von 2 Meter, ist aber ofters niedriger, biwweilen bloss 
1 Meter hoch, hat einen aufrechten Stamm mit graubrauner 
Rinde, abstehende, liin- und hergebogene, dornenlose, aus- 
gebreitete Aeste und rothliche Zweige. Seine Blatter messen 
in der Bliitezeit, ausser dem 6— 12 Mm. langen Stiele, 2 bis 
13 Cm. Lange und etwa die Halfte in der Breite, werden 
spater aber noch grosser. Sie sind an beiden Seiten ganz 
kalii und glanzend, erhalten durch die parallel laufenden 
Nerven eine faltige Oberflache und fallen im Herbste ab.



Die Bliithen sind etwas grosser ais bei unserm Kreuzdorna, 
stehen an 6— 8 Mm. langen Stielen, entweder einzeln oder 
je 2 und 3 beisammen, meistens unterhalb der Blatter an 
den Zweigen und haben die kleinen, deckblatterartigen Blatter, 
aus dereń Winkeln sie entsprangen, sehon abgestossen. Der 
Kelch bat 4 weissgelbgriinliche, eiforinige, spitze Lappen mit 
zeisiggriinen Spitzen; die Kronblatter sind kauin langer ais 
der Fruchtknoten, die Grille 1 in der Kegel 3spaltig und 
Snarbig, zuweilen 4spaltig und 4narbig und die Beeren sind 
blausehwarz und liaben 3— 4 Steine.

Y orkom m en: An Abhangen subalpiner Gegenden. In 
den Yoralpen der Schweiz, Tirols, in Karnthen, Steiermark, 
Krain.!)

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein selir empfelilenswerther Strauch fur 

alpine Anlagen in Garten.
A nm erkung: Der sehr ahnliche Zwerg-Kreuzdorn 

(Bhamnus pumila L.), welcher auf Felsen der Alpen durch 
das ganze Alpengebiet verbreitet ist, unterscheidet sich durch 
breitere, liingliche oder rundliche, kleingesagte Blatter, welche 
vom Mittelnerven ausgehend beiderseits 6 schiefe, etwas 
bogige Adern tragen, sowie durch noch niedrigeren, ge- 
streckten Wuchs und weissliclie Bliithen.

1) Ygl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, Seite 388.

A bb i l d u n gen .  Tafe l  2187.
A bliihender, B fruclitender Zweig, natiirl. Grosse; 1 miinnłiche 

Bliithe, vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.; 3 weibliche Blutlie, desgl.; 
4 Carpell, desgl.
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Krainer Kreuzdom.

Syn. Eh. Wulfenii Botan. Zeitung. Eh. pimtila Wulfen. 
Frangula Wulfeni Reichenbaeh.

Ein niedriger, wehrloser Strauch mit wendelstandigen, 
abfalligen, eiformigen oder rundlichen, kurzgestielten, stumpfen, 
am Grunde abgerundeten oder fast herzformigen, lterbig ge- 
siigten Blattern mit knorpelig berandeten Sageziihnen. Blutben 
gynandrisch, Sziihlig; Bltithenstiele nnd Kelch kalii oder 
angedrlickt flaumig; Staubweg mit ungetheilter, kopfiger 
Mundung; Stammchen aufstrebend; Błiithen griinlich mit 
weissen Kronblattern und weisser Kelchinnenseite.

Yorkom m en: An Felswanden und felsigen Abhiingen 
im sudlichsten Gebiet: Krain und osterreichisches Kiisten- 
gebiet.

B liith eze it: Jnni, Juli.
A nw endung: Fur alpine Anlagen sehr empfehlens- 

werth.
x\.bbildungen. T a fe l  2188.

^weig der Pflanze in natiirl. Grosse.



Faulbauni.

Syn. Frangula mlgaris Reichenbach. F. Alnus Miller.

Ein 3— 5 Meter hoher, aufrechter Strauch mit wehr- 
losen, wendelstandigen Zweigen imd wendelstandigen, kurz- 
gestielten, langliclien, kurz zugespitzten, ganzrandigen, kahłen 
Blattern. Bliithen gynandrisch, Szahlig; Bliithenstiele und 
Kelche kalii oder angedrlickt Haumig; Staubwege ganz ver- 
einigt mit kopfigem Ende; Kelcli an der Innenflache wie die 
Kronblatter weiss. Blatter abfallig.

B esch reibu n g: Gewohnlich erscheint der Faulbaum 
ais ein 2 1/2 — 3 '/2 Meter hoher Strauch, seltner baumartig. 
Die Zweige sind abwiirtsstehend oder fast ausgebreitet, die 
altern bratni, die jUngern melir graubraun, mit kleinen bald 
langlichen, bald fast linealischen weisslichen Linsenkorperchen 
besetzt, an der Spitze fein und weich behaart, die Behaarung 
auch auf den oben mit einer schmalen Rinne versehenen 
Blattstielen und der Mittelrippe und Hauptadern besonders 
im jungern und jiłngsten Zustande der Blatter ersclieinend. 
Die Blatter gestielt, wechselnd, die Blattplatte oval, oder 
umgekehrt-eiformig oval, oder elliptisch, stumpf oder mit 
kurzer spitzlicher oder stumpfer Zuspitzung, an der Basis 
stumpf oder stumpflich, ganzrandig, diinnhautig, die Mittel
rippe mit den auf jeder Seite zu achten etwa hervorgehenden 
parallelen und am Rande bogig anastomosirenden Adern,



auf der Unterseite etwas hervortretend, an Grosse sehr ver- 
schieden, von 2— 8 Cm. lang. An der Basis der Blattstiele 
2 Nebenblatter, welche sehr bald abfallen, aus breiter Basis 
lang und sehr spitz zugespitzt, auch arn Iiande etwas be- 
haart sind. Die Blumen erscheinen z u mehren aus den 
Blattachseln und sind mit ihren Stielen kalii und so lang 
oder ktirzer ais der Blattstiel. Haufig findet man im Sommer 
Blumen und Frttchte in verschiedenen Entwickelungszustanden 
zugleich in derselben Blattachsel. Der Kelch ist fast glockig, 
in 5 langliche, spitze, weisse Zipfel getheilt; die Blumen- 
blatter sind ktirzer ais der Kelch, weiss, kurz genagelt, mit 
breit-eiformiger, spitzlicher, mit den Randem nach innen 
gebogener Platte; in der dadurch entstehenden Iiohlung 
liegt das Staubgefass, mit kurzeń Staubfaden und gelbem 
liinglich - rundlichen Staubbeutel. Der rundliche grtine Frucht- 
knoten zeigt 2 oder 3 Furchen je nach der Zahl seiner 
Facher, einen kurzeń dicklichen Griffel mit endstandiger, 
schwach 2- oder 31appiger Narbe. Die kugelige, anfangs 
griine Beere gelit durch die gelbrothe Farbę in die schwarze 
uber, ist etwas fleischig und enthiilt 2 oder 3 und damach 
2- oder 3fłachige, nach unten verschmtilerte und hier an der 
Spitze mit einer kleinen Grube versehene braunliche Samen.

A nm erk ung: Man bemerkt an diesem Strauche, da 
er fortwahrend aus seinen Achseln Blumen entwickelt, keine 
Knospen, die jedoch aus den obern Blattachseln und an der 
Spitze der jungsten Zweige nach dem Abfallen der Bliitter 
siclitbar werden.

Yorkom men: In Waldungen und Gebttschen. Fast 
durch das ganze Gebiet verbreitet.



B łiitliezeit: Mai, Jani.
A nw endung: Das Holz dieses Strauches dient zum 

F o urn i ren und zu holzernen Niigeln, zu Kohle gebrannt 
eignet es sich besonders zu Pulverbereitung. Die Ilinde, 
Blatter und Frlichte geben mit yerschiedenen Zusatzen ver- 
schiedene gelbe Farben. Die sehr adstringirende Bindę ist 
offizinell: Cortex F ran gu lae , Faulbaumrinde (Pb. genu. 
ed II, 66).

A nm erkang :  In Istrien komnit hie und da Bhamnus 
Alaternus L. vor. Sie bat wendelstandige, wehrlose Zweige, 
eiformig-langliche oder lanzettłiohe, dauernde, kable, lederige, 
entfernt gezahnelt-gesiigte Blatter, achselstandige Trauben.

Ab b i ld ungen.  Tafel  2189.
A Zweig mit Bliithen und Frflohten, natiirl. Grosso; 1 Bluthen- 

knospe, vergr8ssert; 2 Bluthe von der Seito, desgl.; 8 dieselbe von 
oben, desgl.; 4 Staubgef&ss mit und 5 dasselbe ohne Platte, desgl.; 
6 Bluthe im Liingsschnitt, desgl.; 7 Carpell, desgl.; 8 Same, desgl



Fam. 92. Philadelpheae.

flolzpflanzen mit opponirteu, einfachen, ungetheilten, 
nebenblattlosen Blattern, unaclit epigynischen, gynandrischen, 
einfach symmetrischen, meist 4 zahligen *) Bliithen nnd mit 
zwei Langsspalten nach innen aufspringenden Staubblattern. 
Carpell durcli Yerwachsen mit dem Discus melir oder weniger 
unaclit unterstandig, meist 4blatterig und 4facherig syncarp 
mit melir oder weniger getrennten Staubwegen; Samen- 
knospen zahlreich, anatrop, an den vom Centrum stark 
ankerformig in’s Bacli zuriickgerollten Carpellblattrandern 
angeheftet; Staubblatter zahlreich, wie die Kronbliitter auf 
dem Discus inserirt; Kapsel meist 4facherig, yielsamig; Samen 
pfriemlich, zahlreich, mit einem schlaffen, hautigen Samen- 
mantel umgeben, mit geradem Keim, axil im fleischigen 
Albumem

Die Familie ist hauptsachlich im mittlen und nordlichen 
Asien vertreten. 1

1) Bei exotischen Formen sind Kelch, Krone und Carpell 4- bis 
lOzahlig.



Gatt. 551. Philadelphus L.
Discus kreiselformig; Kelch 4— Stheilig, bleibend; Kr one

4— 5blatterig, abfallig; Staubwege bis zur Spitze zu einer 
Simie yereiuigt; Kapsel 4—-Sfaeherig, 4— 5kłappig.

A R T :

2190. Ph. coronarius L. Blatter langlich, zugespitzt, 
gesagt-gezahnelt, oberseits kahl, riickseits kurz- 
haarig; Staubwege am Ende 41appig getrennt, 
ktirzer ais die Staubblatter.



2S90. Philadaiphus coronarius L.

Pfeifenstrauch.

Bin sehr astiger, 2— 4 Meter hoher Straucli mit ziem- 
lich entfernt stehenden, nebenblattlosen, opponirten, liing- 
licben oder eiformigen, zugespitzten, gesagten, sitzenden, 
oberseits kahleu und et wag runzeligen, ruckseits, besonders 
auf den Nerven und Adern, kurzhaarigen Blattern. Bluthen 
cymatisch in den Acbseln kleiner Deckblatter und am Ende 
der Zweige, insgesammt eine Scbeintraube bildend; Kelch- 
abschnitte zugespitzt; Kronblatter weiss, eirund; Staubwege 
kurzer ais die zahlreichen Staubblatter.

B e sc b r e ib u n g :  Dieser 1 1/2 — 3 Meter hohe Straucli 
bat gegenstandige, stielrunde, diunie Aeste, welche in der 
Jugend rothbraun, im Alter bleigrau sind und vom Haupt- 
aste abstehen. Die oberseits tiefgrunen Bliitter messen 
7— 10 Cm. Lange und halb so viel Breite; sie sind kurz- 
gestielt, am Bandę gesiigt, auf der Unterseite heller in Farbę. 
Die Blutlien sind endstandig, namlich gemeinlich eine Scbein- 
dolde von einem Endbluthchen und ein bis zwei Paar Seiten- 
bliithchen bildend, docli haufig stehen unter diesem Schein- 
doldchen noch 2 Bluthen in den Achsen des obersten Blatt- 
paares. Die oberste Bliithe ist gewohnlich in der Ftinfzahl 
gebaut, wahrend die unteren tetramerisch sind. Die Deck
blatter sind pfriemlich und fallen bald ab, die Bllithenstiele 
sind behaart. Der Kelch ist mehr oder weniger kahl, seine 
Zipfel sind griml ich-weiss und am Rande mehr oder weniger



feinhaarig, die weissen Kronblatter eiformig und liinger ais 
die weissen Staubfaden. Die Samen sind in einen Mantel 
eingehlillt, welcher am Nagel gefranzt ist and liegen in 
einer 4— 5facherigen Kapsel.

Y orkom m en: In Hainen und Waldungen. Wirklich 
wild nur an einigen Stellen im sudlichen Tiroł und in der 
wilden, vier Stunden langen Bergschlucht bei Weitz in 
Steiermark; iibrigens in Sttdeuropa. Im ganzen Gebiet in 
Garten und Anlagen, in Hecken und Zaunen angepfianzt.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein sehr schoner Zierstrauch, der ebenso 

aucli ais Heckstrauch benutzt werden kann und durch seine 
schonen grunen Bliitter einen rollen Busch, in der Bliitezeit 
aber eine sehr angenehm duftende Bliithe giebt. Fruher 
brauchte man F lores  P h ila d e lp h i ais nervenstarkendes 
Mittel. Man nannte ihn auch Jasminum album  oder 
S yrin ga  alba. Die Bliitter schmecken bitterscharf und 
werden in Italien ais Zusatz zum Sałat benutzt.

Narne: Der Name Jaśm in kommt dem Strauch mit 
Unrecht zu und riihrt wohl daher, weil der Duft der Bliithen 
an denjenigen des Jasmins erinnert. Die langen Wurzel- 
schosslinge eignen sich sehr gut zu Pfeifenrohren, was wohl 
der Grand des Namens Pfeifenstrauch sein mag.

A bb ild u n gen . T a fe l ‘2190.
A bliihender Zweig, natflrl. Grosse; 1 Bliithe im Liingsachnitt, 

desgl.; 2 StaubgetUss, yergrossert; 3 Carpell, desgl.; 4 Frucht, naturl. 
Grosse; 5 Same, natur], Grosse und yergrossert.
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Fam. 93. Aristolochiaceae,

Kriechende oder sehlingende Holzgewaclise oder Rhizom- 
pflanzen mit wendelstandigen, langgestielten, meist am Grunde 
ausgeschnittenen, einfachen, ungetheilten, meist ganzrandigen 
Blattern, mit unacht epigynischen, gynandrisehen Perigon- 
bldthen. Perigon Sbliitterig, aber die Blatter haufig bis zur 
Spitze mit einander gamophyll yerbunden; Staubbłiitter drei- 
zahlig oder mehrfach dreizahlig, entweder nur mit dem 
unteren Theil der Filamente oder mit den ganzęn Antkeren 
mit dem Carpell ver\vachsen, mit zwei Spalten nach aussen 
aufspringend; Carpell 3— Gblatterig, eigentlick paracarp, aber 
mit plattenformig bis in’s Centrum vorspringenden, beider- 
seits zuriickrollenden Randem, an den en die Samenknospen 
angekeftet sind, daker durck Zusammenstossen der Sckeide- 
wiinde oder Verwacksen derselben sckizocarp gefiickert; 
Samenknospen anatrop; Staubweg sehr kurz, in 3 oder 
6 Lappen nach aussen rollend; Frucht beerenartig oder 
kapselartig; Samen flach, meist zahlreich mit kleinem Keim 
im reiehlichen Perisperm.

Die Familie ist am haufigsten im tropischen Amerika 
yertreten.



Gattungen:

Gatt. 552. Aristolochia L. Perigon rohrig, ver- 
wickelt symmetrisch; Staubblatter 6, ganz ange- 
waehsen; Kapsel unacht 5facherig.

Gatt. 553. Asarum L. Perigon glockig, einfach 
symmetrisch; Staubblatter 12, nur am Grunde der 
Filamente angewachsen; Kapsel unacht 61aeherig.

ARTEN:

oo2. Aristolochia L.

Rhizom unterirdisch, kriechend; Bliithen in achsel-
standigen B tisch e ln ..............................................  1

Rhizom unterirdisch, knollig; Bliithen einzeln in den 
Blattachseln................................................................... 2

1. Bliitter kahl, eiformig, gestielt, am Grunde tief herz-
formig ausgesclinitten; Blumen gelb:

2191. A. Clematitis L.
2. Blatter sehr kurzgestielt; Perigonlippe so lang wie

die R o h r e .......................... 2192. A. rotunda L.
Blatter langgestielt; Perigonlippe halb so lang wie 

die R o h r e .....................2193. A. pallida Willd.

553. Asarum L.
2194. A. europaeum L. Blatter nierenlormig, ab- 

gernndet, langgestielt, sammethaarig.



2191. Aristolochia Clematitis L.

Osterluzei.

Das gegliederte, sehr astige Rhizom krieclit fcief im 
Boden wagerecht umher und treibt 1/2 Meter hohe, einfache, 
aufrechte, fast zweizeilig beblatterte Stengel; Blatter gestielt, 
mit der Spreite etwas zuriickgebogen, eirund, ara Grandę 
tief and ]>reit ausgeschnitten, ani Ende stumpf oder aus- 
gerandet, fussnervig, kabl, wie die ganze Pflanze; Bluthen 
kurzgestielt, in den Blattachseln kleine Halbwirtel bildend; 
Perigon anten engrohrig, nach oben einseitig in eine breitere 
Zunge erweitert, gelb; Frucht eirund.

B esclire ibung: Der unterirdische Stengel oder die 
sogenannte Wurzel ist lang binkriechend, astig, cylindrisch, 
gegliedert, gelbliclibraun, von der Dicke eines dtlnnen Ganse- 
kiels, treibt an den Gelenken einfache Wurzelfasern und 
neue Zweige, von den en die oberirdischen 1/2— 1 Meter lang 
werden, gerad aufrecht stehen, gegliedert, rund, etwas ge- 
furclit, innen mit Mark erfiillt und kalii, wie die ganze 
Pflanze, sind. Ilir unterer Theil triigt mehre eiformige, 
spitzlich braunliche angedriickte Schuppen, \ron denen die 
unteren kleiner sind und meist dichter stehen; nach oben 
aber Blatter und Blumen. Die Blatter stehen einzeln an 
jedem Gelenk auf ziemlich langen Stielen, sie sind ziemlich 
gross, 10 Cm. und dariiber breit, aber weniger lang, oben 
schon grun, anten blaugriin mit yortretenden, etwas helleren



gelbliclien Adorn, ihr Umfang gelit vom nieren - herzformigen 
bis zum eiformig-herzformigen, ihre Spitze ist immer 
stumpf und oft ein wenig ausgerandet, die untere Bucht ist 
ziemlich gross, die beiden Grundlappen sind zugerundet, 
etwas nach innen gezogen; der Blattstiel bildet, indem die 
Nerven an ihm fussformig getheilt hervortreten, mitten in 
der Bucht einen keiiformigen Yorsprung, dessen Bander von 
den seitlichen Hauptnerven gebildet werden. I)ie Blunien 
stehen zu 3— 8 aut' diinnen Stielen in den Blattachseln, die 
Stiele stehen anfangs aufrecht, biegen sieli wahrend des 
Bluliens nach aussen, und sind beim Fruclittragen herab- 
gebogen; sie verdicken sich allmahlig nach oben in den cylin- 
drischen Fruchtknoten, aut* welchem sich nun die etwa 
2 ‘/a Cm. lange, unten kugelig-bauchige, grunliche, dann aber 
gelbe, cylindrische, sich allmahlig erweiternde und in eine 
eiformige dreiseitige stumpfe Lippe auslaufende, von dunk- 
leren Nerven durchzogene Blumenhiille erhebt, welche innen 
nach unten mit riickwarts gekehrten Haaren besetzt ist. In 
der kugeiigen Brweiterung befindet sich der Griffel mit der 
Narbe und den Staubbeuteln; diese letzten sind zweifaclierig, 
gelb, und stehen paarweise unter einer der Narben am 
Griffel befestigt, die 6 Narben dreieckig, mit runden Ecken, 
an den wenig erhaben, fast sternformig gestellten Fortsatzen 
der Griffel. Die Kapsel kugelig, unten zugespitzt, Gklappig 
aufspringend, die Klappen jede mit einem Mittelnerven, 
Gfiicherig, die Scheidewande sowohl an der Klappennaht ais 
an der Achse sich trennend. Die Samen in einer Reihe in 
jedem Fache, flach, dreieckig, kastanienbraun, mit einer 
Samendecke, am innern Fachwinkel befestigt.



V orkom m en: An Ziiunen, in Hecken, an Wegen, in 
Weinbei’gen, aufWiesen, an Ackerrandem, selten an trockenen, 
sterilen Bergabhiingen. Die Pflanze ist sehr unregelmassig 
dnrcli das Gebiet zerstreut und kommt in den meisten Ge- 
genden liberhaupt nur verschleppt vor. In Jena findet sie 
sich sogar in der Stadt, an einem V/ege hinter der Bibliothek.

B ltlth ezeit: Mai, Juni.
A n w en d u n g : Man hat die Wurzel dieser Pflanze 

(R adix A r is to lo ch ia e  vu lgaris  s. tenuis), welche von 
starkem, unangenehm kamplierarfcigem Geruch und scharfem 
bitterbalsaniischem Geschmack ist, ais ein schweisstreibendes, 
erliitzendes und harntreibendes Mittel bei verschiedenen 
Krankheiten, besonders bei Gicht und bei Krankheiten der 
Respirationsorgane empfohlen, doch ist sie liingst ausser Ge- 
brauch. Die Pflanze kann ais Zierde fiir Geholzanlagen in 
Garten empfohlen werden, jedocli darf man sie nicht auf 
Blumenbeete pflanzen, weil sie hier zu sehr iiberhand nehmen 
wttrde.

Die Insektenbefruchtung durch T ipu la  p en n icorn is  ist 
bei dieser Pflanze schon von Fabricius und Conrad Sprengel 
beobachtet worden.

Der Narne A r is to lo ch ia  kommt schon bei Dioscorides 
vor, bezieht sich aber wohl auf die stideuropaischen Arten 
mit knolligem Rhizom, namlich A, lon ga  L., A. rotunda  L. 
und A. pa l lida Wilki. Man iibersetzt den Namen am 
besten mit: Gebarwurz (aęiwoę und Xoyja, von Xó/eiv, gę
bami). Schon im Alterthura, aber auch in spateren Zeiten, 
wurden die Knollen dieser Arten ais Erleichterungsmittel 
fur Gebarende betrachtet. A. lon g a  L. und A. rotunda Ł.



sind in Griechenland sełir hanfig. A. rotunda L. kommt auch 
schon im osterreichischen Kiistengebiet sowie bei Triest, 
Fiume, bei Lugano im Canton Tessin vor. Sie zeichnet sieli 
aus durcli sełir kurze Blattstiełe und eine eirunde Perigon- 
lippe von der Lange der Rohre. A. pallida Wilłd. kommt 
in Innerkrain, bei Triest, Fiume und im Yałle Bergami im 
Canton Tessin vor und besitzt lange Blattstiełe sowie eine 
aus breiterem Grunde lanzettliehe, spitze, kiirzere Perigon- 
lippe. Ygl. die beiden folgenden Arten.

A b b ild u n g en . T a fe l 2191.
AB Blianze in natiirl. Grosse; 1 Blutlie im Liingssebnitt, ver- 

grossert; 2 Griffel mit Staubgefiisseii, desgl.; 3 Fruchtknoten, durch- 
schnitten, desgl.; 4 Frucht, naturl. Grosse; 5 dieselbe im Liingssebnitt, 
desgl.; 6 Same, yergrOssert.



2192. Aristolochia rotunda L.

Gebftrwurz.

Das sehr bartę, holzige, knollige Lfbizom liegfc im 
Boden und liat die Form imd Grosse einer rundlichen, mittel- 
randen Kartoffel. Stengel schlank, spannenhoch, einfach oder 
wenig verastelt, locker mit wendelstandigen, fast zweizeiligen 
Blattern besetzt; Blatter fast sitzend, nmfassend, avn Grund 
herzfonnig, eirand, abgerandet; Blnthen einzeln in den 
Blattachseln; Perigon rohrig. blassrotli, mit breiter, von der 
oberen triehterformigen Erweiterung der Rohre ausgehender, 
stnmpfer Zunge; Carpell keulig, nach oben plotzlich verengt, 
iiber der verengten Stelle die sechs spitzlichen, kapuzen- 
formigen Lappen des Androceums tragend; Fracht lang- 
gestielt, eirund-kugelig. Die Blatter sind, wie bei der fol- 
genden, anf der Riickseite blaulich.

Y ork om  men: Anf trocknen Wiesen und an unkulti- 
virten Orten zwisclien Gebdscb. Nur an der Siidgrenze des 
Gebiets im osterreichisclien Kustenlande, bei Triest, Fiurne; 
bei Lugano im Kanton Tessin.

B liith eze it : April, Mai.
A n w en du n g : Eine htibsche Gartenpflanze, die aber 

bei uns wahrend des Wintera bedeckt werden muss. Im 
Uebrigen vergleiche das bei der vorigen Mitgetheilte.

A b k ild u n gen . T a fe l 2192.
A blttliender Zweig in natiir). Grosse: 1 Bliithe olme Perigon, 

vergr8ssert; 2 Frueht, desgl.



B1 asse Gebarwur/.

Syn. A. lutea Desf.
Der vorigen iiusserst ahnlich. Blatter riickseits blaulich, 

deutlieh gestielt, mii Grand fast nierenformig, im Urnriss 
breit dreieckig, am Ende stumpf, klein ausgerandet; Perigon 
wie bei der vorigen, aber gelblich mit rothen Langsstreifen, 
die Lippen lialb so lang wie die liohre, eifbrmig-Ianzettlicb, 
zugespitzt, an der Sjiitze selbst stumpf; Frucht kurz gestielt, 
feigenformig.

Vorkom m en: An Gebirgsabhiingen zwischen Gebiisch. 
Nur im siidliehsten Theil des Gebiets: Innerkrain bis Triest, 
Fiume; Valle Bergami im Canton Tessin; Cilli in Unter- 
steiermark.

B liith eze it; Marz, April.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
Form en: A. lutea Desf. aus der Valle Bergami hat 

kleinere Blumen mit langerer Zunge, ist aber sonst nicht. 
verschieden. A. longa L., welclie im Gebiet wohl kaum vor- 
konimt, bat ein spindelformiges, spannenlanges Rhizom, 
iistigen, flaumigen Stengel, gleichmassig weisslich-griine 
Blumen, dereń Zunge ohngefahr so lang ist wie die Rohre.

A b b ild u n g en . T a fe l 219:3.
Pflanze in natiirl. Grosse.

Flora XXI.



2194. Asarum europaeum L

Haselwurz.

Eine an der Bodenflaclie hinkriechende Rhizompflanzt* 
mit rabenkieldickem, kurz aber deutlich gcgliedertem Rhizom. 
dessen langgestielte Blatter zu 2 — 3 beisamrnen stehen und 
mit Deckschuppen abwechseln. Blatter nierenformig, abge- 
rundet oder schwacli ausgerandet, dunkelgriin, gliinzend, wie 
die jungen Stengeltheile tein sammetartig behaart.

B esclire ibu u g : Der kriechende Stengel (gewohnlich 
Wurzel genannt) dieser ausdauernden Pflanze kriecht unter 
Laub, Gras oder Moos daliin, ist vielfacli gewunden walzen- 
formisr und treibt nach unten diinne Wurzeln oder Fasern;. 
endlich ricbtet sich der obere 2 — 5 Cm. lange Theil auf,. 
und entwickelt zwei fast entgegengesetzte langgestielte fein- 
b.aarige, rundliche, nierenformige, ganzrandige und an ihrer 
Spitze meist etwas ausgeschweifte, auf der Oberseite glan- 
zende, membranose Blatter; dann trifft inan noch einige meist 
einfacb zusammengefaltete unausgebildete Blatter (Deck- 
blatter), und endlicli aus der Mitte der beiden obersten 
kommt die kurzgestielte etwas tiberbangende Bliitbe zum 
Vorschein. Diese bat weder einen eigentlichen Kelch, noch 
eine eigentliche Blumenkrone, sondern eine einfache glocken-



formige scliinutzig-rotlibraune Hiille, welclie zugleich die 
Stelle von Kelch und Blumenkrone vertritt. Ihre 3 Ab- 
schnitte sind breit-lanzettfórmig und mit den Spitzen ein- 
warts gebogen. Die nieht liervorragenden Genitalien (Staub- 
gefasse und Staubwege) bestehen aus 12 rothen fadenformigen 
Staubtragern und einem Stempel. Erste haben pfriemen- 
artige, iiber die liingliclien gelben Staubbeutel verlangerte 
Spitzen und sind dem stumpfkantigen Fruchtknoten einge- 
fiigt, welclier sieli in einen fast cylindrischen Griffel mit 
sechslappiger, sterntormig zertlieilter, feinhaariger, trichter- 
fbnniger Narbe verlangert. Die Gfiicherige etwas tleischige 
Kapsel enthśilt im Ganzen 18 — 24 liingliche fast verkeln-t- 
eiformige mit einem schwammigen Langskamm (Nabelwulst, 
Keimwarze) versehene Samen, welclie oben an ihrer Spitze 
den winzigen Keimling einscliliessen.

Y orkom m en: In Laubwaldungen, unter Gebiiscłi, an 
schattigen Hecken und Zaunen. Durch einen grossen Theil 
des Gebiets zerstreut, besonders in Gebirgsgegenden.

B liitliezeit: Marz, April, Mai, in kalten Fruhjahren 
sogar noch im Juni.

A nw endung: Die ganze Pflanze riecht stark kampher- 
artig, und wirklich entdeckte Lassaigne in der Wurzeł ein 
krystallinisches iitlierisclies Del, was mail Haselwurzelkamplier 
nannte, und Regembeau eine dem Brechstoffe (Emetin) ganz 
iilinliche Substanz. Griiger giebt ais Hauptbestandtlieil ein 
scharfes gelbes atherisches Oel (Asarin) an, womit er den 
sogenannten Haseliuirzelkampher bezeichnet. Ehedem galt 
die Wurzel fur ein gewohnliches Brechmittel, dass jedoch 
auch purgirende Eigenscliaften besitzt. Die Bliitter standen



in dem Rufę eines vorzuglichen Niesmittels, docłi wirken sie 
bei unvorsichtiger Anwendung oft sehr nachtheilig, aucli 
wandte man sie bei Nieren- und Ohrenkrankheiten an.

Der Name aaieyor kommt sclion bei Dioscorides vor. 
Die Pfianze eignet sich vortrefflich zur Ausselimuckung von 
Greholzanlagen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2194.
A Pfianze in nat. Grosse; 1 Bliitlie im Lilngsschnitt, yergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; ‘5 Staubweg, desgl.; 4 Fruchtknoten im Quer- 
schnitt, desgl.; 5 Same, natih'1. Grosse und Yergrossert.



Namerwerzeichniss des einundzwanzigsten Bandes.

Abutilon Avicennae Gaortn. 218. 
Adeuolinmn austriaeum Rehb. 107.
— Leonii Rehb. 106.
— peremie Rehb. 100.
Aesculus Hippocastanum L. 229. 
Althaea cannabina L. 205.

hirsuta L. 207. 
officinalis L. 202.

— pallida W. K. 209.
— rosea L. 210.
— silvestris Alefeld 193.
— vulgaris Alefeld 197. 

Ampelopsis bederacea Mich. 249.
•— quinquefolia R. et S. 249. 
Androsaemum grandifolium

Clioisy 25.
— offieinale Ali. 24.
— vulgare Gaortn. 24.
— Webbianum Spach. 25. 
Aristoloehia Clematitis L. 292.
— longa L 297.
•— lutea Desf. 297.
— pallida Wilki. 297, 295.
— rotunda L. 296, 295.
Asarum europaeum L. 298. 
Cathartolinum corymbulosum

Rehb. 80.
— gallicum Rehb. 79. 

pratense Rehb. 110.
— strictum Rehb. 81.
— tenuifolium Rehb. 92.
Cissus hederacea Pers. 249. 
Cotinus Coggyria Seop. 237. 
Dictammis albus L. 13.
— albus Link 16.

Dictammis Fraxinella Pers. 13.
--------/J. obtusiflorus Koch 16.
— obtusiflorus Koch 16.
— sessilis Wallr. 16.
Diospyros Lotus L. 218.
Elodes palustris Spach. 56. 
Empetrum nigruin L. 60. 
Erodium cieonium Willd. 181.
•—• cieutarium 1’Heritier 174.
— — a. imniaculatum Koch 176. 

— /». maculatum Koch 176.
— cieutarium a. Smith 176.
— cieutarium y. Smith 176.
— malaeoides W. 182.
— moschatum 1’Heritier 178.

— pimpinellifolium Willd. 177. 
Evonymus angustifolius Vill.
—• europaeus L. 258.
— latifolius Scop. 263.
— verrueosus Scop. 261.
— vulgaris Scop. 258.
Frangula Alnus Miller 283.
— vulgaris Rehb. 283.
— Wulfeni Rehb. 282.
Fraxinella alba Gaertn. 13.
— Dictamnus Moeneh 13. 
Geranium aconitifolium 1’Heritier

139.
— argenteum L. 145.
— batrachioides Cav. 136. 

bohemicum L. 155.
— bohemicum Krocker 168.
— cieonium L. 181.
— cieutarium L. 174.
— columbinum L. 156.



in dem Rufę eines vorzuglichen Niesmittels, docli wirken sie 
bei unvorsichtiger Anwendung oft sehr naehtlieilig, auch 
wandte man sie bei Nieren- und Ohrenkrankheiten an.

Der Name aauQov komnat schon bei Dioscorides vor. 
Die Pflanze eignet sieh vortrefflich zur Ausschmiickung von 
Gehojattn I agen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2194.
A Pflanze in nat, Grosse; 1 Bliithe im Langssehnitt, vergrossert; 

2 Staubgefiiss, desgl.; o Staubweg, desgl.; 4 Fruchtknoten im Quer- 
schnitt, desgl.; 5 Same, natflrl. Grosse and yergrossert.



Namerwerzeichniss des einundzwanzigsten Bandes.

Abutilon Avicennae Gaertn. 218. 
Adenolinum austriacum Kolib. 107.
— Leonii llclib. 106.
— perenne Kolib. 100.
Aesculus Hippoeastanum L. 229. 
Althaea cannabina L. 205.

hirsuta L. 207. 
officinalis L. 202.

— pallida W. K. 209.
-— rosea L. 210.
— silyestris Alefeld 193.
— vulgaris Alefeld 197. 
Ampelopsis hederacea Mich. 249.
— quinquefolia K. et S. 249. 
Androaaeinum grandifolium

Olioisy 25.
— officinale Ali. 24,

— vulgare Gaertn. 24.
— Webbianum Spaoh. 25. 
Aristolocliia Clematitis L. 292.

longa L 297. 
lutea Desf. 297.

— pallida Wilki. 297, 295.
— rotunda L. 296, 295. .
Asarum europaeum L. 298. 
Gathartolinum corymbulosum

Kolib. 80.
-— gallicum Kchb. 79.
— pratense Rchb. 110.
— strictum Rohb. 81.
— tenuifolium Rchb. 92.
Cissus hederacea Pers. 249. 
Cotinus Coggyria Scop. 287. 
Dictamnus albus L. 13.
— albus Link 16.

Dictamnus Fraxinella Pers. 13.
— — ;l. obtusiflorus Koch 16.
— obtusiflorus Koch 16.
— sessilis Wallr. 16.

Diospyros Lotus L. 218.
Elodes palustris Spach. 56. 
Enipetrum nigrum L. 60. 
Erodium ciconium Willd. 181.
— cicutarium 1’Heritier 174.
— — a. immaculatum Koch 176. 

— />’. maculatum Koch 176.
— cicutarium «. Smith 176.
— cicutarium y. Smith 176.
— malacoides W. 182.
— nioschatum l’Heritier 178.

— pimpinellifolium Willd. 177. 
Evonymus angustifolius Vill.
— europaeus L. 258.

— latifolius Scop. 263.
— verrucosus Scop. 261.
— vulgaris Scop 258.
Frangula Alnus Miller 283.
— yulgaris Rchb. 283.
— Wulfeni Rchb. 282.
Fraxinella alba Gaertn. 13.
— Dictamnus Moench 13. 
Geranium aconitifolium TOeritier

139.
— argenteum L. 145.
-  batrachioides Cav. 136. 

bohemicum L. 155.
-  bohemicum Krocker 168.

— ciconium L. 181.
— cicutarium L. 174.
— columbinum L. 156.



Geranium dissectum L. 158.
— divaricatmn Ehrh. 168.
— liyidum l’Heritier 131.
— lucidum L. 165.

— macrorrhizon L. 127.
— malacoides L. 182.
— malvaceum Wahlb. 160.
— malvaefolium Soop. 152.
— molle FI. d. Wett. 14*.
— molle L. 162.

— molle-pusillum 154.
— ^aoschatum L. 178. 

s-— nodosum L. 132.
— )>alustre L. 140.

— paryiiiorum Gurt. 152.
— phaeum L. 129.
— — fi. liyidum Koch 131.
■— pratense L. 136.
— purpureum Villa.in 173.
— pusillum L. 152.
-  pusillum FI. d. Wett. 162.
-  pyrenaicum L. 148.
-  pyrenaicum fi. umbrosum

Rchb. 151.
— rivulare Yillain 139.
— robertianum L. 171.
— — fi. purpurea 173.
—• rotundifolium Pollicli 152
— rotundifolium L. 160.
— sanguineum L. 142.
—  sibiricum L. 146.

-  silvaticum L. 133.
— umbrosum W. K. 148, 151.
-  yiscidulum Fries 160.

—• Winterli Roth 168. 
Haplopbyllum Biebersteini

Spacli 12.
-  patavinum A. Juss. 12. 
Hedera quinquefolia L. 249. 
Herodium eieonium Rchb. 181. 
Hibiscus pentaearpos L. 217.

Hibiscus syriacus L. 217.
— Trionum L. 215. 
Hippocastanuin yulgare Gaertn.

229.
Hypericum alpinum W. K. 42.
— androsaemifolium Villain 42.
— Androsaomum L. 24. 

barbatnm Jacq. 40.
•— eiliatum Lam. 42.
— commutatum Nolte 28.
— Coris L. 55.

— delphinense Villain 34.
-  dubium Leers. 34.

— elegans Steph. 44.
— Klodes L. 56.
— fallax Grimm. 34.
— fimbriatum Lam. 41.
— hirsutnm L. 52. 

humifusum L. 31.
y. decumbens Peterm. 33. 

humifusum fi. Liottardi Vill. 33.
— Kohlianum Spr. 44.
— Leersii Gmel. 34.

— maculatum Crantz. 34.
— medium Peterm. 28.
— montanum L. 49.
— — scabrum Koch 51.
— obtusum Moench 34.
— officinarum Crantz 26.
— perfoliatum L. 42.

- perforatum L. 26.
—• — (1. latifolium Koch 28.
— perforatum /S. Gaud. 28.
— perforatum fi. stenophyllum

W. Gr. 30.
— perforatum-ąuadrangulum

Rchb. 29, 36.
perforatum-tetrapterum Rchb. 
29, 39.

— pulchrum L. 47.
— ąuadrangulare Murray 34.



Hypericum ąuadrangulare Smith 37.
— guadrangulum L. 34.
— ąuadrangulum-tetrapterum

Lasch 36, 39.
— ąuadrialatum Wahlb. 37.
— Richeri Villars 41.
— — androsaemifolium Koch 42.
— — tetrapterum Fries 37. 

thyrsoideum Jan. 30.
— veronense Schrnk. 30.
Ilex aąuifolium L. 253.
Impatiens noli tangere L. 117.
— paryiflora DC. 119.

Layatera thuringiaca L. 212.
— trimestris L. 214.
Łinum alpinum Jacq. 103. 105.
— — /<■ genuinum Koch 105.
— — /}. montanum Koch 105.
—• alpinum /?. Bertol. 105.
—• angustifolium Huts. 96.
— arvcnse Bauh. 96.
— aureum W. K. 79.
— aureum DC. 80.
— austriacum Pollich 100.

— austriacum L. 107.
— bavaricum F. W. Schultz 105.
— campanulatum M. B. 84.
— campanulatum L. 86.
— catharticum L. 110.

corymbulosum Bchb. 80.
— crepitans Schubler 99.
— flavum L. 84.
— gallicum L. 79.
— gracile Schott 96.
— hirsutum L. 87.
— humile Miller 96, 99. 

laeve Scop. 105.
— laeve Bchb. 95.
— Leonii Schultz 106. 

liburnicum Scop. 82.
— luteolum M. B. 82.

Linum maritimum L. 83.
— monopetalum W. 84.
— montanum Schleich. 105.

— narbonense L. 95.
—■ nodiflorum L. 82.
— perenne L. 100.
— perenne Ali. 105.
— Radiola L. 113.
— sessiliflorum «. Lam. 81.
— silvestre Scop. 89.
— strictum L. 81.
— tauricum W. 84.
— tenuifolium L. 92. 

tenuifolium L. var. C. 96.
— usitatissimum L. 97.
— yiscosum L. 89.
— yulgare Schiibl. 99.
Malya Alcoa L. 187.
— — p. multidentata Koch 189.
— Bismalva Bernh. 189.
— borealis Walim. 200.
— decumbens Host 189.
— decumbens Host y. fastigiata

Koch 189.
Dethardingii Lk. 187. 
folio rotundo Bauh. 197.

— Henningi Goldb. 200.
— italica Pollini 189.
— litoralis Deth. 197.
— mauritiana L. 195.
— Morenii Pollini 189.
— moschata L. 190.
— neglecta Wallr. 197.
— nicaeensis Ali. 196.
— parviflora Huds. 200.

— pusilla With. 200.
— rotundifolia Auct. 197.
— rotundifolia Cav. 212.
— rotundifolia L. 200.
— setigera Spenn. 207.
— silyestris L. 193.



Malva thuringiaea Vis. 212.
— yulgaris Pries 197.
— yulgaris Tragus 197.
Oxalis Acetosella L. 66.
— ■— /i. paryiflora Koch. 68.
— Acetosella <)'. paryiflora DC. 68.
— corniculata Sturm 69.
— corniculata L. 72.
— paryiflora Lej. 68.
- stricta L. 69.

Oxys Acetosella Scoj). 66. 
1’liilii.tMlphus corouarius L. 288. 
P-rstacia Lentiscus L. 236.
— Terebinthus L. 234.
Radiola linoides Gmel. 113.

millegrana Sm. 113. 
multiflora Aschers. 113. 

Rhamnus Alatenms L. 285.
— alpina L. 280.
— eathartica L. 272.
— Frangula L. 283.
— - infectoria L. 277.
—• pumila L. 281.
— pumila Wulf. 282.
— rupestris Scop. 282.
— saxatilis L. 278.
— tinetoria W. K. 275.
-— Wulfenii Bot. Zeit. 282.
Rhus Cotinus L. 237.
— elegans Hort. 240.
— l'oxicodendron L. 241. 

typhinum L. 239. 
viridiflora Poir. 240.

Ruta angustifolia Pers. 11. 
Biebersteini Neilr. 12.

— bracteosa DO. 11.

Ruta crithmifolia Moric. 9.
— divaricata Ten. 9.

— divaricata DC. 9, 10.
— graveolens L. 6.
— graveolens u. L. 9, 10.

— graveolens y, L. 8.
•— moutana Gaud. 10.
— patayina L. 12.
Sida Abutilon L. 218.
Staphylea pinnata L. 266.
Tilia cordata Miller 225.
— cordifolia Besser 221.
— europaea Sm. 227.

— europaea fi. <)'. t. L. 221.
— europaea y. L. 225.
— grandiflora Elirh. 221.
— intermedia DC. 227.
— microphylla Vent. 225.
— mollis Sikach. 221.
..- paryifolia Ehrh. 225.
— — «. polyantha Koch. 227,
— — j). intermedia Koch 227.
— paryifolia Hayne. 227.
— pauciflora Hayne 221.
— platyphyllos Scop. 221. 

silyestris Desf. 225.
— ulmifolia Scop. 225.
— yulgaris Hayne. 227.
Tribulus terrestris L. 19.
Vitis hederaoea Willd. 249.

Rumphii Risso 247.
— silyestris Gmel. 248.
— yinifera L. 245, 248.
— yinifera var. apyrena L. 248. 
Xantholinum fłavum Rchb. 82.
— nodiflorum Rchb. 82.
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Fam, 94. Rafflesiaceae.1)

Auf Wurzeln und Zweigeu dikotylischer Gewachse, be- 
sonders auf Ampelideen (Cissus, Vitis) und auf Cistineen 
(Cistus) schmarotzende Pfłanzen, ohne entwickelten Stengeł, 
ohne grttne Laubblatter, uberhaupt chlorophyllfrei oder sehr 
chloropliyllarm. Bluthen einfach symmetrisch, meistens sehr 
gross, meist diklinisch, meist mit einfachem, gamophyllem, 
epigynischem, bisweilen nur im unteren Theil mit dem Carpell 
verwachsendem Perigon, bisweilen ausserdem mit vierblatte- 
riger, dialypetaler Krone; Staubblatter zahlreich, einwirtelig 
oder mehrwirtelig, einer Saule angewachsen, nur bei gynan- 
drischen Bluthen (die exotische Gattung Hydnora) ringformig 
verbunden, mit Spalten oder Poren aufspringend, einkammerig 
oder zweikannnerig; Carpell dreiblatterig bis vielblatterig, 
paracarp, mit mehr oder weniger nach innen vorspringenden 
Carpellblattrandern, welche bisweilen (bei der exotischen 
Gattung Ajjodanthe), kaum vorspringend, die ganze Aussen- 
wand ais Placenten bedecken, dagegen bei Cytinus im oberen 
Theil der Frucht zu 8 — 16 Fachem fast zusammenstossen

1) Die Cytineen siud hier nioht ais besondere Familie aufgefasst, 
sondern mit den Rafflesiaceen vereinigt. Wer an dieser hoohinter- 
essanten Gruppe ein sehones Beispiel haben will, der betrachte die 
priiehtige Abbildung der Rafflesia S ehadenbergiana Gdppert in 
der Gartenflora 1885, Tafel 1177 und yergleiche den Text Seite 1—7.



und an zahlreichen Verzweismngen dieser Fachwande die 
Samenknospen tragen, bei Hydnora von oben ber in die rein- 
paracarpe Fruchthohle hineinragen und bei Rafflesia und 
Yerwandten Vorspriinge bilden, welche unvollstandige Scheide- 
wlinde darstellen; Samenknospen zahlreich, atrop oder herni- 
trop; Staubweg meist sehr kurz, einfach; Fracht eine -viel- 
samige Steinfrucht; Same mit fleischigem Eiweiss und mit 
unentwickeltem, aufrechtem, axilem Keim.1)

Die Familie ist fast auf' wannę Erdgegenden beschrankt.

Gatt. 554. C ytinus L.

Monociseh; Perigon robrig-glockig, vierspaltig; mann- 
licbe Bltitbe mit zwei Deekblattern ani Grandę des Perigons 
und mit acht urn die Spitze der Mittelsaule sitzenden Staub- 
blattern; weiblicbe Bliithe mit einfacherigem Garpell, mit 
acht vorspringenden, vielknospigen Samentragern.

A R T :

2195. C. Hypocistis L. Parasitisch auf Wurzeln von 
Cistusarten lebend; die geoffneten B lumen wie die 
ganze Pflanze gebroth.

1) Vgl. E. Hallier, Schule der systematischen Botanik. Breslau 
1878, Seite 235.



2195. Cytinus Hypocistis L.

Cistenr&tiber.

Auf den Wurzeln von Cistus und Daphne schmarotzend. 
Die ganze Pflanze ist nur handhoch und besteht aus einer 
kreiselformigen Achse, welclie mit breiten, lanzettlichen, 
gelben Schuppen mit safranfarbigen Spitzen besetzt ist und 
oben die Bliithe tragt. Perigon rohrig, unten mit einem 
kleinen becherformigen Discus nmgeben, oben in das trichter- 
formig erweiterte, gelblich weisse, 4spaltige Ende auslaufend. 
Bltithen monocisch. Die miinnliche Bliithe tragt ani Grandę 
des Perigons 2 Deckblatter; die 8 Antheren sitzen ohne 
Filamente am oberen Theił einer fleischigen Mittelsaule. Bei 
der weiblichen Bliithe wird das Carpell fast von der mit 
ihm vereinigten Scheibe umschlossen, so dass die Bliithe 
oberstandig erscheint. Der Discus ist in der Mitte mit 
2 Deckbliittchen besetzt; das Carpell ist Sbliitterig, ein- 
facherig, im Innem mit 8 von der Aussenwand vorspringenden 
Placenten versehen, welche zahlreiche Samenknospen tragen. 
Die geoffneten Blumen sind wie die ganze Pflanze gelbroth 
und vor dem Aufbltihen erkennt man die Pflanze an der 
blntrothen Farbung schon aus der Ferne.

Y orkom m en : Parasitisch auf den Wurzeln von Cistus 
und Daphne. Im siidlichen Europa. In unserem Floren- 
gebiet nur an der Siidgrenze, besonders auf den Inseln des 
Adriatischen Meeres, so z. B. auf Osero, Yeglia, Lossino.



B łiith ezeit: Mai.
A nw en du n g :  Es ware sehr wunsckenswerth, sowohł 

ans blumistischen ais aus wissenschaftlichen Rticksichten, 
wenn einzelne Giirtner die Kultur dieser Pflanze sowie iiber- 
haupt aller Vertreter dieser interessanten Familie ais Spezia- 
litat yersuchen wollten.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2195.
A ,PiTanze iu natur). Grosse; 1 mannliche Bluthe, vergrossert; 

2 dleselbe zerschnitten, desgl.; 3 we Ib li che Bluthe, desgl.; 4 dieselbe 
zerschnitten, desgl.



Fam. 95. Cucurbiłaceae.

Jahrige Pflanzen oder Stauden mit knolligen Rhizomen 
oder bisweilen Holzpflanzen; stets mit langgegliederten, 
kletternden oder kriechenden Stengeln, mit wendelstandigen, 
gestielten, handnervigen Blattern und blattgegenstandigen 
Ranken. Bliithen nnacht epigynisch, diklinicb, einfach sym- 
metrisch; Kelch oberstandig gamosepal, 5zahlig; Krone ober
standig gamopetal, bzahlig, glockig, trichterig oder radfórmig 
(nur bei der exotischen Gattung Thladiantha śchwach ver- 
wickelt symmetrisch); Staubblatter 5, am Grunde mit der 
Krone verbunden, in eine Saule monadelphisch vereinigt oder 
in 2 — 3 Bundel verwacbsen oder bisweilen frei, die Antheren 
nach aussen aufspringend, gekuppelt, meistens doppelt auf 
und nieder gebogen, auf kurzeń, fleischigen Filamenten; 
Carpell 3- oder Sbliitterig, mit nacłi innen mehr oder weniger 
vorspringenden, haufig im Centrum zusammenstossenden 
und ankerformig zuriickgebogenen Carpellblattrandern, also 
ans rein paracarper Anlage haufig mehr oder weniger ge- 
fachert, an den Carpellblattrandern in grosserer oder ge- 
ringerer Anzahl die Samenknospen tragend; Frucht eine 
schwammig-saftige Beere mit harterem Pericarp, bisweilen 
in verschiedener Weise aufspringend; Samen meist zahlreicb, 
flach, eiweisslos, mit geradem Keim und grossen Cotyledonen.

Die Familie ist fast ganz auf warme Erdgegenden be- 
schrankt, in gemiissigten Klimaten tritt sie nur spiirlich auf, 
in kalten fehlt sie ganz.



Gattungeu:
Gatt. 555. B ry o n ia  L. Deere saftig-sclileimig, mit 

lederigem Epicarp, armsamig, mit drei vorspringen- 
den Samentragern, niclit aufspringend.

Gatt. 556. E cb a llion  Richard. Deere saftig mit 
holzigem Epicarp. zur Reifezeit vom Stiel sich ab- 
losend und die Samen aus dem basalen Loch lier- 
Yorschleudernd, vielsainig, rniacht 3fiicherig.

ARTEN:

555. Bryonia L.

2196. B. alba L. Dluthen monócisch; Deeren schwarz.
2197. B. dioica L. Dluthen diociscli; Beeren roth.

556. Ecballion Richard.

2198. E. Elaterium Richard. Pflanze rankenlos; 
Frtichte liinglich, steifhaarig.



2196. Bryonia1) alba L.

Weisse Zaunriibe, Gichtrube.

Das riibenformige Rhizom erreicht im Alter betracht- 
liche Grosse und Schwere, ist aussen mit weisslichem, zex- 
reiblichem Kork fast gleichmassig bekleidet, etwas wulstig 
geringelt, inwendig weiss, schleimig, und treibt meist mehre 
hoch emporkletternde, verastelte, federkieldicke, saftige, lang- 
gegliederte Stengel, welche im Herbst wieder absterben. 
Blatter wendelstiindig, gestielt, am Grunde herzformig, im 
Umriss liinglich, 51appig und grób buchtig gezahnt, schwielig 
rauh, wie auch der Stengel; Ranken blattgegenstandig, un- 
verzweigt; Bluthenstiele achselstandig, traubig-ebenstraussig; 
Bliithen gestielt, einhausig; weiblicher Kelch so lang wie die 
Krone, unten zu einer engen, oberstandigen Rolire (Discus) 
verengt; Mundungslappen kahl; Beeren kugelig, Schwarz. 
Die Scheibe mit der Blume fallt vor der Fruchtreife ab.

Beschr eibung:  Die dicke fleischige Wurzel ist riiben- 
fórmig, zuweilen auch mit einem oder dem andem Astę ver- 
sehen, von graulich heli ockergelber Farbę, innen weiss, 
aussen mit vielen dicht beisammen stehenden Querringeln

1) Der Name /}Qvcovi(< kommt schon bei den alten Griechen vor. 
Der Beiname bezieht sicb auf die Riibe.



und erhabenen Hockerchen besetzt, von unangenehm wider- 
licliem Gleruch, wie die ganze Pllanze, wenn sie gequetscht 
oder zerschnitten wird. Aus ilir erheben sich gewohnlich 
mehre, zwischen andern Pflanzen hoeli emporkliminende, eckig- 
furchige, unten kalile, naeh den Spitzen mit seltenen steif- 
licben Haaren und vielen kleinen, keulenformigen, wasser- 
bellen Harchen besetzte Steugel, welche in geringen Zwischen- 
raumen Blatter tragen, neben welchen lange einfaclie Ranken 
stehen, und aus dereń Winkeln Zweige, oder am obern Theile 
besonders Bliithenstande hervorbreclien. Die Blatter stehen 
auf Stielen, welche meist ktirzer ais die Platten, unten halb- 
rund, scbwacb eckig, oben mit einer vertieften Furcbe ver- 
sehen und mit einigen steiflichen Harchen besetzt sind; die 
Blattflachen sind herzformig, eckig-ólappig, die Lappen nicht 
die halbe Lange der BlattUache einnehmend, spitz, gross- 
buchtig-gezahnt, die Grundbucht stumpf, von den Seiten- 
nerven oben begrenzt, die Lappen derselben gegeu den Blatt- 
stiel sieli bogig ausbiegend und dadurch etwas zusanunen- 
neigend, die obere Blattflaclie dunkler griin, matt, uberall 
mit kurzeń, steiflichen, konischen Harchen besetzt, welche 
spater sich abstossen und nur ilire dickere Basis zurucklassen; 
die Unterseite ist etwas blasser und schwach glśinzend, mit 
vortretenden, fussformig verastelten Nerven und mit haufigen 
kleinen, konischen, weicheren Harchen bedeckt. Die Dolden- 
trauben treten aus den Blattachseln neben den Zweigen 
hervor, die unteren sind mannlich, die oberen werden weib- 
licli und bleiben ktirzer ais die mannlichen, welche lang- 
gestielt oft das Blatt uberragen; sie enthalten 4— 12 Blurnen, 
welche gestielt sind aber kein Deckblattchen haben. Die



n

Blurnen sind gelblich-grunliah, die Kelchzahne sind zuriick- 
gekrummt, die Blumenblatter eiformig, stumpflich, mit griinen 
Nerven. Die Staubgefasse sind halb so lang ais die Krone, 
die Staubbeutel pomeranzengelb, die Staubfaden kahl. Die 
weibliche Blumenkrone ist kleiner aber von gleicher Farbę 
and steht in dem gestielten glockenformigen Kelche; die drei 
Griffel enden jeder in 2 lanzettlicbe, ausgebreitet abwarts 
stehende Narben. Die Beere ist unreif Sfacherig, zeigt aber 
bei der lieife keine Faclier melir, wird scbwarz urul enthiilt 
4 — 6 eiformige, znsammengedruckte, runzlige, sch warze 
Samen.

Yorkom men: In Zaunen und Gebiiscben, besonders an 
etwas feuchten Orten, in Flussufergebuschen. Sehr zerstreut 
durcb das Gebiet. Im westliehen Theil des Gebiets kaurn 
vorhanden, so z. B. der Iiheinprovinz ganz fehlend, iiber- 
haupt in der ganzen Ilheingegend mit Ansnabme von Rheine 
und Allersheim bei Holzminden in Westphalen; am hanfigsten 
im mittlen Gebiet, in Thiiringen, Sachsen, Baiern; im sttd- 
lichen Gebiet kanni vorhanden; angeblich im Salzburgischen 
am Grodig und in der Ritfel bei Hallein.') Caflisch giebt 
fiir das stidostliche Deutschland ais spezielle Standorte an: 
Schutzfelsen bei Regensburg, Ingolstadt, Landshut, Freising, 
Dinkolsbiihl, Nurnberg, Erlangen, Cham, Roding.1 2)

Blii thezeit:  Juni, Juli.
A nwendung :  Die Riibe war friiher offizinell: radix 

Bryoniae.  In der Homoopathie wird sie noch jetzt an-

1) A. Sauter, Flora, Seite 121.
2) F. Caflisoh, Excursionsflora fiir das siidostliche Deutschland. 

Augsburg 1881, Seite 115.



gewandt. Die Pflanze ist ein ganz hubsches Schlinggewachs 
fiir den Garten, doch kann sie leicht durch Ueberliandnahme 
lastig werden, da die Yogel die Samen verschleppen und 
diese sehr leicht aufgehen.

Abbi ldungen,  Tafe l  2196.
A Wurzel, naturl. Grosse; BC oberirdische Pflanze iii iiatiirl. 

rosse; 1 mannliche Bliithe, vergrossert; 2 dieselbe im Langssohnitt, 
desgl.; 3 weiblieke Bliitlie, desgl.; 4 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 
5 Prucht, nat. Grosse; 6 dieselbe zerschnitten, desgl.; 7 Same, desgl.



2197. Bryonia dioica Jacąuin.

Geringelte Zaunrube.

Die 1 Uibe ist von ahnlicher Form und Grosse wie bei 
der vorigen, aber leicht zu untersclieiden an der weissen 
wulstigen Ringelung der Korkschichten auf dem dunkleren, 
aschgrauenGrunde der Aussenrindensubstanz; Bluthen zwei- 
hiiusig; Kelch der weiblichen Bliithe halb so lang wie die 
Krone; Miindungslappen rauhhaarig; Beeren roth. In allen 
iibrigen Dingen ist sie der vorigen fast gleich.

Beschreibung:  Wie die iihnliche B ryon ia  alba hat 
auch Bryon ia  dioiea eine grosse, rubenartige, fleischige, 
armsdicke, aussen gełbliche, durcli Querrunzeln geringelte 
Wurzel, aber dieser fehlen die warzenartigen Hockerchen, 
welche B. alba besitzt. Die Stengel, welche aus der Wurzel 
kommen, ranken geradeso wie bei B. alba in die Hohe, 
werden auch 2 '/.2 — 4 Meter lang, sind ebenfalls astig, 
eckig, kalii oder mit kurzeń Haaren besetzt, und ilire in 
einer Spirale gewundenen Ranken, durcli welche sie empor- 
klettern, sind wie bei B. alba unverastelt. Selbst die Bliitter 
beider Species liaben grosse Aelmlichkeit, sind ani Grunde 
herzformig, auf beiden Flachen, besonders unten, mit kurzeń 
steifen Haaren bekleidet, mit buchtigen, unten am Stengel 
mit lappigen Blattflachen, dereń Buchtzipfel wiederum gross- 
zahnig sind und unter welchen der Mittellappen am langsten 
ist. Dennoch waltet bei den Bliittern beider Spezies einige



Verschiedenheit: diese Spezies hat Bliitter, die bis oben am 
Stengel hinauf nicht buehtig, sondern lappig, mebr hand- 
formig sind und ihr Mittellappen hat eine weit starker ver- 
langerte Spitze. Ans jeder Blattachse kommen Bliithchen, 
aber nicht wie bei B. alba nnten weibliche, oben mannliche, 
sondern beide Geschlechter finden sich aut verschiedenen 
Individuen. Die mannliche Pflanze ist im Bliithenstande 
sowie der obere Theil von B. alba gebildet; die weibliche 
Pflanze hat aber kurzstieligere Bliithchen, welche gewohnlicli 
einzeln, nicht zu dreien, an dem Bluthenstiele sitzen. Auch 
sind die weiblichen Bllithen fast so gross ais die mannlichen, 
folglich viel grosser ais bei B. alba,  und ihr Kelch ist weit 
kiirzer ais die Krone, dabei korollinisch gefarbt. Endlich 
tragt die Spezies keine schwarzen, sondern rothe Beeren.

Yorkommen:  In Ziiunen und Grebtischen, uberhaupt 
an ahnlichen Orten wie die vorige. Durch das Gebiet strich- 
weise vertheilt, im Ganzen seltner ais die vorige. Im Norden 
nnd Osten nur sparlich vertreten, auch in Tliuringen selten, 
hiiufiger im sudlichen und westlichen Gebiet, namentlich in 
der Rheingegend, in Westphalen, Niederhessen. In den 
Alpen, wo sie sehr unregelmassig vertheilt ist, steigt sie bis 
600 Meter empor.')

Bl ii thezeit :  Juni, Juli.
Anwen dung :  Der Nutzen gleicht dem der B. alba. 

Sie riecht, wie die der B. alba, im frischen Zustande stark 
und widrig, schmeckt ekelhaft bitter-scharf, welches vom 1

1) Vgl. z. B. Deutsche Botanische Monatsschrift 1884, Seite 166. 
Perner vergl. fur die Wetterau die Angabe des Preiherrn v. Spiessen: 
Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 128.



Bryonin, einem eigenthttmliehen Extraktivstolfe herkommt, 
die sie nebst Starkemehl, Gummi, Schleimzucker und efcwas 
Harz wie Eiweiss enthalt. Sie rothet ausserlich, frisch an- 
gewendet, die Haut, innerlich eingenommen erregt sie Pur- 
giren und Erbrechen und wegen der Nebenwirkungen ist sie 
heutiges Tages wenig mehr im Gebrauche.

A b b ild u n g en , T a fe l 2197.
AB Ptianze in natiirl. Grosse.



2198. Ecballion Elaterium1) Richard.

Spritzgurke.

Syn. Momordica Elaterium L. Ecbalium agreste Rchb. 
Elaterium cordifolium Moench.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis fingerdicken, astigen, 
niedrigen, stielrunden, aufsteigenden oder liegenden, dicht 
mit stacheligen Borsten besetzten Stengel. Blatter gestielt, 
der Blattstiel halbstielrund, nach innen flach, wie die Blatt- 
spreite borstig; Blattspreite im Umriss dreieckig-langlich, am 
Grunde lierzformig, am Rande unregelmassig buchtig gezabnt, 
oberseits mit vertieftem Netzadersystem, welches auf der 
Rilckseite stark vorspringt und das Blatt grubig-netzig 
macht, Blattende stumpf oder abgerundet; Wickelranken 
sind nicht vorhanden; Bliithenstiele einbliithig oder mehr- 
bluthig, einzeln oder mehre in den Blattachseln; Bluthen 
auf langen Stielchen; Kelch Sspaltig mit schmalen, spitzen 
Abschnitten; Krone trichterig-radformig, btlieilig; mannliclie 
Bliithe mit 5 Staubblattern mit triadelphischen Filamenten; 
Carpell 3facherig, mit zablreichen Samenknospen; Fracht 
steifhaarig, liinglich, zur Reifezeit vom Stiel sich ablosend 
und die Samen ans dem entstandenen Loch hervorschnellend.

1) Beide Namen deuten auf das Auswerfen der Samen hin.



Vork ommen: An Wegen und in Zaunen des sudlichen 
Europa. Im Gebiet nur an der Siidgrenze im osterreichischen 
Ktistengebiet.

Bluthezeit :  Vom Juli bis zuin Herbst.
Anwendung:  Ais Gartenpfłanze schon wegen der ori- 

ginellen Fracht empfehlenswerth. Frułier betrachtete man 
sie ais offizinell.

Anin er kling: Z u dieser Familie gehoren aucli die 
Melone: Oucumis Melo L ., die Gurke: Cucumis satinus L.. 
die Kiirbisse: Cucurbita Pepo L. und C. Melopepo L. sowie 
zahlreiche, verschiedenen Gattungen angehorige Zierklirbisse 
unserer Garten. Da sie nicht eigentliche Ackerfruchte sind, 
sondern ais Zier- und Nutzgewiichse in Garten und auł 
Gemiłseland kultivirt werden, so gehoren sie der Flora nicht 
an. Die ans Nordamerika stammende Stechgurke: Sicyos angu- 
lata L., welche man in Garten ais niedliche Zierpflanze nicht 
selten kultmrt, kommt hie und da verwildert vor, so z. D. 
bei Berlin, Frankfurt a. O., Breslau, in Heeken bei Greussen 
im nordlichen Tliuringen u. s. w. Ais wirklich eingeburgert 
diirfte sie bis jetzt kaum zu betrachten sein.

x\bbildiiDgen. T a fe l 2198.
A Theil der Pflanze in naturl. Grdsse; 1 Fruchtknoten im Quer- 

selinitt, desgl.; 2 Frucht, desgl.j 3 Same, desgl.
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Fam. 96. Campanulaceae.

Jahrige oder mehrjahrige Gewiicbse mit einfachen, neben- 
blattlosen Blattern; Bltithen perigynisch, mehr oder weniger 
Uilacht oberstśindig, gynandrisch, einfach symmetrisch oder 
bisweilen verwickelt symmetrisch; Kelch gamophyll, 3- bis 
Szahlig (meist Szahlig), in der Knospenlage klappig; Krone 
gamophyll, 3— 8zahlig, auf dem ringformig angeschwollenen 
Discus inserirt; Staubblatter frei oder nur am Grunde mit 
der Krone verbunden, meist mit unten breiten, dem Garpell 
dicht anliegenden Filamenten, mit zwei Spalten nach innen 
aufspringend, die Antheren bisweilen rohrig yerklebt oder 
verwachsen; Garpell schizocarp 2— Bblatterig, mit bis in’s 
Centrum yorspringenden und von dort aus ankerformig ruck- 
warts gerollten, die Samentrager bildenden Carpellblatt- 
randern, mit einfachem Staubweg; Samenknospen zahlreich, 
anatrop; Frucht eine oberhalb oder unterhalb des Kelchs 
anfspringende Streubuchse, seltner eine Steinbeere; Samen 
zahlreich, klein, mit geradem Keim und fleischigem Eiweiss.

I)ie Familie findet sich am liaufigsten in beiden ge- 
massigten Zonen.



Gfattungeii:

Trib. 1. Lobeliaceae.
Bliithen verwickelt symmetrisch.
Gatt. 557. L ob e lia  L. Antlieren rohrig verklebt; 

Kapsel 2— 3facherig, an der Spitze 2— 3klappig-.

Trib. 2. Campanuleae.
Bliithen einfach symmetrisch.
Gatt. 558. Jasione L. Bliithen kopfig, von Htill- 

blattern umgeben; Krone sehr schmal 5 spaitig, 
anfangs ganz; Staubweg keulig, mit 21appiger 
Miindung; Kapsel 2facherig, an der Spitze mit 
einem Loch aufspringend.

Gatt. 559. P h y teu m a  L. Krone rohrig, die funt' 
linealen Abschnitte oben verwachsen; Staubweg 
2— Blappig; Streubuchse unterhalb des Kelchs mit 
2— 3 Lochem aufspringend.

Gatt. 560. C am panula L. Krone glockig, olappig; 
Schlund durch die breiten Filamente geschlossen; 
Streubuchse unterhalb des Kelchs mit 3 oder 5 
Lochem aufspringend; Staubweg Blappig oder 
5 lappig.

Gatt. 561. E dra jan th u s A. JiC. Kapsel 2- bis 
Bfacherig, unregelmassig aufreissend; sonst wie 
Campanula.

Gatt. 562. A d e n o p h o ra  Fischer. Discus ganz 
epigynisch, die Staubwegbasis rohrig umgebend; 
Staubweg langer ais die Krone; sonst wie Campanula.



Gatt. 563. S pecu laria  Heister. Kapsel lineal- 
langlich; Krone radfórmig; Filamente am Grunde 
wenig oder gar nicht yerbreitert; sonst wie Cam- 
panula.

Gatt. 564. W a h le n b e rg ia  Schrader. Kapsel halb 
unterstandig, an der Spitze fachspaltig aufspringend,
3- oder bfacherig; Piłamente am Grunde wenig 
oder gar nicbt yerbreitert; sonst wie Campanula.

ARTEN:

557. Lobelia L.
2199. L. Dortmanna L. Blatter linealisch, zwei- 

facherig, ganzrandig; Schaft fast nackt.

558. Jasione L.
2200. J. montana L. Wurzeł einfach, zweijahrig, 

yielstengelig.
2201. J. perennis Lam. Rhizom dauernd, ausiaufer- 

treibend, die Stannnchen einstengelig.

559. Phyteuma L.
Bliithen sitzend, in eine kugelige oder cylindrische 

Aehre diclit znsammengedrangt: S tam m  1: Sp icata  1
Bliithen kttrzer oder liinger gestielt, locker oder ent-

fernt, tranbig, rispig oder d o l d i g .............................13.
1. Aehre stets kugelig oder naeh dem Abbluhen eirund 2.

Aehre rundlieli oder langlich, allmahlig yerlangert,
zuletzt c y lin d r is c h .........................................................9.

2. Kopfchen 5 b lu th ig ..............................................................3.
Kopfchen 12 bllithig bis y ie lb lu th ig ............................... 4.



3. Blatter verkehrt-eiformig oder ans breitem Grunde 
lanzettlich verschmalert, stumpf, ara Ende meist 
dreikerbig, am Grunde ia dea Stiel verschmalert:

2202. Ph. pauciflorum L.
4. Kopfchen 12— lo b ll ith ig ....................................................5.

Kopfchen v ie lb l i ith ig .........................................................8.
5. Blatter der sterilen Kopfe lineal-lanzettlich G.

Blatter der sterilen Kopfe eifonnig-langlich . . .  7.
6. Beck blatter eiformig, zugespitzt, ganzrandig, lialb so

lang wie das Kopfchen:
2203. Ph. hemisphaericum L. 

Deckblatter ans breiterem, zugespitzt gezahntein 
Gruade lanzettlich verschmalert, etwa so lang wie 
das Kopfchen . . 2204. Ph. humile Schleicher.

7. Kopfchen meist lobllithig; aussere Deckblatter ei
formig, zugespitzt, gescharft gesiigt:

2205. Ph. Sieberi Spreng.
8. Aeussere Deckblatter aus breitem Grunde lanzettlich

verschmalert, etwas gesiigt:
220G. Ph. orbiculare L. 

Aeussere Deckblatter linealisch, ganzi-andig, meist 
langer ais das Kopfchen:

2207. Ph. Scheuclizeri Ali.
9. Aehre heli violettblau, rundlieh-lśinglich . . . 1 0 .

Aehre schwarzviolett, yerkehrt- eiformig -langlich . .1 1 .
Aehre weisslich, langlich -cylindrisch .......................... 12.

10. Blatter entfemt gekerbt-kleingesagt, die grundstiin-
digen und unteren stengelstiindigen herzformig, 
eiformig oder lanzettlich oder fast linealisch, ge-



stielt, die oberen lanzettlich-linealisch oder linealisch, 
sitzend, etwas gesagt: 2208. Ph. Micheli Bertol.

11. Aehre langlich; Blatter einfach gekerbt-gesagt:
2209. Pli. nigrum Schmidt.

Aehre verkehrt-eilormig-langlich; Blatter grobdoppelt
g e s a g t .....................2210. Ph. Halleri Allioni.

.,^12. Aehre zuletzt cylindrisch; Blatter doppelt gekerbt- 
gesagt............................... 2211. Ph. spicatum L.

13. Bliithen gestielt, doldig: Stamm 2: Umbelliferae
K o c h .............................................................................. 14.

Bliithen kurzgestielt, entfernt, traubig oder rispig: 
Stamm 3: Paniculata K o ch ............................... 15.

14. Basalbliitter nierenformig, alle Blatter grób sage-
zahnig............................... 2212. Ph. comosum L.

15. Bliitter sitzend oder die unteren kurzgestielt, eiformig,
gekerbt gesagt, die oberen lanzettlich, fast ganz- 
randig, Bliithen traubig-rispig:

2213. Ph. canescens W. K. 
Basalbliitter und untere Stengelblatter gestielt, lan

zettlich, grób gezahnt-gesagt, die obersten linealisch, 
fast ganzrandig; Bliithen traubig:

2214. Ph. limoniifolium Sibtli.
560. Campanula L.

Kelchbuchten ohne A n h a n g se l.....................................1.
Kelchbuchten mit Anhangseln: Stamm 3: Alpina 35.

1. Bliithen gestielt, traubig oder rispig: Stamm 1:
R apunculus............................................................ 2.

Bliithen sitzend, lcopfig oder ahrig: Stamm 2: 
C e r v ic a r ia ...............................................................32.



2. Kapsel nickend oder ttberhiingend............................... 3.
Kapsel a u fre ch t .............................................................. 19.

3. Kapsel nickend, unterhalb der Kelcliabsclmitte auf- 
springend; Krone langlich-glockig mit dicht biirtigen 
Absclmitten, unterhalb des Saums etwas einge- 
selmiirt.......................... 2215. C. Zoysii Wulfen.

Kapsel uberliiingend, am Grandę aufspringend. . . 4.
4. Kelchabschnitte sehr schmal, pfriemlich..........................o.

Kelcliabsclmitte lanzettlich oder langlich . . . . 1 4 .
5. Stengel einbliithig oder a rm bltith ig ...............................6.

Stengel reichbliithig............................................................ 13.
0. Blattstiel der sterilen Kopfe ktirzer oder kaum so

lang wie das Blatt .................................................... 7.
Blattstiel der sterilen Kopfe weit liinger ais das Blatt 10.

7. Stengelblatter sammtlich eirund- langlich . . . .  8.
Mittle und obere Bliitter lineal-lanzettlich . . . .  9.

8. Stengel einbliithig; Bltithen nickend, herabhangend:
2216. C. pulla L.

9. Stengel 1— 3bliithig; Krone buchtig-glockig, bis auf
ein Dritttheil gelappt:

2217. C. excisa Sclileicher. 
Stengel 3— Gbliithig; Krone langlich-glockig, unter

den kurzeń Zahnen etwas verengert, netzaderig:
2218. C. caespitosa Scopoli.

10. Kelchabschnitte abstehend, kurzer ais die Krone . . 1 1 .
Kelchabschnitte zuruckgebrochen, so lang wie die

K rone............................................................... ..... 12.
11. Krone halbkugelig-glockig; Stengel 3— Obliithig:

2219. O. pusilla Haenke.



Krone kreiselformig - glockig; Stengel einbluthig oder 
traubig 2— 6bliitbig: 2220. C. Scheuchzeri Yill.

12. Stengel einbluthig; Krone kreiselformig-glockig;
Blatter der sterilen Kopfe ei-herzformig:

2221. C. carnica Scbiede.
13. Blatter der sterilen Kopfe eiformig, herzformig, nieren-

formig oder rundlich, langgestielt, untere Stengel- 
/  blatter lanzettlich, die oberen schmal-linealisch:

2222. C. rotundifolia L. 
Blatter alle eiformig oder aus breitem Grunde lan

zettlich, die unteren kurzgestielt, die oberen sitzend:
2223. C. rhomboidalis L.

14. Basalbliitter langgestielt . . .   15.
Blatter alle sehr k u rz g e s t ie lt ....................................... 18.

15. Rhizom auslauferartig k r ie ch e n d ..................................16.
Rhizom ohne A u s la u fe r ..................................................17.

16. Blatter ruckseits filzig gran; Traube allseitig ge-
richtet; Blilthen nickend: 2224. C. bononiensis L. 

Blatter etwas rauhhaarig; Traube einseitswendig; 
Blilthen abstehend . 2225. C. rapunculoides L.

17. Stengel scharfkantig, wie die Blatter steifhaarig;
Krone inwendig behaart; 2226. G. Trachelium L. 

Stengel stumpfkantig, wie die Blatter kurzhaarig; 
Krone inwendig kalii . . 2227. C. Icttifolia L.

18. Blilthen traubig, geneigt; Stengel kahl; Blatter lan
zettlich . . . .  2228. C. Waldsteiniana R. S. 

Bllithenstengel gabelspaltig; Blilthen aufrecht, kurz
gestielt; Blatter spatelig . 2229. C. Erinus L.

19. Kapsel ani Grunde au fsp rin gen d ............................... 20



Kapsel in der Mitte oder ain oberen Ende atif-
s p r in g e n d ...................................................................... 27.

20. Bliithen traubig oder cymatisch - traubig..........................21.
Bliithen zu 1—■2 am Ende des Stengels . . . .  26.

21. Stengel żart, niedrig, aufsteigend oder liegend . . 2 2 .
Stengel kraftig, hochwuchsig, steif aufrecht . . . 25.

22. Stengel l ie g e n d ..............................................   23.
Stengel aufsteigend, ziemlich s te if ...................................24.

23. Kelch etwas rauhhaarig, mit lineal-lanzettlichen Ab-
schnitten, fast 2/3 so lang wie die Krone:

2230. C. Elatines L. 
Kelch kahl, mit dreieckig-lanzettlichen Abschnitten,

'/, so lang wie die Krone:
2231. C. garganica Tenore.

24. Kelch steifhaarig, fast so lang wie die sammethaarige
Krone: ganze Pflanze zottig:

2232. C. elatinoides Moretti.
25. Stengel kantig, steif aufrecht mit aufrecliten Aesten;

Pflanze vollig kahl . . 2233. O. pyrmnidalis L.
26. Bliithen aufrecht; Krone yiermal so lang wie die

lanzettlichen Kelchabschnitte:
2234. C. Morettiana Reiclib. 

Bliithen nickend; Krone doppelt so lang wie die meist 
gezahnelten Kelchabschnitte:

2235. C. liaineri Perpent.
27. Stengel aufrecht, hochwuchsig, mehrbliithig . . . 28.

Stengel schlali’, aufsteigend oder gebogen, niedrig,
e in b liith ig ....................................................................31.

28. Pflanze 1— 2jahrig; Kelchabschnitte pfriemlich . . 29.
Flora X X II. 4



Pfianze dauernd; Kelchabschnitte lanzettlich . . . BO.

29. Rispe abstehend, sparrig, fast ebenstraassig; Aeste
oberwarts getheilt . . . .  2236. C. patula L. 

Rispe fast traubig, gestreckt, ziemlich gedrungen;
,  Aeste am Grunde getheilt: 2237. C. liapimculus L.

30. Traube arinbluthig; Kronen sehr gross, kurz glockig,
weit geoffnet . . . .  2238. C. persicifolia L.

31. Bliitter verkehrt-eiforinig, stumpf, in den kurzeń Stiel
zusannnengezogen, ganzrandig, kahl, am Grunde 
g e w im p e rt ..........................  2239. C. cenisia L.

32. Bluthen a h rig ................................................................... 33.
Bluthen in endstandigeu und seitenstandigen Kopfchen 34.

33. Aehre kurz, eiformig-liinglich, gedrungen; Blumen
gelblichweiss . . . .  2240. C. thyrsoidea L. 

Aehre gestreckt, verlangert, unterbroehen; Blumen 
d u n k e lv io le tt ..................... 2241. C. spicata L.

34. Pfianze steifhaarig . . . 2242. C. Gemicaria L.
Pfianze kurzhaarig oder grau flaumig oder kahl:

2243. C. glomerata L.
35. Kelchanhangsel sehr kurz.............................................36.

Kelchanhangsel so lang wie die Kelchrohre . . . 37.
36. Krone wenig langer ais der Kelch, an der Spitze

sparlich mit Haaren bestreut; oberer Stengeltheil, 
Blattrand, Bluthenstielchen und Kelch wellig-zottig:

2244. C. alpina L.
37. Pfianze rauhhaarig; Krone an der Spitze dicht bartig:

2245. C. barbata L.
Pfianze kurzhaarig; Krone an der Spitze kahl:

2246. C. sibirica L.



561. Edrajanthus A. DC.
Deckblatter aus eifórmigem Grunde sehr lang linea- 

lisch, weit liinger ais die Bliithen; Blatter linealisch, 
mit steifen Borsten bewimpert:

2247. E. tenuifolius A. DC. 
Deckblatter langlich-lanzettlich, weit kiirzer ais die 

Krone, beiderseits 1— 2ziihnig, weichzottig be
wimpert; Blatter schmal - lanzettlich, nach dem 
Grunde verschmalert, mit weiclien Haaren be
wimpert . . . .  2248. E. Kitaibelii A. DC.

562. A de n,op hora Fischer.
2249. A. suaoeolens Fischer. Stengel aufrecht, Blatter 

langlich, gesiigt, die unteren kurzgestielt; Staubweg 
hervorragend.

563. Specularia Heister.
Stengel a s t i g ....................................................................1
Stengel e in fa c h .............................................................. 2,

1. Kelchabschnitte so lang wie die Krone und der
Frnchtknoten . . . 2250. Sp. Specuhm  A. DC.

Kelchabschnitte liinger ais die Krone, halb so lang 
wie die Krone und der Frnchtknoten:

2251. Sp. hybrida A. DC.
2. Kelchabschnitte weit liinger ais Krone und Frucht-

knoten ..........................  2252. Sp. falcata A. DC.

564. Wahlenbergia Schrader.
2253. W. hederacea Reichenbach. Stengel sehr astig, 

fadlich, liegend und kriechend; Blatter rundlich- 
nierenformig, eckig olappig.



Wasserlobelie.

Das sehr kurze, dauernde Rhizom entsendet nacli unten 
ejjaen Buschel fadlicher, vollig unverzweigter, stielrunder 
Wurzeln, nacli oben einen spannenhohen, aufrechten, stiel- 
runden, mit wenigen, sehr entfernten Schuppchen besetzten 
und am Ende die armbltithige Traube bildenden Schaft, dessen 
Grund von einer reicliblattrigen Basalrosette umgeben ist. 
Basalblatter kalii, linealisch, stumpf, innen doppelt rohrig, 
namlich der Lange nacli durcii eine Scheidewand in zwei 
Facher getheilt, ganzrandig und glatt; Traube meist 5- bis 
8 bliitłiig, gestreckt, die Bluthen sehr entfernt, in den Achseln 
kleiner schuppiger Deckblattchen, gestielt, nickend; Kelch 
bleibend, kreiselformig, Slappig, mit abgerundeten Lappen, 
zwischen je zwei Lappen mit einem kleinen Zahnchen; Krone 
trichterig, zygomorpli 2 lippig, mit zwei schmalen, auswarts 
gebogenen Lappen der Oberlippe und drei fast gleichgrossen, 
fast bis zum Grnnde getrennten, eirunden, stumpfen Ab- 
schnitten der Unterlippe; Staubblatter 5, unten frei, mit den 
Antheren zu einer Saule verwachsen; Kapsel 2— 3faclierig, 
am Ende 2— 3klappig.

(Ueber die Morphologie dieser Pflanze vergleiche man: 
Flora 1866, Seite 33— 38.)

Bescl ireibung:  Die Wurzel bestelit aus lauter einzelnen, 
weissen ungetlieilten, zwirnsfadendunnen, finger- bis hand-



langen Fasern. Die Wurzelblatter stehen gedrangt bei 
einander, werden 2— 5, auch 8 Cm. lang, sind linienlormig, 
rohrig, in der Mitte aber durch eine Sclieidewand getrennt, 
dadurch 2 fiicherig. Sie bilden durch iliren gedrangten Stand 
ein kurzes Biischelchen, aus dessen Mitte sieli der 30— 45 Cm. 
liohe Schaft erhebt. Gemeinlich steht in der Bliithezeit nocb 
das Pflanzchen unter Wasser und nur der Schaft sielit iiber 
dem Spiegel des Wassers hervor; zuweilen ist aber auch das 
Wasser schon vertrocknet, der Schaft wird dann gedrungener. 
Schaft und Wurzelblatter sind haarlos, erster besitzt 1 bis 
4 kleine, gemeinlich nur 6— 8 Mm. lange Deckblattchen und 
tragt an der Spitze die armbliithige Traube. Ber Kelch ist 
oberstandig, Sspaltig, die Zipfel sind ziemlich gleichgross, 
in den Zipfelwinkeln befinden sieli kleine Anslitze. Ber Kelch 
ist griln. Die Krone ist viel langer ais der Kelch, weiss, 
lila oder auch dunkler blau und lippig. Bie Oberlippe tlieilt 
sich in zwei pfriemenformige Zipfel, die Unterlippe ist grosser, 
31appig, mit einem etwas grosseren Mittellappen. Bie Rohre 
der Krone ist cylindrisch, an einer Seite geschlitzt. Bie 
Genitalien sind kaum langer ais die Rblire und liegen der 
Oberlippe an. Die 5 weissen Staubfaden sind nur an der 
Basis frei, correspondiren mit den Kelchzipfeln und sind mit 
der oberen Halfte zu einer weissen Rohre verwachsen. Die 
unter einander verwachsenen, violetten Staubbeutel sind an 
der Spitze mit weissen Haaren schijn gefranzt und die Narbe 
ist mit einem Kappchen verdeckt. Ber griine Fruclitknoten 
ist so lang ais die freien Bander der Staubgefasse sind; 
sobald die Staubgefassrohre beginnt, fiingt auch der tief- 
yiolette Griffel an, welcher mit seiner 2spaltigen Narbe bis



an das Kappchen stosst. Bei der Kapselreife spaltet sich 
unten der Griffel und die Kapsel klafft an der Spitze in 
2 Klappen von einander. Die kleinen Deckblattchen am 
Grunde der nickenden gestielten Bluthen sind iibrigens viel 
kleiner ais der zai‘te Blllthenstiel.

Yorkommen:  In moorigen Landseen und Moorsumpfen, 
besonders an etwas salzhaltigen Orten. Sie ist auf das nord- 
liche Gebiet beschrankt und besonders zerstreut von der 
Rheinprovinz und Westphalen durch IIannover, Oldenburg, 
Holstein, Sehleswig, Mecklenburg, Pommern, bis Preussen, 
mamentlich bei Konigsberg, Danzig, in Seen des Kartauser 
Kreises.

Bltithezeit:  Juli, August.
Anwendung:  Eine reizende Pfianze fur Moorbeete in 

Blumengiirten; sie kann auch in Topfen kultivirt werden.
Na me: Dem Botaniker Matthias yon Lobel zu Ehren 

benannt. Er wurde 1538 zu Ryssel (Lille) in Flandern ge- 
boren, gab zu Antwerpen 1576 seine historia Plantarum 
heraus und starb 1616 ais Arzt des Konigs Jacob I. in 
London.

A bb ild u n gen . T a fe l ‘2199.
AB Pfianze in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrdssert; 2 Fracht, 

desgl.



2200, Jasione montana L.

Bergheilkraut.

Die bis federkieldicke zweijahrige, wenig verastelte 
Pfahlwurzel treibt mehre ferii le und sterile, einfaclie oder 
astige Stengel, welcbe ziemlich diclifc mit linealisehen, lauzett- 
lichen oder langlichen, meist ganzrandigen, kahlen oder 
schwach kurzhaarigen Blattern besetzt sind. Bluthenkopfchen 
am Ende des Stengels und seiner Zweige, reiehbliithig, 
kugelig, von einer vielspaltigen Hiille uingeben; Krone 
otlieilig mit lineal-lanzettlichen oder linealisehen, selir spitzen 
Abschnitten, welche anfangs mit einander verklebt sind, zu- 
letzt aber sieli vollstandig trennen, vom Grunde gegen die 
Spitze sieli ablosend; Staubblatter 5, mit fiidlichen, freien 
Filamenten und monadelphisclien Antheren; Kapsel zwei- 
facherig, an der Spitze mit einem Loch aufspringend.

Beschreibung:  Die Wurzelblatter sind etwas breiter 
und langer ais die Stengelblatter, ganzrandig, am Iiaude 
wellig gebogen und beiderseits zottig. Sobald diese Pflanze 
zur Bliltlie lcommt, findet man sie schon gemeinlich verwelkt. 
Es steigen in der Regel mehre Stengel aus der Wurzel, 
welche 1(3 Meter hoch und hoher werden, aufrecht stehen, 
eckig und bis zur Mitte reichlich mit Blattern bekleidet sind. 
Diese Stengelblatter messen nur 1 — 1 Cm.  Liinge, sind 
sehr schmal, ganzrandig, ofters auch wellrandig und beider
seits zottig. Soweit der Stengel beblattert ist, liat auch er



Zottelhaare mul sendet aus den Blattwinkeln einen oder 
einige ungetheilte Aeste, die wie der Stengel selbst an der 
Spitze ein Bluthenkopfchen tragen. Das Bluthenkopfchen 
selbst bat 1— 2 1/2 Cm. Durchmesser, ist ziemlich kngelrund, 
nacli oben etwas abgeplattet und wird von einer griuien, 
vieltheiligen Hulle umschlossen, die weit kleiner ais das 
Kopfchen ist. Die kurzstieligen Bllithchen haben Kelche mit 
5 borstenformigen Zahnen. Die Randbluthchen sind zwitterig, 
die,K>cheibenbli.ithchen ofters bloss mannlich, die Kronen blau, 
selten weiss.

Yorkommen:  Besonders ant Sandboden, selten auf 
steinigem Kalkboden, iilmrall gernein tmd gesellig waclisend, 
an Randem, auf Triften, Sclilagen und Heiden zu finden. 
Sie geht im Herbst auf und bltiht im folgenden Jabre. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber fast niemals auf 
Kalkboden; in den Alpen nur wenig emporsteigend.

Blii thezeit:  Julii, duli.
Anwendung:  Ein sehr niedliclies Pflanzchen fur den 

Blumengarten, aber wegen ihrer Hiiufigkeit selten kultivirt. 
In der Kultur muss sie ais zweijahrige Pflanze behandelt 
werden.

Formen:  Sie kommt vollig kahl und melir oder weniger 
behaart vor. Ausserdem weissbliihend, und:

{!■ maior Koch: Wurzel dick, vielstengelig, die Stengel 
Meter hoch; die Kopfchen doppelt so gross. So z. B. bei 

Kroneburg an der Nahe in der Pfalz von Koch gesammelt 
und ain Hohenstein bei Weihmunster im Nassauischen vom 
Apotlieker Rudio. In der Flora von Sondershausen bei 
Uthleben nach Lutze.



y. Utoralis Koch: Wurzel vielstengelig; die Stengel 
niedrig, nach allen Seit.en hingestreckt und nur an den 
Spitzen aufsteigend. Syn. J. montana fi. Utoralis Fries. So 
im Sand arn Meeresstrand, aber auch im Binnenlande, so 
z. B. bei Blankenheim in der Eifel, vor dem Salchenbusch, 
bei Braubach ani Rhein, am Neueweg. Vergl. die Abbildung 
in Reichenbachs Icones, Band 19, No. 217, II.

Nach Beobachtungen von Koch ging die Varietat maior, 
aus Sanien, welche Rudio eingesendet hatte, bei der Garten- 
kultur im Sandboden grosstentheils in die gewdhnliche Form 
(iber. Nur wenige Exemplare trieben Stengel von 1 Meter 
Hohe und dariiber.

Naine: Fon 'laaig, die Heilung.

Abbildung en. Ta fol 2200.
AB Pllanze in natiirl. Griisse; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 dieselbe 

ohne Krone, desgl.; 3 innere Bliitlie, nach der Befruchtung, desgl.; 
-i Fracht, desgl.; 5 dieselbe im Querscłmitt, desgl.; 6 Same, natiirl. 
Griisse und vergrossert.

i'lora xxn.



2201. Jasione perennis Lam.

W  aldheilkraut.

Das kraftige, bis federkieldicke, dauernde Rhizom kriecht 
auslauferartig im Boden umher und treibt fertile und sterile 
Kopfe. Die fertilen Kopfe gehen in bis ','2 Meter lange, im 
tfnteren Theil locker beblatterte Stengel tiber, welche ganz 
einfach bleiben und ani Ende den Bluthenkopf tragen; die 
sterilen Stengel bleiben kurz und endigen in eine Blattrosette. 
Ganze Pflanze kalii oder fast kahl. Bliitter linealisch, flach, 
stumpf, die unteren in den Blattstiel verlaufend und daher 
fast spatelfórmig, am Grundę etwas gewimpert, die oberen 
sitzend, und, mit Ausnahme des gewirnperten Grundes, siimmt- 
lich kahl. Iiullblattchen buchtig spitz gezahnt, lanzettlich.

Besehreibung:  Der Wurzelstock treibt gewohnlich im 
Fruhjahre nur einen einzigen Stengel von 15— 60 Cm. Hohe, 
welcher vollig kahl, und sowohl ohne Nebenstengel an der 
Wurzel ais auch ohne Blattbiischel in den Blattwinkeln ist, 
eine Eigenschaft, wodurch sich diese Species gleich anfangs 
leicht von der sehr ahnlichen, aber nur zweijahrigen Jas ione 
mon tana unterscheiden liisst. Die Astlosigkeit dieser Species 
ist jedoch nicht constant, denn robuste Exemplare entwickeln 
in dem obersten Bltttwinkel, oder auch in beiden obersten 
Blattwinkeln Aeste, welche wenig Bliitter und an ihrer Spitze 
einen Blumenkopf haben, so dass also der Stengel mit 2 bis 
3 Blumenkopfen begabt ist. Dagegen fehlen dennoch auch



solchen Exemplaren die Blatttriebe in den Winkeln der unter 
diesen Bliithenasten befindliehen Blatter. Die Blatter sind 
ganzrandig oder lcaum gekerbt, 2— 3 Cm. lang, 4— 6 Mm. 
breifc, mit Ausnahme der gewimperten Basis, vbllig haaidos; 
die nnteren Stengelblatter werden an der Spitze etwas breiter 
und verschmalern sich unten in einen knrzen Stiel; die 
oberen sind lineal und sitzen. Alle Blatter sind flach. Der 
Bliithenkopf ist umfangreicher ais bei Jasione montana, 
der Stengel starker; wenigstens gilt beides fur die deutschen 
Exemplare, die in niederen Regionen wachsen. Der Stengel 
erreicht fest die Starkę eines Gansefederkiels, der Bluthen- 
kopf halt 16— 24 Mm. im Durchmesser. Die Hullblattchen 
sind gefarbt und sehr scliarf gezahnt, die Blumen grosser 
ais bei J. montana. — Sobald der Stengel den in Knospen 
stehenden Kopf entfaltet, oder auck friiher noch, treibt er 
am Grunde Auslaufer, dereń Spitze eine Blattrosette be
ko mmen, aus welcher im folgenden Jahre, wenn diese 
Blatter abgestorben sind, sich der Stengel entwickelt. Je 
nach Giite des Bodens sind diese liosetten inehr oder ininder 
zahlreich und rasenahnlich. — Die Jas ione humilis mit 
niedrigem Stengel und doppelt kleineren Blumenkopfen, ist 
die Alpenform, welche in den Pyrenaen vorkommt, und alle 
andern Kennzeichen dieser Spezies tragt. Selten weiss- 
bltiliend.

Yorkommen:  Auf Sandboden in Waldblossen und an 
Felsen, vornehmlich in der Rheinpfelz und daselbst haufig; 
aber auch bei Rossleben an der Unstrut, in der Wuste bei 
Allstadt, doch inThiiringen selten.1) Haufiger in denYogesen, 

1) Vergl. (ibrigens Garcke’s Flora von Halle, Seite 296.



im Breisgau, im Schwarzwald, in der rauhen Alb au rnehren 
Stellen, bei Donnstetten, Ulm, Bissingen. Im Ałpengebiet 
scheint sie ganz zu feblen, ebenso im ganzen nordlichen 
und ostlichen Deutscbland.

Bli ithezeit:  Juni bis August.
Anwendung :  Eiue sehr empfehlenswerthe Garten- 

pflanze.

^  A b b ild u n g en . T a fe l 2201.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2202. Phyteuma pauciflorum L.

Z w ergrapunz el.

Das kurze, dauernde lihizom verlangert ,sieli unten in 
eine Pfahlwurzel, nach oben tragt sie einige kurze, schuppige, 
kreiselformige Kopfe, welche eine Blattrosette tragen und 
einen kurzgestielten, bisweilen fast sitzenden Bliithenkopf. 
Blatter gestielt, verkehrt-eiformig oder spatelig oder fast 
lanzettlich, nach unten in den Stiel verschmalert, am Ende 
stumpf und meist dreikerbig; Stengel mit 1— 2 kleinen 
Blattern besetzt; Kopfchen fast kugelig, 5 bltitliig; Deck- 
bliitter rundlicli-eiformig, bisweilen fast herzeiformig, stumpf, 
zottig gewimpert, etwas kiirzer ais das Kopfchen; Keleh 
5 spaltig mit schmalen, spitzen Abschnitten; Krone 5theilig, 
mit schmal-linealiscken, zuletzt zuruckgebogenen Abschnitten; 
Staubblatter 5, mit fadlichen Filamenten; Staubweg hocli 
hervortretend, am Ende Slappig mit fadlichen, zuruck
gebogenen Lappen.

Beschreibung:  Rasenartig wachsende Pflanzchen von
5-— 10 Gm. Hohe, nahe der Eisregion nur einige Centimeter 
lioch. Ihre iiber der Erde befindlichen, holzigen Stammchen 
verasteln sich sehr und auf jedem Kopfe der kurzeń Aest- 
chen befindet sich ein Buschel yon Wurzelblattern, ans dereń 
Mitte sich der aufrechte Stengel erhebt. Die Wurzelblatter 
sind hochstens 3 Cm. lang, bald schmaler, baki breiter, 
zwischen 3 und 6 Mm. breit; immer jedoch fallt die starkste



JBreifce der Spitze selir nahe, nimmt von dort langsam nach 
der Basis hin ab, sieli in ein kurzes Stielchen verlierend, 
wahrend sie sich an der Spitze schnell zurundet, zu beiden 
Seitejo dielit an der Spitze ein Zahncben bildet, wodurcli nim 

„ ein Bzahniges Ende des Blattes entsteht, welches aber bloss 
durch die Lupę recht deutlieb zu sehen ist. Oefters ist aucb 
die Zurundung ganz ohne Zahn, besonders bei schmaleren 
Blattern. Alle Wurzelbliltter sind iłbrigens vollig kalii. Die 
Stengelbliitter sind ani Rande schwach gewimpert, doch feblen 
sie bei Exemplaren auf hohen Standortern gewachsen, welclie 
kaum 3 Cm. hohe Stengel liaben, fast ganz, d. h. nur am 
Grunde des Stengels findet sieb, ganz in der Niihe der 
Wurzelblatter, ein Blatt. Bei hohen Exemplaren trifft man 
1— 3 Stengelbliitter. Die Bliithenkopfe sind 1 Cni. breit 
und boch, ihre Deckbliitter sind stets mit weissen Haaren 
gewimpert und gewolmlich etwas iłber die Hiilfte so lang. 
Die Zalil der azurblauen Bliitben ist immer gering, gewohn- 
lich 5 oder G, aber manchmal auch bis 8. Die Kronenzipfel 
sind anfangs an der Spitze verwachsen, trennen sieb dann 
bei bauchiger Biegung, schlagen sieli horizontal aus einander. 
Der tiefblaue Grilłel spaltet sich in 3 Narben, die Staub- 
tiiden sind an der Basis erweitert.

Vorkommen: Auf Felsen der hbebsten Alpen. Yon 
der Schweiz durch Tirol nach Karntben und Steiermark. Im 
Salzburgiscben nach A. Sauter auf feuchtem, glimmersand- 
haltigem Boden der hochsten Urgebirge von 2000— 2500 Meter 
in der Centralkette, im Ganzen selten, so z. B. am Goldberg, 
Brennkogl, auf den Tauern, vorzuglicli im Lungau, wie am 
Preber und Speiereck.



Bliithezeit:  Juli, August.
Anwendung :  Ein sehr uiedliches Pfłanzchen fur alpine 

Anlagen in Grarten.
Formen:  (]. globulariaefolium Koch (vergl. die Ab- 

bildung bei Reichenbach, No. 218, IV). Blatter breiter, fast 
verkehrt-eiformig; Deckblatter stumpf. Syn. P. globulariae- 
folium Hoppe et Sternberg. Bisweilen weissbliihend.

A bbilclungen . T afel 2202.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



Gletsch er - Rapunzel.

Der vorigen ahnlich, aber durch tlie schmalen Bliitter, 
den hdheren Wuchs und die niebrbluthigen Kopfchen leicłit 
unterscl.eidbar. Bliitter linealisch oder lineal - lanzettlicl.. 
ganzrandig oder an der Spitze schwach gelcerbt; Blilthen- 
kbpfchen meist 12bluthig; fast kugelig, nach obon etwas 
flach; Deckblatter eilormig, zugespitzt, ganzrandig, zottig 
gewimpert, lialb so lang wie das Kopfchen; Blumen blau 
oder bisweilen weiss.

Beschre ibung:  Der Wurzelstock treibt einen auf- 
rechten, dttnnen Stengel, welcher 5 — 15 Cm. hoch, rund, 
feingerieft und kalii ist. Die Wurzelblatter .sind hinsicbtlicli 
der Form rerschieden, bald etwas breiter und linien-lanzett- 
formig, bald ganz schmal und lineal, immer jedoch nach der 
Basis liin etwas yerschmalert und nach der Spitze zu schnell 
in eine Spitze auslaufend. Die schmalblatterige Form hat 
bis 8 Cm. lange aber nur 1 Mm. breite, sieli dennoch nach 
der Basis hin verschmalernde, grasartige Bliitter. Die breit- 
bliitterige Form hat 6 Mm. und dariiber in der Liinge und 
4 Mm. in der Breite haltende Bliitter. Oft sind die Wurzel
blatter fast so lang ais der Stengel, oft ragt auch der Stengel 
iiber sie hinaus. Die Stengelbliitter jedoch sind verschieden, 
indessen niemals sehr zahlreich, gemeinlich 2—-4, zuweilen 
ein einziges Blatt. In der llegel nehmen sie mit der Hbhe



ihres Standes in der Lange und in der Breite etwas zu. 
Die oberen Stengelblatter sind iibrigens halbumfassend und 
sammtliche Blatter haarlos, beinahe oder vołlig ganzrandig, 
vorn spitz oder stumpflich. Die ausseren Deckblatter sind 
nur halb so lang ais der 1— 2 Cm. breite und nur 1 Cm. 
hohe Bliithenkopf, scharf zngespitzt, am Bandę undeutlich 
geschweift und mit weissen Zottelhaaren besetzt, die inneren 
Deekbliitter sind langlich bis lanzettlich und kiirzer noch ais 
die ausseren. Bliithen findet man 8— 14, welche blaue oder 
milchweisse, fadenformige Kronenzipfel liaben, die anfangs 
vorn zusammenhangen und sieli erst spater, nacli voran- 
gehender bauchiger Biegung, trennen und ausbreiten. Die 
Staubfaden sind an der Basis erweitert, der Griffel ist nach 
oben flaumhaarig und tlieilt sich in 3 Narben.

Vorkommen:  A uf Triften der hoehsten Alpen, oft in 
der Nahe der Gletscher. Durch die Schweiz, T irol,1) Salz
burg, Karnthen, Steiermark. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
auf steinigen Triften der hoheren Thonschieferalpen von 
1600— 2000 Metern sehr haufig, so z. B. am Gaisstein, am 
Goldberg, im Lungau, in der Centralkette der Salzburger 
Alpen, seltner auf den Kalkalpen wie z. B. am Untersberg. 
In den bairischen Alpen bei Zirl und Telfs, am Fellhorn, 
am Gramer bei Partenkirchen.

Blii thezeit:  Juli, August.
A nw endung :  Wie bei der vorigen.
Form en :  Alle Blatter sehr schmal, die ausseren lan- 

zettlich, die inneren linealisch oder sammtliche Blatter schmal

1) Vgl, O. Botan. Monatsschrilt 1884, S. 85. In den Brenner- 
alpon bis 2200 Meter. D. Bot. Monatssclir. 1884, S. 50.

F lora  X X II . li



linealisch, offc beide Formen in demselben Rasen: P. gramini- 
folium Sieber. Selten mit verschmalert-lanzettlichen Deck- 
blattern von der Lange der Kopfe, so z. B. in Tirol am 
Ifinger bei Meran und auf den Alpen bei Lienz. Solche 
Exemplare unterscheiden sich von Ph. ł iumile Scłileicher 
nur durch die schmaleren, ganzrandigen oder an der Spitze 
etwas gekerbten Blatter. Selrr selten haben aucli die Deck- 

■ 'blatter am Grandę einige Ziihne (Haasmann, Flora von Tirol, 
L, Seite 550).

A bb ild u n gen . Tafel  2203.
Pflanze in natiirl. Gr.osse.



2204. Phyteuma humile Schleicher. 

Eis-Rapunzel.

Der vorigen sehr ahnlich. Blatter lanzettlich-linealisch, 
die oberen entfernt gezahnelt und nebst den Deckblattern 
am Rande von sehr kurzeń, etwas zuriickgebogenen Haaren 
gewimpert raah; Kopfchen kugelig, meist 12bliithig; aussere 
Deckbliitter aus breitem, zugespitzfc gezahntem Grunde lan- 
zettlich verschmalert, etwa von der Lange des Kopfchens.

Yorkommen:  In Pelsenspalten auf den hochsten 
Jochern der Granitalpen. Im Wałlis auf dem Kafel iiber 
Zermatten und auf dem Mori iiber Macugnaga; im siidlichen 
Tirol auf Granitfelsen der Gletscher Venezia im nordwest- 
Jichen Giudiearie auf mittler Hohe der Gletscher; im Val de 
Fain und auf der Bernina in Graubiindten; im Mollthal am 
Grossglockner.

Bluthezeit :  Juli, August.
A nw endung :  Wie bei den vorigen.
Formen:  Sie weicht ab mit farbigen Kelchen und 

weichen Blattern. So im Yal de Fain und auf der Bernina. 
Ph. Carestiae Bir. ist eine Zwergform.

A b b i ld ungen.  T a f e 1 2204,
Pflanze in natiirl. Grosse.



2205. Phyteuma Sieberi Sprengel.

^  Alpen-Rapunzel.

Syn. Ph. Charmelii Sieber. Ph. cordata Yillain? Ph. 
lanceolata Viilain ?

Reichenbach bałt diese Art nur fur eine alpine Form 
von Ph. orbicu lare  L.

Basalblatter langgestielt, herzformig, eifórmig oder aus 
breitem Grunde lanzettlich, gekerbt, die Bliitter der bluhenden 
Stengel kurzgestielt, die oberen sitzend, aus rhombisch- 
eiformigem Grunde verschmiilert; Kbpfcben kngelig, meist 
15 bluthig; aussere Deckblatter eifórmig, zugespitzt, gescliarft- 
gesiigt, kiirzer ais der Bliithenkopf.

Beschreibung:  Die Pflanze ist in Holie und in Wurzel- 
blatteru sehr verschieden. Hohe Exemplare erreichen 15 Cm. 
in Hohe, haben einen sclilankeren Wuchs im Stengel und in 
Blattern, denn die Wurzelblatter sind 4 Cm. lang, kaum 
1 Cm. breit und sitzen an 5 — 6 Cm. langen Stielen. Die 
untersten Stengel bliitter sind gleich gestaltet und gleieh gross, 
doch die Llinge der Stiele nimmt mit ihrem hoheren Stande 
schnell ab. Die kleine Form wird nicbt viel iiber 5 Cm. 
hoch. Ihr Wuchs ist gedrungen, die Stengelblatter sitzen 
namlich naher beisaminen und scbon die untersten sind kurz- 
stielig. Letzte messen 2 Cm. und dariiber in der Lange und
6— 10 Mm. in der Breite. Diese Form zeigt an den un-



fruchtbaren Buscheln 6— 10 Mm. lange, herzformige Blatter, 
die auf doppelt and dreifach so langen Stielen stehen, 
indessen meistens keine Wurzelblatter. Beide Formen haben 
jedoch immer gekerbte Blatter und bei beiden sind die oberen 
Stengełbliitter charakteristisch, welche stiellos und fast rauten- 
formig sind, dabei sehr tiefe Kerbzahne haben. Bei gut ent- 
wickelten Exemplaren beider Formen messen sio gegen und 
liber 2 Cm. Lange und gegen 1 Cm. Breite. Durcli die 
ausseren Deckblatter ist diese Spezies sogleicb zu erkennen, 
denn sie sind blattahnlich, 1— 2 Cm. łang und 8— 10 Mm. 
breit, mit grobsagigem Ilande une langer Zuspitzung. Uer 
Blilthenkopf ist breiter ais łioch, 2—3 Cm. hoch und 2—4 Cm. 
breit, 10— 15bltitbig; Deckblatter, Deckblattchen und Kelche 
sind gewimpert, die Bluthchen azurblau und, wie bei den 
meisten Arten dieses Geschlechts, hiingen die Kronenzipfel 
an der Spitze anfangs zusammen, biegen sich dann bauchig, 
Ibsen sich und breiten sich aus. Der Griffel ist nach oben 
flaumig und spaltet sich in 3 Narben.

Y orkom m en: Auf Triften der hbchsten Alpen von 
Tirol, Salzburg, Karnthen, Krain und Steiermark. In 
Karnthen z. B. auf der Vellacher Kotschna; in Tirol be- 
sonders im sudłiehen Theil: im Pusterthal auf der Neuner- 
spitze bei Brunecken und auf der Sarlalp in Prax, auf der 
Kirschbaumeralp bei Lienz, uberhaupt auf den Lienzer Alpen, 
auf der Alpe Kodnitz in Kals, auf dem Peitlerkofel bei 
Brixen, auf der Zilalpe bei Meran, auf der Seiseralp und 
am Scbleern, im Duronthal im Passa, am Baldo; im Salz- 
burgischen auf den Lungauer Alpen im Bundscbub und im 
Lessach.



B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
Porm en: Sie variirt je nach dem Standort mit selir 

niedrigem sowie mit hoherem Stengel, ausserdem mit ganz- 
randigen und mit gezahnt-gesagten Stengelbliittern.

A b b ild u n g en . '1'ai'el 2205.
AB Pflanzen mit versohiedenen Blattformen, naturl. Grosse.



2206. Phyteuma orbiculare L.

Scheibenrapunzel.

Syn. Jiapunculus orbicularis Scopoli.
Błatter gekerbt-gesiigt, diejenigen der sterilen Kopie 

and oft mich die unteren Stengelblatter langgestielt, herz- 
formig, eiformig oder aus breitem Grandę lanzettformig, die 
oberen Stengelblatter linealisch; Kopfchen vielbltithig, kugelig 
oder nach dem Yerbliihen eirund; aussere Deckblatter aus 
breitem Grunde lanzettlich verschmalert, etwas gesiigt.

B esch re ibu n g : Die ganze ausdauernde Pflanze erreicht 
eine Hiihe von 1/3— Meter, selten wird sie hoher. Die 
Wurzel ist ziemlieh dtinn, meist etwas gebogen, fast walzen- 
rund wenig faserig. Der senkrechte, ganz einfaclie, innen 
meist hohle Stengel ist entweder ganz glatt oder besonders 
an dem obern Theile etwas behaart, walzenrimd und langs- 
gestreift. Die Wurzelblatter sind langgestielt, eliiptisch 
gekerbt-gezahnt, glatt oder etwas bewimpert, mit ziemlieh 
breitem Blattstiele, walirend die Stengelblatter lieinabe stiellos 
sind. Die unteren derselben sind langlich linien-lanzettformig 
und gleichfalls schwach gekerbt-gesagt, die oberen fast herz- 
formig und langzugespitzt, den Stengel zur Hiilfte umfassend. 
Am Ende des Stengels befindet sich ein einzelnes tiber-



hangendes Bltithenkopfchen, worunter die in eiformig-ver- 
Jśingerte und zugespitzte, meist gewimperte Hiillblattchen 
verwandelten Blatter stehen. Die sitzenden, einzelnen, schon 
dunkelblauen Bluthchen erreichen die Lange von 1— 3 Cm.; 
ihr Kelch ist verkehrt-kegelformig, bzahnig, mit langzuge- 
spitzten Ziihnen und undeutlich 51iantig. Die eigentlicli 
rbhrige, in eine Art Horn zugespitzte Blumenkrone erweitert 
sich gleich iiber ihrer dem Kelche aufsitzenden Basis in 
einen spaterhin fiinffach langsgeschlitzten Bauch, ans dessen 
Spalten (wie ans dem Visir eines Iielms) die 5 StaubLiden 
hervorkommen, wiihrend die diinne Rohre oben noch den 
Griffel umgiebt. Die 5 freien Staubfaden haben an ihrer 
Basis erweiterte und bewimperte Staubtriiger, und die zwei- 
facherigen Staubbeutel erscheinen spaterhin spiral-gewunden. 
Der Stempel endet sich in einen fadenformigen geraden oder 
gebogenen Griffel, welcher in 2 oder 3 dunkelviolette, fein 
behaarte oder driisige Narben zerspaltet. Die dreieckige, 
mit dem Kelche verwachseue Kapsel enthalt 3 Facher mit 
vielen, fast dreieckigen, dunkeln Samen, welche an dem 
centralen Samentrager befestigt sind.

Y orkom m en: Auf feuchten Wald- und Gebirgswiesen, 
besonders auf Sandboden, seltner auf Kalk. In Thfiringen 
ist sie im Musclielkalkgebiet sehr selten (in der Jenaischen 
Flora auf dem Forst und liinter Grosslobigau), weit baufiger 
im Gebiet des bunten Sandsteins, dagegen findet sie sich 
nach Wirtgen in der Eifel nur auf Kalkboden. Sie ist dureh 
das ganze Gebiet verbreitet mit Ausnahme des nordlichen 
Theils; sio geht nordlich bis in die Gegend von Neuhaldens- 
leben, Treuenbrietzen, Dessau u. s. w. In Thilringen ist sie



u och yerbreitet bei Holzthalleben, Allmenhausen in der Flora 
von Sondershausen (nach Irmisch und Lutze, Progr. S. 21) 
und weiter nordlich; selten im oberen Saalgebiet, z. B, bei 
Eyba und Reschwitz (nach Wiefel, I). Bot. Monatsschr. 1884, 
S. 118). Sie yerbreitet sieli siidlich durch das ganze Alpen- 
gebiet und steigt bis 2000 Meter auf den Alpen empor, so 
z. B. gemein im Urgebirge, auf Kalkboden unter der Form 
fis tu 1 osum Etchb. im Salzburgischen.') Sehr yerbreitet 
durch Tirol und auch hier bis auf die Alpentriften empor- 
steigend.

B liith eze it: Juli, August.

A nw endung: Eine sehr hiibsche Gartenpflanze. Sie 
muss in der Kultur feucht gehalten werden und gedeiht am 
besten in leichter, sandiger Gartenerde. Die Blatter konnen 
im Fruhjahr ais Gemiise benutzt werden. Wegen Schonheit 
und Zierlichkeit der Blumen verdient diese Art ais Zier- 
pflanze angebaut zu werden.

Form  en: [1. fistulosum Koch: Stengel hohl, rbhrig. 
So auf sehr fettem Boden. Ans Samen, den Koch von 
Hoppe erhielt, gingen Exemplare mit rohrigem und solidem 
Stengel hervor. Ebenso wird auf lippigem Boden das Kopf- 
chen nach dem Abbliihen eirund. Syn. Ph. fistulosum 
Reichenbach, Flora excursoria.

y. lanceolatum: Blatter lanzettlich. Syn. Ph. lanceolaturn 
Godron et Grenier. 1

1) In A. Sauter’s Flora steht in Folgę eines Druckfehlers „bis 
6000 Meter“ . Vergl. auch fur das Rheingebiet: Deutsche Botan. 
Monatsschrift 1884, 8. 124.
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Die Behaarung wechselt ab, indem, mail besonders auf 
feuchten Wiesen oft fast ganz glatte Exemplare findet, wah- 
rend auf Bergen mehr behaarte vorkommen. Aueh die Form 
der Blatter zeigt einige Modificationen, worunter namentlich 
die mit herzformigen Wurzelblattern bemerkenswerth ist.

Nam e: Phyteum a heisst im Griechischen tiberhaupt 
das Gewaehs, die Pflanze und ist gen. neutr.

Abbildungen. Tafel 2206.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



2207. Phyteuma Scheuchzeri

Felsenrapunzel.

Syn. Pli. Charmelii VIII. Ph. corniculatmn Clairy. 
Płi. Cliarmelii DC.

Blatter gekerbt-gesiigt, die untcren langgestielt, lanzett- 
lich, yerschmalert zugespitzt, die der sterilen Kopfe lierz- 
formig, die oberen linealiscłi; Kopfchen yielbliithig, kugelig; 
iiussere Deckblatter linealiscłi, ganzrandig, meist langer ais 
das Kopfchen. Im Uebrigen der vorigen sehr ahnlich.

B esch re ibu n g : Der Stengel erreicht gewolmlich gegen 
' / 3 Meter H5he, ist aber auch 15 Cm. hoch und bis Iiber 
' /2 Meter hoch zu treffen. Er ist rund, gerieft, kalii oder 
mit einzelnen Flaumenhaaren besetzt. Die ersten Bliitter 
des Wurzelstocks sind eiformig bis herzformig, die folgenden 
liinglich und lanzettformig, alle mit einem Stiele begabt, der 
etwa so lang ais die Blattfliiche ist. Die Stengelblśitter sind 
sammtlich lanzettformig und gehen oben am Stengel in das 
Łinienformige iiber. Sie messen 5 Cm. Liinge und dariiber,
6— 8 Mm. in der Breite, stehen an eben so langen und 
liingeren diinnen Stielen. Alle Blatter sind lcahl, beiderseits 
ziemlich gleichfarbig, gegen die Basis hin deutlich, doch 
schwach gesiigt, nach der Spitze zu ganzrandig und endigen 
sich dort mit lang yorgezogener Spitze. Unten am Stengel 
stehen sie ziemlich nahe beisammen, nach oben zu immer 
weitlaufiger von einander, das oberste Dritteł des Stengels



ist fast oder ganz blattlos. Der Blutlienkopf liat 2-—3 Cm. 
Starkę, ist etwa so gross ais der unseres gemeinen Ph. 
orb icu lare , doch darin scbon eigentliumlieh, dass die 
untersten, linealen und ganzrandigen Deekblatter den Bluthen- 
kopf in der Lange weit iibertreffen. Die Kronenzipfel sind, 
wie bei den meisten Arten von Phyteum a, anfangs an der 
Spitze verwachsen, dann sieli bauchig biegend und von nnten 
nacb oben sic':, losend, endlich aber wagrecht abstehend. 
Sie sind sehr schmal, gleicbbreit und kalii. Der Griftel ist 
dnnkler gefarbt, nach oben hin fein flaumhaarig und in 
3 Narben ausgehend, welehe sieli schneckenformig zuriick- 
rollen. Diese Spezies hat am meisten mit Pb. scorzon eri- 
fo liu m  Vill. Aelinlichkeit, denn die Form der Blatter und 
ihre Berandung sind niclit verschieden. Ph. Scheuehzeri 
verlangert jedoch ihren Blutlienkopf niclit wiihrend und nach 
der Bluthe, jene dagegen bildet allmahlig aus einem 
kugeligen Kopfe eine 5— 10 Cm. lange Aehre. Au cli sind 
bei Ph. seorzon erifo liu m  die śiusseren Deekblatter kiirzer 
ais der Bluthenkopf. Beide Arten haben aber an der Basis 
erweiterte Staubfaden.

Vorkom nien: Auf Felsen und in Felsenspalten der 
Alpen, sowohl in alpiner Region ais auch in subalpiner 
Meereserhebung und auf niedrigeren Bergen. Besonders in 
der Schweiz, namentlich auf den Walliser Alpen, auf den 
Glarner Alpen und bis zum Gotthardgebirge; im sudlichen 
Tirol; in Krain im Isonzothal, bei Wippach; in Steiermark; 
in den sudlichen Alpen in die niedrigeren Gegenden hinab- 
steigend.1)

1) Vgl. D. B. M. 1885, S. 43.



B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine grosse Zierde alpiner Anlagen in 

Garten.
Form en: Die Deckblatter sind meistens vollig ganz- 

randig, seltener gesiigt. Ausserdem weicht sie ab: [1. serratum 
Koch: Bliitter scharf sagezahnig mit vorspringenden Zahnen. 
Syn. Ph. Charmelii Vili. e. p.

A bb ild u n gen . T a fe l 2207.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2208. Phyteuma Michelii Bertoloni. 

Knollenrapunzel.

Blatter entfernt gekerbt-kleingesagt, clie grundstiindigen 
und unteren stengelstiindigen herzformig, eiformig oder lan- 
zettlich oder fast linealisch, gestielt, die oberen lanzettlich- 
linealisch oder linealisch, sitzend, etwas gesagt; Aehre reich- 
bliithig, rundlich oder eirund, zuletzt cylindrisch; Deckblatter 
linealisch, so lang wie die Bliithen oder ktirzer. Rhizom 
knollig.

B esch re ibu n g: Der Stengel ist aulrecht, gemeinlich 
15— 30 Cm. hoch, indessen auch bis 60 Cm. hoch, rund, 
unten fein behaart, nach oben kalii und gerieft. Die Wurzel- 
blatter sind 4— 7 Cm. lang und hochstens nur 3 Cm. breit; 
sie stehen auf 5— 10 Cm. langen, sehr fein-flaumigen Stielen, 
sind beiderseits mit feinen, kurzeń Harchen besetzt und 
unterseits ein wenig rauh. Die breitbliitterige Form ist an 
der Basis herzformig, alle sind am Rande deutlich mit vor- 
wartsgerichteten, fast angedriickten Zahnen gesagt. Die 
Stengelblatter werden nach oben zu immer ldeiner und 
immer kiirzer gestielt, die obersten sitzen vollig und sind 
am Rande flaumig gewimpert. Alle Stengelblatter hahen 
eine lange Zuspitzung. Die Deckblatter sind sehr klein, am 
Rande mit einigen Wimperhaaren versehen und werden bei



volliger Blutlie des Kopfes von den Bltithen verdeckt. Der 
Bliithenkopf ist anfangs kugelig und gegen 3 Cm. gross, 
verlangert sieli aber spater zu 5 Cm. und dariiber. Die 
Bltithen sind azurblau, hellblau oder weiss, ebenso der 
Griffel, welcher meistens 3 Narben hat, aber auch 2spaltig 
(namentlich bei der auslandischen Varietat Pb. seo rzon er i- 
fo lium ) vorkommt. Die Kronenzipfel hangen anfangs an 
der Spitze zusammen, losen sieli aber dann spater, bei 
bauchiger Biegung. Der Griffel ist oberwarts behaart, die 
Staubfaden sind an der Basis erweitert. Diese Species hat 
in Blattform und, nach Verlangerung des Bliithenkopfes, auch 
im Bluthenstande Aehnlichkeit mit Ph. n igrum ; indessen 
sind bei łetzter die Bltithen scliwarzblau, der Bliithenkopf 
derselben ist gleich anfangs langlich-eiformig und jeder Blatt- 
stiel lauft zum Stengel mit einer Haarleiste ein.

Yorkornm en: Auf Alpenwiesen, sowohl auf den Hoch- 
alpen ais in subalpiner Region und am Stidfuss der Alpen 
in niedrigere Regionen herabsteigend. Durch die ganze 
Alpenkette yerbreitet, von der Scliweiz durch Tirol und 
Salzburg bis nach Karnthen und Steiermark. In Salzburg 
besonders die Yarietat a. b e ton ica e fo liu m  Vill. auf fetten 
Wiesen, an Wiesenrandern, an Zaunen bis auf die VoraIpen 
(1600 Meter), nur im Mittel- und Ober-Pinzgau und um 
Gastein, bei Moosham im Lungau. Auch in den deutschen 
Alpen haufig bis 2000 Meter Meereshohe.

B ltithezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Wie bei den vorigen.
Form en: u. betonicaefolium Koch: Blatter der sterilen 

Kopfe und untere Stengelblatter herzformig oder herzformig-



liinglich. Syn. Ph. hetonicaefolium Yillain.!) Ph. persici- 
folia Hoppe.

(■}. scorzonerifolium Koch: Blatter der sterilen Kopfe 
lanzettlich, langgestielt: Ph. scorzonerifolium Yillain.

y. angustissimnm Koch: Blatter der sterilen Kopfe lineal- 
lanzettlich, kurzgestielt: Ph. Michelii Allioni.

^  Nach Koch sind alle diese Formen durch Zwischenstufen 
verhunden und kommen nicht selten alle nehen einander 
auf derselben Wiese vor. Facchini fand sie auch mit weissen 
Blttthen.

1) So 15. in Tirol. Vergl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, 
Seite 84.

A bb ildu n gen . T a fe l 2208.
AB Pfianze in natttrl. Grosse.



2209. Phyteuma nigrum Schmidt. 

Schwarze Kapunzel.

Syn. Ph. ovale Hoppe. Ph. spicatum (i. Rapunculus 
Persoon.

Sie isfc dem Ph. spicatum  L. sehr ahnlich, von dem 
sie sieli jedoch schon durch die schwarzvioletten Blumen 
unterscheidet. Blatter einfach kerbig gesagt, die unteren 
gestielt, eiformig, am Grunde herzformig, am Bnde stumpf, 
die mittlen liingłich, kurzgestielt, die obersten linealisch, 
sitzend; Aehre langlich; Deckbliitter linealisch, kiirzer ais 
die Aehre.

B esch re ibu n g : Viele Autoren halten diese Art fur 
eine blosse Varietiit des Ph. spicatum , indessen liat sie den- 
noch manche Eigenthumlichkeiten vor ihr voraus und scheint 
wohl mit Recht ais >Species aufgeflihrt zu werden. Die ganze 
Gestalt derselhen ist zarter, der Bliithenkopf kleiner, die 
Hohe geringer und die Bluthezeit fiillt um 8— 14 Tage frllher. 
Die untersten Wurzelblatter sind vollkommen herzformig, die 
oberen dagegen ofters langlich - herzformig. Die unteren 
Stengelblatter sind langlich und gestielt, die oberen lanzett- 
lich bis linienformig und halbnrofassend. Alle Blatter haben 
zwar deutliche, doch sehr abgerundete, einfache Kerbzahne,
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wahrend Ph. spicatum  doppelte Kerbzahne besitzt. Die 
Wurzelbliitter haben gewohnlich nur 3— 5 Cm. Lange, laufen 
stumpflieh zu und sitzen an gleichlangen Stielon; die unteren 
Stengelblatter sind bis 8 Cm. lang, ihr Stiel bat bis 5 Cm 
Lange und vorn sind sie spitz. Alle Bliitter sind kalii, an 
allen Stengelblattem bemerkt man in der Nilhe des Stengels 
eine Haarleiste. Die Iiohe des aufreebten Stengels ist oft 
unter 30 Cm., hockstens bis 50 Cm.; er ist bis oben hinauf 

dcahl. Yor der Bluthe ist der Błuthenkopf kugelig' wie bei 
Pli. o rb icu lare , beim Beginn der Bluthe eirund, welehe 
Form er fast bis zum Ausgange der Bluthe behalt. Er liat 
4 Cm. Lange und 2 Cm. Breite. Yor dem Aufbliihen und 
vor der Losung der Kronenzipfel haben die Bliithen eine 
von den ubrigen blaubliłhenden Arten abweichende, tief 
sehwa.izblaue Farbę und die Species ist schon liieran keiint- 
lich. Die Griffel sind in ihrer ganzen Lange flaumhaarig 
und 3narbig.

Vorkom m en: In Laubwaldungen. Stellenweise durch 
das ganze Gebiet, aber an den meisten Orten weit seltner 
ais Ph. spicatum . An einzelnen Orten fehlt die letzt- 
genannte und wird durch Ph. nigrum  Schmidt vertreten. 
Im Norden ist sie sehr selten, haufiger im mittlen, westlichen 
und stidlichen Gebiet. In Thiiringen findet man sie nur 
stellenweise, so z. B. hie und da auf den Saalauen, im grossen 
Paradies, Jena gegeniiber, im unteren Schwarzathal beim 
Chrysopras u. s. w .1) Auf der Donauhochebene bei Mem- 
mingen, Kempten, Dinkelscherben, Wolfegg, auf dem Jurazug

1) Meine Angabe in Koch’s Taschenbach: „GOrbersdorf in Schle- 
sien11 beruht auf einem Irrthum.



bei Eichstiitt, ani Hesselberg, bei Forcliheim, verbreitet im 
bairischen Wald; im Alpengebiet selten.')

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Zierpflanze in Gar ten sehr em- 

pfehlenswerth.
Form en: Ph. nigrum-spicatum: Wilhelmshohe bei Kassel, 

Andreasberg, Minden. Bericht des Vereins fiir Naturkunde 
zu Kassel 1881, Seite 28, 26.

1) Yergl. Kaflisch, Flora, Seite 197; A. Sauter, Flora, Seite 67; 
Hausmanu, Flora I., Seite 552; Lohr, Flora von Koln, S. 176.

A b b ild u n g en . T a fe l 2209.
AB Pfianze in natiirl. Grosse.



Bergrapunzel.

Syn. Ph. ovatum Schmidt. Ph. urticaefolium Clairville.
Der vorigen sehr ahnlich. Blatter grób doppelt gosagt, 

dle unteren gestielt, eifórmig oder langlich, am Grnnde offc 
herzformig, die obersten lanzettlich, fast sitzend; Kopfchen 
eirund-langlich; Deckblatter linealisch, meist kiirzer ais das 
Kopfchen.

Y orkom m en: In Alpenthalern und auf Alpenwiesen in 
der alpinen und subalpinen Region. In der Schweiz und von 
da durch T irol1) und Karnthen nach Steiermark, ebenso in 
den Algauer Alpen und Bairischen Alpen, so z. B. um 
Tegernsee, Mittenwald. Im sudlichen Tirol bis 2000 Meter 
Meereserhebung.

B liith ezeit: Juni, Juni.
A nw endung: Fur alpine Anlagen in Garten sehr 

empfehlenswerth.
Form  en: Sie kommt, wenn auch selten, mit weisser 

Bluine vor.

1) Vgl. Deutsche Bot. Monatssehr. 1884, S. 88 u. 52, 1885 S. 48.

A bb ild u n gen . T a fe l 2210.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



Wiesenrapunzel.

Syn. Ph. Rapunculus Persoon. Reipunculus spicatus 
Scopoli.

Den beiden vorigen sehr iihnlich, aber schon durch die 
weisslich griinen Bluthen leicht unterscheidbar. Biatter 
doppelt gekerbt-gesagt, die unteren langgestielt, eiformig, ani 
Grandę herzformig, ani Ende stumpf; Aehre langlich, zuletzt 
cyłindrisch; Deckblatter linealiscli, weit kiirzer ais die Aehre.

B esch re ibu n g: Die dicke, spindelformige, senkrechte 
Wurzel ist blassbraun oder weisslich, mit einzelnen Fasern 
besetzt. Der Stengel ist 1j3-— :!/i Meter hoch, ganz einfach, 
anfrecht, eckig-gefurcht, unbehaart, mit wenigen Bliittern 
besetzt, an der Spitze die langlich walzenformige Bliithen- 
ahre tragend. Die Bliitter sind unbehaart, am Bandę etwas 
scharf; die Wurzelblatter und dereń Stengelblatter lang
gestielt, breit eiformig, am Grandę tief herzforniig, 5— 8 Cm. 
lang und iiber 5 Cni. breit, einfach oder doppelt kerbig- 
gesagt, oberseits nach der Basis zu oder in der Mitte ofters 
mit einem błut- oder braunrothen Fleck versehen. Stengel
blatter langer, aber vieł kiirzer gestielt, lanzettformig. Die 
obersten, fast schuppenformigen sind linienformig, ungestielt, 
ganzrandig. Die blassgelben Bluthen bilden eine endstandige, 
fast walzenformige Aehre, welche sieli zur Zeit der Frucht- 
reife sehr verlangert und oft 7— 10 Cm. lang wird. Die 
Kelchzipfel sind etwas kiirzer ais die fast halbkugelige Kron- 
rohre, pfriemenformig, weit abstehend. Die Krone ist unten 
weisslich, an den noch zusammenhangenden Spitzen grunlicli.



Die Staubbeutel grtłnlich, linienformig. Der grunliche Grifłel 
vłel langer, mit einer 2- oder Bspaltigen Narbe.

Viełe Autoren fiihren Ph. nigrum , mit dunkelbrann- 
rotheu oder dunkelvioletten Bliitlien, ais Abart von Ph. sp i- 
catum an. Nach Weihe findet sich auch eine Abart mit 
bioss violettem Griffel. Oefters sind die halli abgestorbenen 
Wurzelbłatter mit einem stemfomig ausgebreiteten, schwarzen 
Blattschorf (X ylom a s te lla re  P.) besetzt.

Yorkom m en: In Waldern, auf Waldwiesen, iiberhaupt 
auf fep.ołiŁen, fruchtbaren Wiesen. Sie vikarirt liaufig mit 
P h / nigrum  Schmidt, welche steli en weise, so z. B. in der 
liheinpfalz, ausschliesslich vorkommt. Audi im Alpengebiet 
sehr verbreitet; im Salzburgischen bis 1600 Meter empor- 
steigend.

B lu th ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: In mehren Gegenden Thiiringens werden 

die Blatter im Friihjahr eingesammelt und wie der Kolii 
genossen. Die móhrenartige, fleischige Wurzel ist ebenfalls 
essbar.

Name: Phyteum a, aus dem Griechischen, ph teuo, 
pflanzen, also das Gepflanzte, die Pflanze.

F or men: Bei Wilhelmshohe, Aue, Andreasberg, Minden 
u. a. a. O. ist ein Bastard: Ph. nigrum - spicaturn gefunden.1)

1) liericht des Vereins fur Naturkunde zu Kassel. 1881. S. 13. 2(j.

A b b ild u n gen . T a f e 1 2211.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 Bliithe, desgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.; 4 Bliithe nach der Befruch- 
tung, desgl.; 5 Fruchtknoten im Querschnitt, desgl.; 6 Fracht, desgl.; 
7 Same, von versehiedenen Seiten, natiirl. Grosse und yergrossert.



Dolclenrapunzel.

Syn. JR,apunculus comosus Scopoli.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine spindelformige 

Pfahlwurzel und einen spannenliohen, aufrechten Stengel, 
welcher locker beblattert ist. Blatter gestielt, ungleich grob- 
geziihnt, die Grundbliitter selir langgestielt, rnndlich, lierz- 
formig oder langlich, die Stengelblśitter langlich bis lanzett- 
lich; Bluthen in endstandiger Dolde, kurzgestielt; die Dolde 
mit langlichen bis lanzettlichen, gezahnten Deckblattern um- 
geben von der Lange der Dolde oder etwas langer oder 
kiirzer; Krone am Ende verwachsen bleibend, daher flaschen- 
formig mit engem Hals; Staubweg mit 2spaltiger Mtindung; 
Kapsel 2fiicberig.

B esclire ibn n g : Der Stengel kommt ans einem liolzigen, 
spindelformigen Wurzelstocke und wird finger-, band- oder 
spannenlang. Meist streckt er sich an seiner Basis auf den 
Boden hin xmd erhebt sich bloss an seiner Spitze, doch 
findet man ihn, vorziiglicli wenn er kleiner ist, audi auf- 
steigend, doch niemals ganz aufrecht. Er hat ein Grau- 
griin und ist mehr oder weniger behaart, zuweilen kahl, 
nach oben rothlich. Die Wurzelbliitter sind irnmer weit 
langer gestielt und stets kleiner ais die Stengelblatter. 
Gemeinlich sind die ersten, welche sich an bluhenden Pflanzen, 
wenn nicht bei unfruchtbaren Stocken, gar nicht mehr finden, 
Ybllig kreisrund, die folgenden herzfórmig, die spateren lang- 
lich und so nahern sie sich allmahlig in Grosse und Form



den Stengelbliittern. Letzte aber haben nicht selten bis 
5 Cm. Lange und 2 Cm. Breite, sitzen an nur kurzeń Stielen, 
wiihrend die Wurzelblatter 5— 10 Cm. lange Stiele besitzen, 
und zeichnen sich noch dadurch aus, dass die beiden yorder- 
sten Ziihne besonders gross und breit und lappenartig sind. 
Sie haben ein blaulicheres Griin, sind bewimpert, wenig be- 
haart und aueh ganz kahl. Ebenso yerschieden zeigen sich 
die Deckbjiitter in Behaarung, die selbst unter einander in 
Grosse sehr abweichen, auch sonst an verschiedenen Exem- 
plaren yerschieden lang sind, bald den ganzen Bliithenstand 
iiberragen, bald kurzer ais die Bluthen sind, indessen die 
kurzstielige Bliithendolde, oder yielmehr den Bltithenbttschel, 
in Form eines Kelches umfassen und gezahnt sind. Die 
Bluthen selbst sind bis 8 Cm. lang; es stehen viele bei 
einander, welche einen 4 Cm. dicken, gemeinlich nickenden 
Buschel formen und nach unten eine hiinmelblaue Farbę 
haben, nach oben azurblau werden. Die Bliithenstiele messen 
nur 2—4 Mm.

Y orkom m en: In Felsenspalten der Kalkalpen und 
hoheren Gebirge. Zerstreut auf Kalkfelsen im ganzen siid- 
lichen Tirol von der oberen Baumgrenze bis fast zur Region 
des Oelbaums kerab; in Krain in der Wochein; nach Merz- 
bacher (1878) am Monte Pavione am Ponte Scios an Kalk- 
wiinden.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine herrliche Gartenpflanze fur alpine 

Anlagen.
Abbildungen. Tafel 2212.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 illuthe, desgl.



Aehrenrapunzel.

Das dauernde Rhizom treibt einen oder einige steif: 
aufrechte Stengel von V, Meter Hohe, welche unten locker 
beblattert sind und nacb oben in die lang gestreckte, ent- 
ferntblttthige Aehre ubergeken. Bliitter sitzend, die unteren 
eiformig, kerbig gesśigt, die mittlen langlicli, die obersten 
lanzettlicb, fast ganzrandig; Bliitheu kurzgestielt, in einfacher 
odei’ etwas zusammengesefczter Traube; Carpell 3 facherig mit 
3 lappigem Staubweg; Kronabschnitte anfangs mit den Ran
dem verklebt, zuletzt radformig ausgebreitet.

B esch re ibu n g: Diese Species bildet einen Uebergang 
ans dem Gescblechte P byteum a in das Geschleeht Cam- 
panula. Sie ist diejenige, dereń Kronenzipfel nicht wie bei 
den tibrigen an der Spitze bleibend yerwacbsen, sondern 
gleich anfangs vollig frei sind. Aber statt dessen sind die 
Rander derselben bis lioch herauf verwachsen und es bildet 
also die Krone beim Beginne der Bliithe, den Canipaneln 
ahnlich, eine lange Rohre, dereń kurze Saumzipfel etwas 
abstehen. Spater losen sieli die Rander von oben nach 
unten von einander ab und die nun freien, linealen Zipfel 
breiten sich radformig aus. An kraftigen Exemplaren wird 
die traubige Rispe bis gegen 1/ :. Meter lang und nicht selten 
sogar eine formliche Rispe, indem sieli die untersten Bliithen- 
aste sehr yerlangern und wieder verzweigen. Gemeinlich 
aber erreicht sie nur 10— 15 Cm. und ihre Verastelungen

D
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werdeu nicht iiber 3 Cm. lang, so dass also der ganze 
Bliithenstand eine Traubenrispe darstellt. Die Bluthen siud 
kurzgestiełt, die Bliithenstielclien sind, gleich dem griinen 
Tlieile des Stengels, mit selir feinen grauen Haaren besetzt, 
welclie auch die Bliitter in der .Jugend besitzen. Alle 
Bliithenzweige kommen ans den Winkeln der Bliitter, sind 
2— 3bliitliig und bilden Scheindolden, d. h. die Endbluthe 
bliiłit jmerst und darauf folgen die Seitenblutlien. Der Kelch 
ist nur lj,j so lang ais die Krone und liat lanzettformige 
lang zugespitzte Zipfel. Die .Kronenzipfel sind lilafarbig, 
schmal, spitz und ausserlicli behaart, die Staubfiiden ver- 
breitert. Diese Species weicht aucli nocłi darin von vielen 
Pliyteuma-Arten ab, dass ihr Griffel 3 Narben bat und ilire 
Kapsel 3faclierig ist. Uebrigens wird der aufsteigende oder 
aufreclite Stengel — 1 Meter hoch und seine Bliitter sind 
unter 3 Cm. gross.

Y orkom m en: In Gebiischen, an rau lien , unkultivirten 
Orten. Im Gebiet nur in U n te r  Steierm ark u n ter Gebusch in 
Gesellschaft von Iihus Cotinus zwiscłien Cilli und Licliten- 
wald.

B liith ezeit: Vom Juli bis zum Herbst.
A nw endung: Eine selir empfehlenswerthe Zierstaude 

fur den Blmnengarten.

A bbildu n gen . T a fe l 2213.
1’flanze in natiirl. Grosse.



22i4. Phyteuma limonlifolium Sibth. 

Limonienrapunzel.

Syn. Campamda limoniifolia L. C. virgata Labill. 
Ph. stricta Sims. Ph. collinum Guss.

Der Yorigen sełir ahnlich, aber niedriger, zierlioher und 
schmalblattriger. Basalbłatter langlich-lanzettlich. und ian- 
zettlich, geschweift- gezahnfc oder fast ganzrandig, wellig, 
langgestielt, die Stengelblatter linealisch; Deckblatter klein, 
schuppenformig. Sonst wie die vorige.

Y orkom m en: Auf etwas bewachsenen Abhangen. Im 
Gebiet nur an der Siidgrenze bei Fiume und auf den Adri- 
atischen Inseln (Lesina u. a.). Ausserdem im siidostlichen 
Europa, in Dalmatien, Kroatien u. s. w.

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Ais Gartenpflanze noch empfehlens- 

werther ais die vorige.
Form  en: Die P Han ze ist ausnehmend variabel beziig- 

lich des reichbliithigeren oder diirftigeren Bliithenstandes, 
beziiglich der Beliaarung vom vołlig Kahlen bis zu rauher, 
kurzer Beliaarung, beziiglich des ganz einfachen oder melir 
oder weniger verastelten Stengels, beziiglich der stumpfen 
oder zugespitzten, ganzrandigen oder ausgeschweiften oder 
gezahnten Basalbłatter der Form der Kapsel und der Miin- 
dungslappen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2214.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfltbe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.



Nickende Glockenblume.

Das diuine, kriechende oder liegende Rhizom treibt 
einige fertile und sterile, iiberwinternde Kopfe, seltner bei 
jungen Pfljmzen nur einen einzigen. Stengel oft nur wenige 
Centńrfeter liocli, żart, oft etwas ilstig; Blatter ganzrandig 
oder sehr sehwach ungleicb gezahnelt, die grundstandigen 
sowie die der steriłen Kopfe fast rosettig, eiformig oder 
verkehrt-eiformig, langgestielt, nach dem Grunde in den 
Stiel verschmalert, am Ende stumpf; Stengelblatter locker 
oder ziemlich entfernt, die mittlen spatelformig, die obersten 
lineal-lanzettlich oder lineal-langlich, sitzend; Bliitlien bei 
sehr ldeinen Exemplaren einzeln am Ende der Stengel, bei 
kraftigeren ausserdern einige, oft viele, ans den obersten 
Blattachseln; Kelcli lmrzglockig mit langen, pfriemlichen 
Abschnitten; Krone liinglich-glockig, unter dem kurzeń Saum 
etwas eingeschnurt, die Abschnitte breit, dreieckig, kurz zu- 
gespitzt, dicht bartig.

B esehreibung: Diese seltene Species der Glocken- 
blumen findet sieli 2, 5, 7 und 10 Cm. lioeh. Die Wurzel- 
bliitter bilden durch ihren dichten Stand einen Basen und 
die untersten sind klein, die oberen aber mit dem Stiele 
8— 12 Mm. lang und von dieser Lange nimnit der Blattstiel 
die Halfte ein. Der Stengel ist entweder aufsteigend oder 
vollig aufrecht, haarlos, unverastelt und bis nach oben be- 
blattert; die Blatter werden mit der Hohe desselben immer



kurzstieliger, zuerst elliptisch, dann spatelformig und ganz 
oben lanzettlich oder lineal. Diese obersten Bliitter sitzen 
vollig und sind nur noch 4— 6 Mm. gross. Die obersten 
Bluthen stehen zu 2 und 3 an der Spitze des Stengels 
traubenformig, ihre 6— 8 Mm. langen Stiele entspringeu iu 
den Winkeln der obersten Bliitter, sind kalii und mebr oder 
weniger geneigt. Zuweilen findet man auch nur eine einzige 
Bliithe am Gripfel des Stengels. Die Kelchlappen stehen ab, 
sind linealiscli, gleicli der kurzeń Kelehrohre haarlos und 
reichen bis in das Drittel der 2 Cm. langen Krone hinauf. 
Die Kelehrohre rundet sich an der Basis zu, in den zu- 
gerundeten Winkeln der Kelchlappen sieht man keine Liipp- 
chen und die himmelblauen Blumen sind immer etwas herab- 
geneigt, mit vier dunkeln Langslinien begabt. Die Lappen 
derselben haben eine fast dreieekige Gestalt, die Einschnitte 
der Lappen dringen nur bis 1/5 oder hochsteus bis '/ i  die 
Glocke ein und an der inneren Flachę sind sie behaart. In 
der Fruchtreife hangen die Kapseln herab und offnen sich 
unter den Kelchlappen.

Y orkom m en: An Felsen der Kalkalpen, in dereń 
Spalten das Rhizom eindringt, in einer Meereserhebung von 
2000 Metern und daruber. In Krain in der Wochein, so 
z. B. auf dem Zherna Perst; in Karnthen auf dem Ovir und 
auf dem Rechberg am Eingang in das Vellachthal (Vellaclier 
Kotschna) in Unterkarnthen; in Istrien auf Felsen am 
Orsebnik in den Julischen Alpen; bei Gorz auf der Alpe 
Kren; in Steiermark auf der Oistritza im Oillier Kreis im 
Sulzbachtlial an Felsen der Nadel.

B ltith eze it: Juli, August.



A nw endung: Diese seltne und niedliche Pflanze wlirde 
fur alpine Anlagen in Garten eine yrosse Zierde sein.

Form en: (L puhescens Koch (Manuskript). Die ganze 
Pflanze weich behaart. Freyer enfdeckte sie am 20. August 
1845 in Felsspalten der Alpe Kozhna in Oberkrain und 
nannte sie: 8axia Friderici Augusti, die daneben wach- 
sende kable Form Saxia Zoysii zu Ehren des Freiherrn. 
Karl von Zoys, ihres Entdeclcers.

A b b ild u n g en . Tafe l  2215.
Pflanze in natur!. Grosse.



Hangende Glockenblume.

In Bezug auf Grosse und Ansehen sowie im Wuchs der 
vorigen ałmlicli. Bliitter eirund-langlich, gekerbt, miten in 
den kurzeń Stiel zusammengezogen, die unteren stumpf, die 
oberen spitz; Stengel einfach und stets einbluthig; Bluthe 
ani Ende des Stengels vollkommen iiberliangend; Kelcli 
kurz, halbkugelig, mit lungen, schmalen, pfriemlichen Ab- 
schnitten; Krone weit glockenformig, am Saum am weitesten, 
mit breiten, kurzeń, stumpflichen Abschnitten; Kapsel am 
Grunde aufspringend.

B esch re ib u n g : Die ganze Pllanze wird auf den Alpen 
nur 7 — 12 Gm. hocli, auf den Yoralpen erreicht sie die Hohe 
einer Spamie. Ihre fadendtinne Pfahlwurzel geht senkrecht 
in den Boden hinab, treibt einen auf den Alpen oft ganz 
unyerastelten, oft auch dicbt am Grunde yerastelten Stengel, 
dessen Aeste unverzweigt bleiben und wie der Stengel auf- 
recht stehen, zuweilen gerade, zuweilen etwas liin und her 
gebogen sind. Die Stengel sind, wie die Aeste, fadendiinn, 
haarlos und bis zur Mitte hinauf beblattert. Die Blatter 
sind haarlos, schmelzend- griin, unten stumpf, oben spitz, 
gemeinlich elliptisch, zuweilen auch rundlieh, am Rande 
gekerbt und verlaufen sieli an dem unteren Ende in einen 
kurzeń Błattstiel. Alle Exemplare sind einbluthig, selir 
selten zweibluthig und die Bluthe sitzt an einem feinen 
Stiel und nickt. Sie bat die Gestalt und Grosse unserer



C. r o tu n d ifo lia , die Farbę aber ist etwas dunkler. Die 
Kelchzipfel sind pfriemenformig, erreichen kaum die Halfte 
der Krone, sind wie der ganze Kelch kahl und haben ein 
schmelzendes Griin. Ihre ausgerundeten Buchten sind ohne 
Anhangsel, Die Staubgefasse liegen tief in der Krone, docli 
der Griffel sieht mit seinen 8 Narben ans der Krone hervor. 
Da, wo diese Glocke vorkommt, steht sie partieenwei.se in 
mehren Exemplaren bei einander, welche durch die dicht- 
gestellten, aufrechten einbliithigen Stengel und durcli die 
verfciiltniśsmassig grossen, tiefblauen, eng an einander zu 
stehen kommenden Kronen solchen Pliitzen eine schone Zierde 
verleihen.

Yorkom inen: Auf Matten und Triften der Alpen und 
Yoralpen. Durch die ganze Alpenkette verbreitet; besonders 
aber in Oesterreich; Steiermark; Krain; Salzburg.1) Im Salz- 
burgischen (A. Sauter, Flora, Seite 67) auf feucliten, steinigen 
Pliitzen im Kiese der BiŁclie, an Quellen der Alpen in einer 
Erhebung von 1300— 1900 Metern, selten, so z. B. auf dem 
Tannengebirge, Radstadter Tauern (iiber dem Tauernhause), 
Fuscher Tauern.

Blii thezeit:  Von Johannis bis in den September 
hinein.

Anwendung:  Eine reizende Zierde alpiner Anlagen 
in Garten. Wegen der niedlichen Blumen saet man diese 
Pflanze in Topfe, lasst die jungę Saat diclit neben einander 
sieli entwickeln, so dass der ganze Topf voll von żart en

1) Nach Sturm’a Flora, Heft 34, No. 4 soli sie auch in BShmen 
vorkommen. Es ist aber weder der Autor erwiilmt, noch sind niihere 
Standorte angegeben.



Pflanzchen wird, welclie gleicli einem Rasen die Erde be- 
decken und in der Blufchezeit ilire schonen Blumen entfalten. 
l)ie Bluthe dauerfc mehre Wochen.

Form en: y. Iłapunctili Reiclienbach: Bliitter line- 
alisch oder zungenformig; Kapsel aufrecht.

Abbi ldungen. Ta fe l  221G.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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Rasen - (llockenblume.

Das dutiernde Rhizom ist iihnlich wie bei. den vorigen 
Arten, aber die rasig gedriingten, fingerhohen Stengel unter- 
scheiden diese Art sogleich. Rhizom vielkopfig; die Kopie 
ohne eigentliche Rosetten, aber die unteren Blatter ge- 
drangter, die oberen entfernt; Basalblatter und nntere 
Stengelblatter verkehrt-eiformig, in einen ziemlich breiten 
Blattstiel, kaurn von der Liinge des Blattes, herablaufend, 
schwach nnd ungleich gekerbt; Stengelblatter sitzend, lineal- 
lanzettlich, etwas gesiigt, die obersten linealisch, sehr spitz, 
ganzrandig; Stengel mehrbluthig, traubig oder rispig; Bliithen- 
stiele 1 — 2bliithig; Kelchabselmitte pfriemlich; Krone lang- 
lich-glockig, am Ende am weitesten, nnter den Abschnitten 
etwas verengt, mit einem Adernetz durchzogen.

B e sch re ibu n g :  Die Pflanze bildet einen Rasen. Die 
Wurzelblatter sind durch ihre kurzeń Stiele ausgezeichnet 
und die unteren Stengelblatter stehen an den mit der Basis 
fast oder ganz aufliegenden Stengeln so dicht, dass sie sieli 
decken. Ueber ihnen beginnen die lanzettformigen, eben- 
falls gedriłngt stehenden Stengelblatter, welche ziemlich oder 
vollig sitzen und wenige Ziihne haben und lioher am Stengel 
hinauf findet man lineale, sehr weitliiufig gestellte Blatter. 
Die untersten Stengel haben, gleich den Wurzelblattern, in 
ihrer Blattfliiche 6'— 10 Mm. Liinge und sind halb so breit;



die lanzettformigen, gedrangt stehenden Bliitter messen bis 
IG Mm. Lange nnd bis 3 Mm. Breite. Die linealen, weit- 
liiufig stehenden Bliitter nehmen an Lange schnell ab und 
das oberste Ende des Stengels ist gemeinlich ganz blattlos. 
Die Bluthenstiele werden durch sehr kleine Deckblattchen 
gestiitzt; sie sind żart, theils unverastelt, theils mit einem 
Zweige, daher i — 2 bltitliig und stehen aufrechfc. Die Blrithen 
liaben eine kurze, kreiselfonnige Kelchrohre, dereń 5 Lappen 
aus lanzettlicher Basis pfriemlich zulaufen, aber fast nur so 
lang ais die Kelchrohre sind. Die blauen Kronen sind 3- 
bis 4 mai liinger ais der Kelch, messen 14— 16 Mm., sind 
trichterglockig und die Einschnitte ihrer o Zipfel dringen 
nur bis K in die Kronenmasse ein. Vor der Entwickelung 
sind sie cylinderformig, in der Entwickelung kreiselformig, 
stehen an langen, fadenformigen Stielen und sind entweder 
vollig aufrecht oder ein wenig nickend. Nach der Bluthezeit 
liangt aber die kleine, lOkantige Kapsel herab.

Einer aus Kochs Naclilass stammenden handschriftlichen 
Notiz entnehmen wir noch Folgendes: Blunie hellviolett,') 
das Blau ins Rothliche .ziehend, langlich-glockig, in der 
Mitte arn Weitesten, bemerklich bauchig, unter den Zalinen 
bemerklich enger oder eingeschniirt, ausser dem starken 
Hauptnerven, welcher in die Mitte der Ziihne ausltiuft und 
den beiden schwacheren Seitennerven mit einem deutlichen 
Adernetz vom Grunde bis in die Ziihne durchzogen. Die 
Ziihne arn Rande schwach mit sehr kurzeń Harchen besetzt, 
auswiirts gerichtet. Die Staubfadenbasis eifórmig-dreiecldg,

1) Bei fast allen vorhandenen Abbildungen ist das Oolorit giinz- 
lich fehlerhaft, namentlich auch bei Reichenbach.



am Ramie stark und dicht bewimpert. Vergl. Synopsis II., 
Seite 405.

Yorkoinmen: In Felsenspalten der Kalkaipen, in alpiner 
und subalpiner Meereserhebung. Oberbsterreich; Steiermark; 
Krain; Stidtirol. Aueh in den Lombardischen Aipen.

Bluthezeik:  .Juli, August.
Anwjeliaung; Wie bei den vorigen.
Form en: Nach einer liandscliriftlicłien Notiz von Koch 

aus dessen Nachlass soli Dolliner auf der Baba in Krain die 
aknliche C. macrorrhiza Gay gesammelt łiaben an feuoliten 
Felsen. Sie findet sich sonst auf Felsen und Mauern von 
Piemont, so z. B. am Tenda, Lisa, Gol de Braus u. a. O. 
Sie ist von unserer Art specilisch verschieden, mit kriiftigem 
Rhizom versehen, weit hochwuchsiger; die Basalblatter oft 
fast herzformig; Krone weit glockig, niclit eingeschniirt. 
(Iieichenbach, Band 19, No. 243 II., III.)

Abbildungen. Ta fe l  2218.
A Pflanze in naturl. Grbsse.



2219. Campanula pusilla Haenke.

Niedliche Glo ckenblume.

Syn. C. caespitosa Villain. O. rotundifolia fi. L.
Im Wuchs der vorigen sehr ahnlich. Bliitter der steriłen 

Kopfe rosettig, eifórmig-rundlich, herzformig und nieren- 
formig, gesiigt, gestielt, der Stiel nieładach so lang wie das 
Blatt; untere Stengelbliitter liiiiglich, kiirzer gestielt, die 
oberen linealisch, sitzend; Stengel aufsteigend, rasig, traubig,
3— <3 bltithig; Bliithen halbkugelig oder verkelirt eiformig- 
glockig, olme Adernetz, unter den Saumabschnitten nicht 
eingeschnurt, der Saum efcwas auswarts gebogen; Kelch- 
abschnitte pfriemlich, abstehend.

Unter Kochs nachgelassenen Manuskripten finden wir 
noch folgende Notiz: Krone blau, am Grunde abgerundet, 
ziemlicli weitglockig, die Rohre nicht bauchig, bis zu den 
Ziihnen wenig erweitert, die Ziihne nur wenig auswarts 
gebogen, innen am Rande stark flaumig gebartet, oder 
schwach gebartet, oder nur an der Spitze gebartet, oder am 
Rande kalii oder kaum merkłich mit sehr kurzeń Flauni- 
harchen besetzt; die Rohre ausser dem starken Mittelnerven 
und den zwei scliwacheren Seitennerven ohne Adernetz; nur 
an der Spitze der Zahne finden sich schwache Nebeniiderchen 
an den Seitennerven. Die Basis der Staubfaden ist halbkreis- 
formig oder halbeiformig, breiter ais lang, am Rande eben- 
falls stark und dicht bewimpert. Kapsel lńingend.

Y orkom m en: Auf Felsen und auf Kies der Alpen und 
Yoralpen und mit den Fliissen bis in die Yorebenen hinab-



steigend. Durcli die ganze Alpenkette verbreitet und mit 
der Isar bis Miinchen sowie mit dem Rhein bis Strassburg 
und Oberbaden herabsteigend. Ausserdem auf dem Feldberg 
in Baden; bei Tuttlingen, Bronnen, Wangen in Wfirttem- 
berg; bei Ulm.^Augsburg und Landshut in Baiern. Im Salz- 
burgisclipu 'nach A. Santer auf Mauera, im Bachkies, auf 
Felsen, steinigen Triften des Kalkgebiets vom Thale bis zu 
1300 Meter Meereserhebung sehr haufig, yorzuglich in und 
um Salzburg, wo sie mit ihren reichbluthigen Rasen die 
Mauern sclimuckt, und durcli die ganze Kalkalpenkette; im 
Schiefergebiet auf Kalklagern seltner.

B ltithezeit: Jani, Juli.
A nw endung: Eine reizende Gartenpflanze, sehr ge- 

eignet zu Einfassungen und zur Ausschmuckung kiinstlicher 
Felspartieen. Das Kraut war friiher offizinell ais Diureticum 
und ais Wundmittel, es enthalt einen gelben zum Farb en 
der Wolle brauchbaren Farbstoff.

Form en: Sie kommt, wie alle verwandten Arten, mehr 
oder weniger mit kurzeń Haaren bestreut vor und ausserdem: 

fi. pubescem Koch: Die ganze Pfianze bis zu den Keleh- 
abschuitten kurzhaarig. Syn. O. pubescens Schmidt. Schmidt 
fand sie in den Salzburger Alpen auf.

y. Hoppeana Ruprecht: Von zwerghaftem, sehr ge- 
drungenem Wuchs. So z. B. bei Heiligenblut, wo Ruprecht 
sie auffand.

ó. paniculata Naegeli: Ausgebreitet und rispig. Naegeli 
fand sie bei Zuricli.

A bb ild u n gen . T a fe l 2219.
Pfianze in natfirl. Grosse,



Scheuchzers Glockenblume.

Syn. C. linifolia Lamarąue. C. rotundifolia y. L.

Sie liat einige Aehnlichkeit') mit der tiberall verbreiteten 
C. ro tu n d ifo lia  L. Am leicłitesten ist sie durch denBllithen- 
stand zu unterscheiden. Die Bliithen stehen entweder einzeln 
am Ende des Stengels oder in steifer, 2— Gbliithiger Traube. 
Rhizorn dauernd, diinn, mit sterilen und fertilen Kopfen ver~ 
sehen; die sterilen Kopfe tragen einen Buschel langgestielter, 
rundlicher oder eirunder, am Grunde herzformiger Blatter; 
Stengelblatter lineal-lanzettłich, ganzrandig oder die unteren 
kerbig gesiigt, die obersten sitzend und sehr schmal; Stengel 
einblutlrig oder traubig 2— 6bliitłiig; Kelchabschnitte pfriem- 
lich, abstehend.

B esch re ibu n g: Die Wurzelblatter, an der Spitze des 
mehrkopligen Stockes befindlich, haben lange Stiele, sind 
nierenformig, herzformig oder eiformig und kerbzahnig. Die 
aufsteigenden Stengel, welche mit ihrer Basis am Boden 
liegen, werden 4 — 15 Cm. iioeh. Die untersten Stengel- 
blatter sind eilanglich, kurzgestielt und haben noch kleine 
Kerbzahne, wahrend die oberen, die sich durch ihre Lange 1

1) Yon Neueren wird diese Pflanze vielfach nur fur eine Yarietilfc 
der C. r o tu n d ifo lia  L. gehalten; so z. B. von A. Sauter (Flora, 
Seite 68).

Flora XXII.



auszeichnen, linealformig und yollig ganzrandig sind. Die 
Wurzelblatter der bluhenden Kopfe sind in der Zeit der 
Bluthe schon sarnin tlich yerwelkt und abgefallen, die der 
nicht bluhenden und erst im folgenden Jahre fruchtbaren 
Kopfe entwickeln dann ihre Blatter in einem Biischel. Die 
ICronen sind weitglockig, bis 3 Cm. gross, an der Basis etwas 
yerengert und haben ein tiefes Gentianenblau. Ihre Kelch- 
zipfel sind lineal, stehen ab und besitzen fast die halbe Liinge 
der Krone;- die 5 Kronenlappen sind breit dreieckig, spitz, 
die Einschnitte dringen bis ł/4, aucli wohl bis 1/5 und ij6 in 
die Glocke ein. Die Stengel sind in der Kegel nur ein- 
bluthig, die Glocken kommen aber auch von geringerer 
Grosse vor, sind aber immer ansehnlicber ais bei C. rotundi- 
fo lia  und stets tiefblau. Ob diese Speeies wirklich eine 
echte und nicht die alpinische Form unserer C. rotundi- 
fo lia  ist, musscn spiitere Untersuchungen entscheiden. 
Eigentlich bleiben nur die yerhaltnissmassig langen Stengel- 
blatter und die grossen Blumen ais unterscheidende Merlc- 
male iibrig. Indessen ist die Glocke von 0. ro tu n d ifo lia  
yerschieden genug. Doch besitze ich. ein Exemplar dieser 
Speeies aus Gronland, welches zwar in Blattern der alpini- 
schen yollig gleicht, dennoch aber eine Glocke hat, die kaurn 
grosser ais die Glocke unserer C. ro tu n d ifo lia  ist.

Vorkom m en: Auf Matten und Triften der Alpen; 
sowohl in alpiner ais auch in subalpiner Meereshohe. Durch 
die ganze Alpenkette yerbreitet1) und in dereń Vorgebirgen 
wie namentlich auf dem Schwarzwald, dem Belchen; auf den

1) Yergl. u. a. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 84; 
ebendaselbst 1885, Seite 48.



Sudeten (Riesengebirge und Mahrisches Gesenke); im Bohmer 
Wald.

B liitk eze it: Yon Johannis bis in den September hinein. 
A n w en du n g : Ais Gartenpflanze, wie fast alle Arten 

dieser schonen Gattung, recht empfehlenswerth.
F or men: u. glabra Koeli: Vbllig kalii, meist mehr- 

bluthig. Syn. C. linifolia DC. C. Scheuclizeri Villain.
(j. hirta Koch: durch kurze Haare graugriin. Syn. 

C. ualdensis Ali. C. uniflora Yill. meist einbliithig.

A b b ild u n gen . T a fe l 2220.
Pflanze in naturl. Grosse.



'Kramer GfLo ckenblume.

Syn. C. linifolia Scopoli. C. rotundifolia var. reflexa 
Hausmann.

Der yorigen ausserst iihnlich und yielleicht ebenfalls 
nur Form von C. ro tu n d ifo lia  L. Bliitter der sterilen 
Kopfe eiformig oder lierzfdrmig, langgestielt; Stengelbliitter 
linealisch oder lineal-lanzettlich, die obersten selir schmal 
und sitzend, am Bnde sehr spitz; Stengel 1—7bliithig; Kelch- 
abschnitte lineal-borstlieh, so lang wie die Krone, zuriiek- 
gebrochen.

Hausmann sagt iiber diese Pflanze in einem Brief an 
Ileicbenbacli (Icones, Band 19, Seite 116): „Diese Glocken- 
blume beobachtefce ich in Felsenritzen bei Bożen sehr liaufig 
und seit Jahren. lnirner sind die Kelchzipfel zuruckgeschlagen. 
Der Griffel der Blurne ist sehr yerschieden. Die Kelchzipfel 
sind alsdann bald halb so lang wie die Blumenkrone, bald 
fast so lang. Die Stengel sind 1— 7bluthig. — Ich habe 
diese Pflanze von den Felsen bis auf Wiesenboden yerlolgt 

* und sie hier zu 0. ro tu n d ifo lia  ca ly c is  la cin iis  patu lis 
vel erectis iibergehen sehen.“

Vorkom m en: In Felsenspalten der Alpen. Im Gebiet 
nur in Krain und Tirol. In Krain zwischen Resiutte und 
Ponteba an der Hauptstrasse, sodann zwischen Feldes und



Wochein, auf dem westlichen Abhange der Alpe Kren und 
bis nach Gorz;1) in Tirol bei Bożen und an Felsen bei 
Flitsch im Isonzothal.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den Yorigen.

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

Abbi ldungen. Ta fe l  2221.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Kleine Grlockenblume.

Meist hochwiichsiger und reichbliithiger ais die vorigen. 
Yollig kalii. BI lit ter der sterilen Kopie eifórniig, herzformig 
oder nierenfórmig, oft im TJmriss fast kreisrund, langgestielt; 
unterste Stengelbliitter lanzettlich, die iibrigen linealisch, 
ganzrandigf Stengel rispig, vielbluthig; Krone eifórmig- 
glockig oder fast kreiselformig-glockig, unter den Ziihnen 
nicht eingeschniirt; Kelchabschnitte pfriemlich, anliegend 
oder etwas abstehend. Die Bliitter der sterilen Kopfe und 
die unteren Stengelbliitter sind kerbig gesiigt. Kapsel drei- 
fiicherig, am Grunde aufspringend.

B eschreibung: Die Wurzel dieser ansdauernden und 
gewohnlich kleine Rasen bildenden Pflanze ist diinn faden- 
formig und wenig astig, meist gebogen, und treibt mehr 
oder minder rundliche gesiigte und gestielte Bliitter, welche 
immermebr sich verschmalern, endlich am walzenrunden, 
glatten, vielastigen Stengel sehr schmal linienfbrmig und fast 
ganzrandig werden. Sehr diinn pflegen die Aeste zu sein. 
Einzeln steli en die langgestielten, hiingenden, dunkelblauen 
Blumen an den Stengelenden, mit ganzrandigen, linien- 
formigen Deckbliittern versehen. Der yerkehrt-kegelformige 
Kelch bat 5 Furchen, 5 lange, schmale, spitzige Ziihne, und

1) Der Namo „rundblatterig1 11, weleher sich auf die Bliitter der 
sterilen Kopie bezieht und auf die bliihenden Stengel nieht mehr
passt, kann Anfiinger sehr leioht irre fiihren.



steht unter der glockenformigen, 5 zahnigen Blumenkrone, 
dereń GrifFel liaum langer ist. Die langgestreckten, linien- 
formigen Staubgefiisse haben an ilirer Basis sehr hautig er- 
weiterte Staubtrager, welche sieli oben zusammen neigen, und 
so eine Art von Gewolbe uber dem gelben nectargefass- 
tragenden Kronengrund bilden. Der lange fadenformige 
GrifFel spaltet sieli oben in eine Stheilige Narbe, und die 
Fracht bildet eine 3facherige Kapsel mit vielen oyalen braun- 
gelben Samen, welclie von der an der Seite aufspringenden 
Kapsel ausgeleert werden.

B em erkung: Nach dem Standort iindert diese Art 
ziemlich ab. So erhalt sie an sonnigen Orten weit mehr 
Blfitlien, und die Traube wird zu einer Rispe. Audi die 
Farbę erscheint bald mehr, bald minder blaulichroth, Fast 
stahlblau. Anfanger tibersehen liaufig die rundliclien Wurzel- 
blatter, welche iiberdem bald abfallen, und finden daher den 
Beinamen ru n d b la tterig  unpassend.

V orkom m en: A uf Triften, trocknen Wiesen, an Rainen 
und Grasrandern, auf rasigem Boden in Waldungen, an 
Wegerandern, auf Mauern und Felsen, in den Alpen kaum 
1000 Meter Hohe erreichend. In grosserer Meereserhebung 
wird sie durch die beiden vorigen vertreten. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet und fast uberall sehr haufig.

B liith eze it: Juni bis Oktober.
A n w endung: Die ganze Pflanze wird vom Yieh gern 

gefressen, und ist daher ais Viehfutter beachtungswerth. Der 
ausgepresste milchweisse Saft farbt schon grlin. Wenn diese 
niedliche Pflanze weniger haufig wiire, so wurde man sie ais 
eine grosse Zierde des Blumengartens betrachten.



For men: Sie weiclit bisweilen mit weisser Blume ab. 
Koch unterscheifletf folgende Yarietaten:

(■}. hirta Koch: Der untere Teil der Pflanze von kurzeń 
Haaren rauli.

y. velutina Koch: Ganze Pflanze dicht grauhaarig. Syn.
C. rotundifolia (1. velutina DC.

<). lancifolia Koch: untere Stengelbliitter sehr lang,
6— 8 Mm. breit, die oberen allmahlig kilrzer und schmaler. 
Syn. C. rotundifolia ó. lancifolia D. FI. C. rotundifolia 
(i. reniformis Persoon. O. Baumgarteni Beck. So z. B. auf 
dem Feldberg. Sehr schone, breitblatterige Exemplare wurden 
nach einer handschriftlichen Notiz aus Koch’s Nachlass von 
Schultz bei Bitsch gesammelt. Nach Koch ist sie identisch 
mit C. Hostii Baumg. C. tenuifolia Idoifmann ist nach Koch 
eine in hohem Grase wachsende Form, dereń untere Blatter 
abgefault sind.

Auch C. Decloetiana A. Ortmann gehort zu unserer Art 
ais Form mit liegendem, weichhaarigem, einbluthigem Stengel, 
gezahnelten Stengelblattern, langen Kelchabschnitten. So 
auf Bergwiesen um Joachimsthal und Elbogen in Bohmen.

Abbi ldungen. T a fe l 2222.
Pflanze in naturl. ttrosse.



Jura-Grlockenblume.

Syn. C. rhomboidea Wilki. C. azurea Bot. Mag.
Iihizom kriechend, auslauferbildend, dariernd, sterile and 

fertile Stengel treibend. Blatter der sterilen Kopfe fast 
kreisrund-rautenformig; Stengel bis */2 Meter lioeb, ziemlich 
dicht beblattert, steif aufrecht, am Ende rispig; Blatter 
rautenfbrmig, die oberen langlich-lanzettlich, sitzend, die 
unteren kurzgestielt; Rispe einseitswendig; Kelchabschnitte 
pfriemlicl), anliegend; Krone trichterig-glockig.

V orkom m en: Auf Voralpen und hoheren Gebirgen. 
In der Scliweiz nicbt selten; auf dem Jura liberał!. Audi 
in den Piemonteser Alpen. Gmelin fand sie zuerst in Ge- 
birgsgegenden von Oberbaden liintei' Moskirch im Donauthal. 
Nach einer Angabe von Wulfen soli sie auch in der Flora 
von Gorz vorkommen.

B liitliezeit: Juni bis August.
A n w endung: Eine prachtige, leicht zu kultivirende 

Staude fur das freie Land.
Form en: Die Form fi. lanceolata A. DC. mit aus breitem 

Grunde lanzettlichen Blattern scheint im Gebiet nicht vor- 
zukommen. Syn. C. lanceolata Lapeyrouse. In den Pyrenaen.

Abbildungen. Ta fe l  2223.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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Bologneser Glockenblume.

Syn. C. Thaliana Wallroth. C. ruthenica M. B. C. 

simplex DO.
Sie ist von ahnlichem Ansehen wie die yorige, auch 

von gleiclier Hohe, aber zierlicher und steifer. Blatter 
gekerbt-gesagt, rlickseits graufilzig, die unteren herzformig, 
Langgestielt, die oberen eiformig oder liinglich, spitz oder 
zugespitzt, sitzend; Traube endstiindig, einfaeh oder rispig, 
langgestreekt, sitzend; Kelcb absclinitte lanzettlich; Stengel 
steif aufrecht, stielrund; Bluthen kśingend, allseitswendig.

B escłire ibu n g : Der Stengel ist 1/3— l iji Meter hoch, 
immer rund, und nur nacli o)jen etwas kantig, stelit aufrecht 
und ist durch kurze, verworrene, grauweisse Haare etwas 
filzig. Die Wurzelblatter sind immer langgestielt, docli 
bald mehr, bald weniger deutlich herzfórmig. Die mittlen 
Stengelblatter stehen einander geniiliert, sind 2 —5 Cm. lang 
und halb so breit, yerlaufen sieli an ihrer Basis etwas fliigel- 
artig in den Stengel, sind eiformig, oder laufen wenigstens 
aus eiformiger Basis spitz oder zugespitzt zu. Ihre Ober- 
flache ist durch die feine Behaarung etwas matt- doch dunkel- 
griin, wogegen die Unterflache durch die filzige Behaarung 
weissgraulich erscheint. Die Bllithenstiele sind kiirzer ais



der Kelch, werden durch lanzettliche, gleich den Blattern 
behaarte Deckblatter gesttitzt und stehen unten an der offc 
30 Cm. langen zusammengesetzten Traube in kleinen Schein- 
dolden, oben dagegen einzeln. Der Kelch ist nur ’ /i oder 
V, so lang ais die Krone und letzte hat 5 spitze Zipfel, 
welche etwa bis in der Glocke eindringen. Der Grille 1 
ragt theilweise hervor, theilweise ist er in der Glocke ver- 
borgen und die Kapseln springen ani Grunde auf. Die Be- 
haarung des Kelches ist sehr klein, es finden sich einzelne 
Borstenhaare, die am Saunie der Zipfel dichter stehen, aber 
nur durch die Lupę bemerkbar sind.

Torkom m en: Auf trocknem, rasigem Boden, auf Berg- 
wiesen, an Waldrandern, in Weinbergen, an sonnigen Ab- 
hangen, yorzugsweise auf Kalkboden. Besonders im ost- 
lichen und nordlichen Theil des Gebiets: Krain; Sudtirol; 
Niederosterreich; Miihren; Bohmen; Schlesien; im unteren 
Wallis; Sachsen;1) hie und da in Thiiringen, so zum 
Beispiel bei Erfurt, Tanna, Sondershausen; am siidost- 
lichen Harzrand; in Mecklenburg; in Pommern bei Stettin; 
in der Mittelmark; in Preussen bei Insterburg, nach Exem- 
plaren, die ich der Giite des Herm Apothekers Kiihn ver- 
danke. In Thiiringen sind in neuerer Zeit noch die Stand- 
orte bekannt geworden: Gotha, Burg Gleichen,-) Franken- 
hausen, Steinklippe bei Wendelstein; nach Garcke’s Flora 
von Halle1 2 3) an der Gersdorfer wiisten Feldmark hinter

1) So in Koch’s Synopsis im Widerspruch mit Garcke, welcher 
sagt: „fehlt in Sachsen".

2) Eine „Wandersleber Gleiche" giebt es nicht.
3) Seite 298.



Krollwitz, sowie an grasigen Rainen innerhalb und ausser- 
halb der Weinberge bei Roglitz; bei Ascbersleben an den 
Westerberg&n; in Preussen bei Gumbinnen u. a. a. O.; bei 
Posen. ’)

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine selir empfehlenswertlie Garten- 

pflanze.

1) Vgl. aucb D. B. M. 1885, S. 43.

Abbildungen. T a fe l 2224.
Pflanze in natiirl, Grosse.



Kriechende Glockenblume.

Syn. C. nutans Lamarąue. C. Trachelium Buli. C. 
tracilelioides Reichenbach (non M. L5.). C. crenata Lk. 
C. ucranica Sprengel.

Das dumie llhizom kriecht weit und breit auslauferartiff 
umher und bildefc liie und da riibenformige Anschwellungen. 
])ie Zweigenden der Auslaufer erheben sieli zu steif auf- 
rechten Stengeln, welclie bis J/2 Meter Holib erreiclien und 
bilden ausserdem liie und da niedriger bleibende, sonst aber 
den fertilen ahnliche sterile Stengel. Bliitter kerbig gesiigt, 
wie der Stengel etwas rauhhaarig, fast scharf, die unteren 
selir langgestielt, am Grunde fast lierzformig, im Umriss 
liinglich, am Ende stumpf, die oberen aus breitem Grunde 
lang zugespitzt, die obersten sitzend; Traube am Ende des 
unverzweigten Stengels einseitswendig; Bliithen kurzgestielt, 
absteliend oder fast nickend, in den Achseln schmaler Deck- 
bliitter steliend; Kelchabschnitte lanzettlich, absteliend oder 
etwas zurtickgebogen. Der Stengel stumpf kantig. Die 
Krone bartlos.

B esclire ibu n g : Die ausdauernde, weissliche oder liell- 
braunliche Wurzel treibt viele, weit umher kriechende Aus
laufer. Der Stengel ist 30— GO Cm. lioch, aufrecht, stumpf- 
eckig, unten kalii, nach oben mit angedruckten feinen Harchen 
besetzt, zum Theil iistig oder audi ganz einfach. Die Bliitter



sind scharf gesiigt, durch kurze, abstehende Harchen scharf; 
die unteren sind langgestielt, herzformig-eirund oder langlich, 
die obern sind kiirzer gestielt, eirund-langlich; die an der 
Basis der Bliithenstiele schmal lanzenformig, fast ganzrandig, 
ungestielt. Die etwas geneigten Bluthen bilden eine lange, 
lockere, einseitswendige, einfache oder etwas astige Tranbe. 
Der 5 spaltige' Kelch besteht ans 5 lanzettformigen Zipfeln, 
welche ńiit aufwarts gerichteten, angedriickten Flaumhaaren 
bedeckt sind. An der Kelchrohre ist das Fhlumhaar abwarts 
gerichtet. Die Krone ist bliiulich oder hellviolett, glocken- 
formig, bis tiber die Mitte 5spaltig. Die Antheren sind blass- 
gelb. Der blauliche Griffel tragt 3 weissliche, etwas be- 
puderte Narben.

Vorkom m en: In Waldungen, auf Aeckern, in Giirten, 
auf Gemuseland, iiberhaupt auf Kulturland jeder Art, in 
Weinbergen, an Wegerandern u. s. w. Durch das ganze 
Gebiet yerbreitet. Audi bisweilen in Zaunen und Hecken 
sich einnistend sowie an Bergabhiingen.

B lilth eze it: Juli, August.
Anw endung: Die rapunzelartige Glockenblume ist auf 

Aeckern, namentlich auf trocknem Mergel- oder Kalkboden 
ein schwer au.szurottendes Unkraut, welches von keinem 
unserer Haustliiere beriihrt wird. Die Wurzelbliitter haben 
yiele Aehnlichkeit mit denen von Phyteum a spicatum  L., 
daher der Artname. Auf der Etickseite der Blatter findet 
sich im Spatsommer ein gelber Schorf, U redo Cam panulae 
rapu n cu loid is . Im Garten ist sie trotz ihrer hlibschen
Blumen wegen ihrer Auslaufer nur ais ein hochst liistiges 
Unkraut zu betrachten.



Form en: C. trachelioides Reichenbach. und anderer 
deutscher Autoren (nichfc Marschalł Bieberstein) ist unsere 
Pflanze mit fast allseitig gerichteten Bluthen.

Abbildungen. Ta fe l  2225.
AB Pflanze in natiirl. GrOsss; 1 Bliite, durchschnłtten, vergr8ssert; 

2 Fracht, desgl.



2228. Campanuia Trachelium L.

- • ' Nessel - Glockenblum e.

Syn. C. urticaefolia Schmidt.
Eine der schonsten nnd hochwuchsigsien lieimischen 

Arten dieser Gattung. Stengel aufrecht, scharfkantig, wie 
alle grlinen Pflanzentheile rauhhaarig, bis meterlioch; Blatter 
grób doppelt gesagt, beiderseits steifhaarig, die unteren lang- 
gestielt, aus herzformigem Grunde eiformig oder langlich, 
die oberen aus breitem Grunde langlich, gestielt, die obersten 
sitzend; der steif aufrechte Stengel geht am Ende in die 
etwas rispige, lockere Traube uber; Bliithenstiele achsel- 
standig, 1— 3 bliitliig; Blilthen anfangs aufrecht, zuletzt ab- 
stehend oder etwas nickend; Kelch fast bis zum Grunde 
getheilt; die Abschnitte aus breitem Grunde lanzettlich; 
Kapsel 3 facherig, hangend, am Grunde aufspringend.

B esch re ibu n g : Der Stengel wird -1 /2 — 1 Meter hoch, 
ist durch die herablautenden Blatter und durch die im Stengel 
sich fortsetzenden Blattstiele kantig, steifhaarig, roth an- 
gelaufen. Die Wurzelblatter sind gestielt, gekerbt, herz- 
formig, rauhhaarig; die Stengelbliitter stehen abwechselnd, 
sind unten am Stengel gestielt, oben am Stengel sitzend. 
Ihre Lange ist sehr verschieden, ihre Sagezahne sind mehr 
oder weniger grób, ihre Form ist theils fast herzformig- 
eirund, theils fast herzformig lanzettlich, ihre Spitze ist bald 
spitz, bald lang zugespitzt; ganz oben sind die Blatter



meistentheiłs ganzlich lanzettfórmig. Alle Bliitter sind etwas 
runzelig, an beiden Flachen rauhhaarig, oben dunkelgrUn, 
unterseits licliter in Farbę und die gerieften, oben gerinnelten 
Blattstiele haben dichtstehende, aufwiirts gerichtete Borsten- 
haare. An kriiftigen Exemplaren theilen sich in den unteren 
Błattwinkeln die ungefahr 3 Gm. langen Bliithenstiele an 
ihrer Spitze in 2 bis 3 Stielchen. Am Grunde jedes Blumen- 
stiels und jedes Blumenstielchens befindet sich ein grihies, 
lanzettformiges Deckblatt, welches im Ganzen den Stengel- 
bliittern gleicht. Alle Blumenstiele sind haarlos. Im Knospen- 
zustande stehen die Bltithen aufrecht, spater nicken sie. Die 
5 tief eindringenden Kelcbzipfel sind bei der gewohnlichen 
Art borstig gewimpert, bei C. u r t ica e fo lia  ganz mit weissen 
Borstenhaaren bedeckt. Die 4 Cm. langen Kronen sind 
3 mai so gross ais der Kelch, ihre 5 Spalten dringen bis 
1 /:j oder bis zur Halfte in die Glocke ein, ihre 5 Zipfel 
schlagen sich etwas zuruck, sind eirnnd und spitz. Der 
Mittelnerv der Kronlappen und die Rander derselben haben 
lange weisse Zottelhaare. Die Farbę der Krone variirt in 
dunkel- oder hellyiolett, selten ist sie ganz weiss. Die Staub- 
fiiden sind an der Basis yerbreitert und der Rand derselben 
ist gewimpert. Der Fruchtknoten ist mit weissen Borsten
haaren besetzt, der Griffel dreinarbig.

Vorkom m en: In Waldungen, besonders lichten Laub- 
waldungen mit fruchtbarem Boden, in Gebusclien, an Zaunen 
und buschigen Abhangen in der Nahe der Wiilder. Fast 
durch das ganze Gebiet yerbreitet aber niclit gerade gemein.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Das Vieh frisst diese Pflanze wegen

Flora x x i i ,  1 :;



ihrer rauhen Behaarung nicht gern, docli die Bieuen be- 
suchen sie fleissig, indem sieli am Grandę der Krone 10 Nec- 
tardrusen finden, welelie viel Honigseim absondern. In der 
Medicin wird diese Pflanze nicht gebraucht, die Wurzel ist 
essbar. Die^praclitige Pflanze verdient einen Piat/, in jedeni 
Blumengarten; ganz besonders aber eignet sie sieli zu Yer- 
zierung des Saums von Geholzanlagen.

P or men: Bisweilen weissbliiliend; ausserdem: (i. dasy- 
carpa Koch: Kelch mit weissen, steifen Borstenbaaren be- 
deckt. Syn. C. urticaefolici Schmidt. Prachtige Exemplare 
dieser Porni crhielt ich ans der Gegend von Insterburg von 
Herm Apothelcer Kuhn. Herr Pr. J. Weiss sammelte sie 
im Juli 1883 im Wald zu Bandisen unweit Caymen, auch 
bei Darkelimen u. a. O.

Hame: Der Name T rachelium  stammt von tQayveXoę;, 
Hals, weil man sie friiher sammelte, und den Tliee zum 
Gurgeln gegen Halsgeschwlire benutzte.

A bbildu n gen . T a fe l 2226.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2227. Campanula fatifolia L.
Breitblattrige Grlockenblume.

Sio ist im Gan zen der vorigen ahnlich, aber noch 
robuster. Stengel aufrecht, stumpfkantig; Blatter eiformig- 
langlich, zugespitzt, grób doppelt gesiigt, kurzbaarig, die 
nntersten langgestielt und am Grunde breit, fast herzformig, 
die obersten breit lanzettlieh, fast sitzend; Bliitlienstiele 
achselstandig, einbliithig, in eine Traube zusammengestellt; 
Bluthen hangend; Kelch glockig mit aus breitem Grunde 
lanzettlichen Abschnitten; Krone langrohrig glockig, violett- 
blau, bisweilen weiss.

B esch re ibu n g: Der Stengel ist nnverastelt, wird V2 bis 
1 Meter hoch, ist rnndlich und stumpfkantig und mit kleinen 
Gabelhaaren sparlich besetzt, ganz oben vollig haarlos. Die 
unten am Stengel eiformigen Blatter sind bis 12 Cm. lang 
und 5 Cm. breit, kurzgestielt, am Rande doppelt gesagt, 
doch mit stumpfen, groben Ziihnen und an der langen Spitze 
ganzrandig. Beide Blattflaehen sind durcb kleine Borsten- 
haare rauh, die besonders an den Nerven der Unterflache 
dichter stehen. Der kurze Blattstiel bat gleiche Behaarung. 
Die obersten Blatter sind lanzettfbrmig, sitzend, im Uebrigen 
den untern gleich. Aus ihren Winkeln entspringen die violett- 
blauen Bluthen, welche an kurzeń, haarlosen Stielen stehen



und liber 4 Cm. Lange messen. Die Kelchrobre ist kurz, 
die 5 Kelchlappen sind lanzettformig und haarlos, li ab en 
kaum '/j der Krone. Letzte ist glockenformig, ihre Zipfel 
sind breit, spitz und ein Drittel so lang ais die ungetheilte 
Glocke, im Innem behaart, ani Karnie gebartet. Yron C. 
T raclielium , der diese Species ara iihnlicbsten ist, liisst sie 
sieli sogleich an dem niclit durch abstehende Haare rauhen, 
sondern fast kall len, nur mit anliegenden sparsarneu Harelien 
besetzten Stengel erkennen, dessen Bliitter an der Basis auch 
niemals herzformig sind, sondern sich im Gegentheil wenig- 
stens an einer Seite^verscluniilern.

Vo rkom m en: In Wiildern und schattigen Gebiiscben 
von Norddeutschland, docli nur stellenweise, besonders von 
Mecklenburg und Pommern, Schlesien und Mahren, auch im 
Konireiche Sachsen bei Grossenhain, Tharand und Berggiess- 
hubel; desgleichen am Harz im Selkethale, aber nicht bis 
Thiiringen. Yerbreitet im Elsass und im Schwarzwald; da- 
gegen in Lothringen nur vereinzelt; in der Rheinprovinz auf 
der hohen Aclit in der Eifel, Westerburg; in Westplialen 
liei Winterberg, Siegen, Brilon; in der Vorderrhon an der 
Teufelsmuhle bei Bischofsheim; nordlich hie und da in 
Preussen, so z. B. erhielt ich sehr schone Exemplare von 
Herrn Apotheker Kiihn aus Insterburg und von Herm 
Fr. J. Weiss aus Caymen; nacli i hm konmit sie in Preussen 
ausserdem z. B. bei Konigsberg, Strandort Warniken, Wehlau, 
Fischhausen, Allenstein, Heiligenbeil, Danzig, Fiatów u. s. w. 
vor; Zalewo bei Obornik in Posen; in den Floren von 
Liibeck und Hamburg; in Schleswig; am Harz bei tiucdlin- 
burg und Blankenburg; im Erzgebirge und in der Lausitz;



im Siiden in Bohmen; Steiermark; liie und da in der 
Schweiz.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Man besetzt mit ihr liin und wieder 

den Garten zwischen den Gestrauchern, wo sie in dereń 
Schatten sehr gut aufkommt und eine hiibscke Zierpflanze 
wird.

Form en: (i. eriomrpa A. DC. Kelchrohre weichhaarig.

A b b ild u n g en . T a fe l 2227.
Pfianze in natiiil. Grosse.



2228. Campanula Waldsteiniana l i. S.

Waldstein s Grlockenblum e.

Von den vorigen ganz verschieden. Das rtibenfórmige, 
spindelige, dauemde Rhizom treibt einige aufrechte oder auf- 
steigende, locker beblatterte, spannenhohe Stengel. Unterste 
Blatter sebr kłem, sehuppenfomiig, die oberen allmahlig 
grosser, fast sitzend, lanzettlicli, spitz oder zugespitzt, ent- 
fernt kerbig - sagezahn ig ; Bliithen aufrecht, gleicbmassig 
trichterformig, mit filnf' gerade vorgestreckten, dreieckigen 
Ziibnen; Kelchabachnitte gerade yorgestreckt, durch breite 
Zwischenraume getrennt. Bllitlien achaelstiindig.

Y orkom m en : Auf Felsen in hoheren Gebirgen des 
siidostliclien Europa. Im Gebiet nur in Lstrien in Felsen- 
spalten am Monte Maggiore und zwar die gewohnliche Form 
a. F reyeri Rchb.

B luthezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie ist ais Gartenpflanze ganz besonders 

zu empfehlen.
Form en: a. Freyeri Reichenbach fil.: Bliithen traubig; 

Krone glockig-cylindrisch; Kelchzalme linealisch, kerbzahnig; 
Basis der Filamente schrnal. So in lstrien.



(i. Visianii Reichenbach fil.: Bliitlien traubig oder aus- 
gespreizt rispig; Krone erweitert. glockig; Kelchzahne kleili, 
dreieckig; Basis der Filamente breit. So in Ungarn und 
Dalmatien.

A nm erkung: Den Beinamen wahlten Romer und 
Schultes zu Bbren des urn die ungariscbe Flora so verdienst- 
yollen Forscbers.

A bb ildu n gen . T a fe l 2223.
A Pflanze in natur!. Grosse; 1 Kelch, vergrossert.



Sommerglockchen.

Syn. WahlunberjjicC Erinus Lk. Tioucela Erinus Du- 
mortier, Reichenbaćb. Erinia Campanula Noulet.

Dieses zarte Pfliinzchen macht durchaus nicht den Ein- 
druck einer Campanula. Die dumie, spindelige Pfahlwurzel 
treibt einen spannenhohen, stielrunden, von unten auf sparrig 
axilliir und cymatisch veriistelten Stengel, welcher im Herbst 
mit der Wurzel abstirbt. Bliitter langlich, wie die ganze 
Pflanze kurz rauhhaarig, grób und entfernt sageziihnig, die 
unteren in den kurzeń Stiel verschmalert, die oberen sitzend, 
die obersten eiformig, beiderseits einzahnig; Bliithen kurz- 
gestielt, aufrecbt, an dem wiederholt veriistelten Stengel 
tbeils achselstandig, tlieils endstandig, daher der Bliithen- 
stand unregelmilssig cymatisch und sparrig; Kelch tief ge- 
tlieilt, mit durch spitze Buchten getrennten, lanzettlichen, 
aufrechten oder anfangs anliegend einwiirts gekruminten Ab- 
schnitten, fast so lang wie die rohrige, aufrechte, Sziihnige 
Krone; Staubbliitter mit nach dem Grunde plbtzlich ver- 
breiterten Filamenten; Kapsel 3facherig.

Die Bliitter stehen an dem langgegliederten Stengel 
selir entfernt und sind fast keilformig-liinglich; die Basis 
der Filamente ist mit kurzeń Haaren bestreut.

Y ork om men: An trocknen, kahlen Abhangen, an 
sterilen Orten, auf trocknen Aeckern und Weideplatzen, auf



Mauern. Durch das stidliche Europa verbreitet. Im Gebiet 
nur um Mompelgard im Oberelsass und urn Pola in Istrien. 
Ausserhalb der Grenzen des Gebiets in Croatien, Dalmatien, 
in der Lombardei, in Piemont u. s. w. Ausserdem im sikl- 
lichen und westlichen Frankreich, in Spanien und Portugal, 
auf den Balearen, in Italien, Griechenland, der Tiirkei.

B liith eze it: Juli bis August.
A nw endung: Sie yerdient ihrer niedlichen Blumen 

wegen einen Platz unter den Sominergewachsen des Blumen- 
gartens.

A b b ild u n g on . T a fe l ‘2229.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe mit Kelcli, vergrossert; 

2 Staubgefśiss, desgl.
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Gloclten-Mannertreue.

Dieses alierliebste, kanni handhohe Pfliinzchen gleicht 
im Habitfts eher einer Veronica ais einer Campanula. Das 
bis federkieldicke, dauernde Rhizom treibt einige sterile mul 
fertile Kopfe; Bliitter gesiigt, die der sterilen Kopfe und dio 
Basalblatter der fertilen Stengel rosettig, sehr langgestielt, 
herzformig-rundlich oder lierz-eiformig, stumpf; die bliihenden 
Stengel sehr entfernt bebliittert, sehlaff und diinn, liegend 
oder aufsteigend, ibre Bliitter kurzgestielt, lierz-eiformig, zu- 
gespitzt; Stengel rasig beisammenstehend, einfach oder etwas 
iistig; Bliithen traubig - rispig; Bluthenstiele achselstandig,
1 —Sbliithig; Kelchabschnitte lineal-lanzettlich; Krone fast 
bis zum Grundę bspaltig, fast radformig; Kapsel, wie die 
Blumen, aufrecht, am Grunde aufspringend. Die ganze 
Pflanze ist kalii oder flaumhaarig, der Kelch kurz rauh- 
haarig.

Y orkom m en: In Felsenspalten hoherer Gebirge des 
siidlichen Europa. Koch fuhrt in der Synopsis und im 
Taschenbuch nach einer Angabe von Biasoletto irrthumlicher 
Weise die Insel Cherso ais Standort an. Das Pflanzchen 
findet sieli aber in der Niihe unserer Florengrenze in den 
Piemontesischen und Lombardischen Alpen, auch in Dal- 
matien.

B liith ezeit: Mai bis August.



A n w en du n g : Eine ganz allerliebste Zierpflanze, die 
den Gartnern niclit warm genug zur Kultur empfohlen 
werden kann. Sie wiirde sieli nicht nur al.s eins der sokon- 
sten Gewachse zur Aussehmiickung von Felspartieen, sondern 
auch im hochsten Grade ais Ampelpflanze eignen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2230.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Staubgefass, yergrossert.



Mauerglóckchen.

Syn., <J. muralis Reichenbach. Wahienbergia flaccida 
Presl. C. Elatines Tenore (non L.)

Der vorigen selir ahnlich. Pflanze kalii oder flauniig, 
von liegendem oder hangendem Wuchs, mełirstengelig, mit 
federkieldickem, dauerndem Bluzom. Blatter ungleich oder 
doppelt gesiigt, die der sterilen Kopie .sowie die unteren 
Stengelbliitter herzformig-rundlicli, ianggestielt, die mittlen 
Stengelblatter eiformig, bisweilen etwas in den Blattstiel 
vorgezogen, die obersten mit breitem Grunde sitzend; Bliitlien 
traubig-rispig; Bliithenstiele in den Achseln kleiner Blatter, 
1 — 3 bltltliig; Kelchabselinitt e lanzettlieh, zuriickgebogen; 
Kronen 5theilig, radformig, die Abschnitte zuriickgebogen. 
Die Basalbliitter sind bisweilen fast nierenformig, alle Blatter 
stumpf, der Kelch ist kalii, seine Zaline sind dreieckig- 
linealisch, sebr kurz, kaum den yierten Theil von der Lange 
der Krone erreichend. Blunien schon hellblau, bisweilen 
weiss.

Yorkonim en: In Pelsenspalten und auf Mauern im 
siidliclien Europa. Im Gebiet nur an der Sudgrenze auf 
den Adriatiscken Inseln, so z. B. an Felsen des Berges 
Trikavaz auf Yeglia, auf der Insel Gherso und anderen; auch 
in Istrien, z. B. an Felsen bei Tianova. Ausserdem in



Croatien, Yenetien, der Lombardei, in Italien (z. B. beiNeapel)^ 
Dalmatien u. s. w.

B liith e z e it : Mai bis Juli.
A nw endung: Fur den gartnerischen Gebrauch nicht 

minder empfehlenswerth wie die vorige und zu denselben 
Zweclcen, ja ais Ampelgewachs noch vorztlglicher.

Abbildunge n. T a f e 1 2231.
Pflan/.e in natiirl. Grosse.



2232. Campanula elatinoides Moretti. 

Sammetglockchen.

Syn. C. Elatines Poll.
Khizorę. 'cfauernd; Stengel aufsteigend, wie die ganze 

Pflanze filzig, ziemlich kraftig, spannenhoch, locker be- 
bliittert; Blśitter eiformig, die untersten herz-eiformig, łang- 
gestielt, grób gesagt, stumpf, die oberen kurzgestielt; Bluthen 
in armzahligen, achselstandigen, in eine Traube zusammen- 
gestellten Cymen, etwas abstehend; Kelcli filzig; Kelch- 
abschnitte linealisch oder lanzettlich, fast so lang wie die 
Krone; Krone fast radformig, tief Stheilig, sarninethaarig, 
mit breit lanzettlichen, zuriickgebogenen Abschnitten.

Yorkommen:  An Pelsen im Hochgebirge. Im Gebiet 
nur auf Pelsen der Alpen in der Uingebung von Brixen und 
an Mauera des Magdalenenklosters uber Brixen. Ausserdem 
auf den Lombardiscben Gebirgen.

Bli ithezeit:  Juni bis August.
Anwendung:  Ais Gartenpflanze empfehlenswerth.

A b b ild u n g en . T a fe l 2232.
A Pflanze in natur], Grbase; 1 Bluthe, vergrOssert.



Pyramiclen - Glockenblume.

Eine der prachtvollsten Arten dieser Gattung! Die 
Wurzel ist zweijahrig, liegt schrag im Boden und wird im 
zweiten Jahre bis fingerdick. Im ersten Jahre treibt sie 
eine Itosette langgestielter, rundlich - herzformiger oder ei- 
herzformiger, stumpfer, grób kerbig gesiigter Blatter. Die 
ganze Pflanze ist vollig kalii; alle grttnen Pflanzentheile sind 
glatt, und glanzend. Stengelblatter eifórmig, die unteren 
gestielt, łierzeiforinig, kerbig gesiigt, die obersten, und na- 
mentlieh die Deckblatter, sitzend, lanzettlich; Stengel steif 
aufrecht; kannelirt kantig, entfernt beblattert, selten einfach, 
meist stark pyramidal und 1'ast anliegend veriistelt; Bliitlien- 
stiele in den Achseln kleiner Deckblatter, 1— 3 bltłthig; das 
Stengelende und seine Zweige gehen in langgestreckte, 
lockere, rispige Trauben iiber; Bluthen gestielt, aufrecht 
oder wenig abstehend; Kelchabschnitte lanzettlich, durch 
rundę Buchten getrennt, hochstens halb so lang wie die 
Krone; Krone trichterig-glockig, unten etwas bauchig, mit 
eirunden, stumpf zugespitzten Lappen; Filamente kurz, die 
lireite, eiformige Basis liinger ais der obere, liidlicbe Theil.

Y orkom m en: An steinigen Abhangen, aufFelsen und 
Mauern im sudlichen Europa. Im Gebiet nur im sudlichsten 
Theil in der Nalie der Grenze: In Krain um Idria am Strup 
und Nanas; im osterreichischen Kustengebiet, namentlich in



der Umgegend von Triest; sehr haufig bei Fiume; in der 
Flora von Gorz ara Monte Santo und an anderen Orten. ') 
Sie tritt ausserdem in Yenetien, in der Lorabardei, in Dal- 
niatien und in, Griechenland auf. Gem siedelt sie sich auf 
altem Gem&uer an, so z. i!, in Verona und bei Yenedig.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein prachtvolles Gartengewśichs, welches 

sich in den letzten beiden Decennien allgemein beliebt ge- 
macht hat. Sie verlangt sonnige Lagę und entwickelt sich 
bei guter Bewasserung auf lockerem Gartenboden zu einer 
herrlichen Pyramide, die sich auch sehr gut zur Gruppen- 
bildung auf Rasenflachen eignet.

1) Vgl. Oesterr. Botun. Zeitschr. 1863, Seite 386, 388.

A b b i 1 cl u n g e n. T a fe l 2233.
Pflanze in natiiil. Grossa.



2234. Campanula Morettiana Reichenb. 

Aufrechte Grloekenblume.

Syn. C. filiformis Moretti (non Ruiz et Pavon). C. pnlla 
Pollini.

Von C. pul la L., mit der sie im Wuchs einige Aehn- 
lickkeit hat, nnterscheidet sie sieli sogleich durch die auf- 
rechten Glocken. Phi/.om dauernd, sehr dunn, fast fadlich, 
in Pelsenspalten kriechend, sterile und fertile Kopfe treibend; 
Blatter einfach gesiigt, an den sterilen Kopfen rundlich- 
herzformig, langgestielt; Stengel wenige Centimeter hoch, 
wie alle griinen Pflanzentheile behaart, ziemlich dicht be- 
blattert, die Blatter eiformig oder langlich, in den kurzeń 
Stiel vorgezogen, stumpf, die obersten und untersten kleiner; 
Blutlien zu 1— 2 am Ende der aufrechten oder aufsteigenden 
Stengel, gross, aufrecht; Kelchabschnitte dreieckig oder breit 
lanzettlich; Krone weit ljinger ais der Keleh, trichterig- 
glockig oder imten etwas bauchig, olappig mit breiten, zu- 
gespitzten Lappen; Kapsel aufrecht, am Grunde aufspringend.

B esch re ibu n g : Der perennirende Wurzelstock steht 
uber der Erde, liegt gemeinlich am Boden, ist braungelb 
und mit den Ansiitzen alter Blattreste bedeckt. An seiner 
Spitze steigen 1— 3 Stengel 8 — 15 Cm. in die Hobe, sind 
żart und blattreich. Die untersten Blatter, gemeinlich mit 
liingeren Stielen ais ihre Flachen, sind klein, oft berzformig; 
die iibrigen am Stengel bis zur Bliithe hinauf befindlieben 
Blatter sind eiformig, haben fast oder ebenso lange Blatt- 
stiele ais ihre Flachen und messen 8— 10 Mm. Alle Blatter
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haben am Rande Kerbzahne, sind, gleich ihren Stielen, ge- 
wimpert. Die Bliitlie wird 2— 3 Cm. lang, stelit aufreclit, 
ist glockig und bat abstehende Kronenzipfel. Die Kelcłi- 
lappen sind lanzettformig, die Krone ist 3 —4 mai so gross 
ais der Kelch, ihre Zipfeleinschnitte dringen ungefahr bis in 
J/3 der Krone ein und sind drlisig gewimpert. Die Kapsel 
ist uberlpirrfgend und springt in 3 Lochem aut, die sich nahe 
des Grundes befinden. Yon C. pubescens, der weichhaarigen 
alpinischen Glockenblume, dereń untere Bliitter ihr sehr ahn- 
lich sind, unterscheidet sie sieli sogleich durch die oberen 
Bliitter, welclie nicht lanzettformig, sonderu, gleich den 
untern, eiformige Gestalt besitzen. Auch. mit 0. p u li a hat 
sie Aehnlichkeit, doch sind die unteren und oberen Stengel- 
bliitter bei C. pu lla  kurzgestielt und die Bltithe ist nickend.

Y orkom  men: In Felsenspalten alpiner Gegenden. Im 
sudlichen Tirol: am Berge Udai im Fassathal, auf dem Berge 
Castellazzo di Ponereggio in Fiemine (wo sie noch 1878 von 
Merzbacher bestiitigt wurde) und ostlich bis an das Gebiet 
von Agordo und Feltre. Sie komrnt dnrchschnittlich in 
einer Meereserhebung von 2000 Metern und dariiber vor. 
An Felsen uber Yal Noana di Priiniero, am Schleern bei 
Bożen. Angeblich auch in Dalmatien.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine grosse Zierde alpiner Anlagen in 

Giirten.
A b b ild u n g cn . T a fe l 2234.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitlie ohne Krone, yergrossert.



2235. Campanula Raineri Perpent.

Tessiner Gflockenblume.

Der vorigen iihnlich, aber die aufrechte Glocke tief 
getheilt und sebr weit trichterformig geoffnet. Rhizom diinn, 
sehr astig und vielkopfig mit fiidlichen Aesten; Bliitter der 
sterilen und fertilen Kopfe gleichgestaltet, langlieh-verkehrt- 
eifórmig, stumpf, entfernt gekerbt, in den kurzeń Stiel herab- 
laufend, flaumig, die untersten kleiner, spatelig; Stengel sehr 
niedrig, aufstrebend, am Ende einbltithig; Bluthe aufreeht 
oder zuletzt etwas nickend; Kelchabsehnittte breit lanzettlieh, 
zugespitzt, entfernt sagezahnig; Krone kurz und breit trichter- 
formig, weit geoffnet, tief 5 tlieilig mit breit eiformigen, 
stumpf zugespitzten Abschnitten.

Die Pflanze ist robuster ais die vorige, flatterig-rasig; 
die Kelchzahne sind bisweilen ganzrandig, stets reichlich halb 
so lang wie die Krone; Filamente sehr kurz, mit kurzer, 
fast halbkreisfórmiger Basis.

Y orkom m en: In Felsenspalten der sudlichsten Scbweiz. 
Auf dem Monte Generoso im Canton Tessin. Rainer ent- 
deckte sie auf den Bergen Corni di Canzo. Ausserdem in 
den lombardischen Alpen und angeblich im sudlichsten Tirol.

B luthezeit: Juli, August.
A n w en du n g : Ein vortreffliches Gartengewachs fur 

alpine Anlagen.
A bb ild u n gen . T a fe l 2235.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Staubgefass, vergrossert; 2 Griffel, 
desgl.



Wiesen - Glockenl il uine.

Die zweijiihrige Wurzel treibt im ersten Jalire einige 
Vorblatter und im zweiten Jahre den aufrechten, wie alle 
griinen Theile kahlen, im unteren Theile kantigen, entfernt 
beblatterten Stengel. Blatter kerbig gesiigt, die grund- 
standigen langlich oder langlich- verkehrt-eiibrmig, in den 
kurzeń Stiel berablaufend, die Stengelbliitter breit lanzett- 
licb, die obersten und die Deckblatter sehr kurz, sitzend; 
Stengel oben spreizend Yerastelt und eine abstebende, fast 
ebenstraussige Rispe bildend; Bliithen aufrecht, langgestielt; 
Kelehabscbnitte schmal, fast pfriemlicb, weit kiirzer ais die 
Krone; Krone tief gespalten, offen, ihre Abschnitte langlich, 
et was zuruckgebogen; Kapsel dreifiicherig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel kurz, mehriistig, zaserig, 
gelbbraunlich-weisslicli. Der Stengel einzeln, unten einfacli, 
nach oben zum Blutbenstande yerastelt, eckig, kahl, oder 
nur an den Eeken oder iiberall mit kiirzeren oder langeren 
steifliehen weissen Haaren besetzt, 30— 60 Gm. koch. Die 
Blatter sind bald kalii, bald besonders am unteren Iiande, 
dann aber auf der ganzen Flachę mit zerstreut stehemlen 
steifliehen Haaren besetzt; die unteren zuweilen fast eine 
Rosette bildend, langlich umgekehrt- eiformig, gewohnlich 
lang gezogen keilformig in einen Blattstiel verschmalert, 
audi wohl spatelformig, oben stumpf, am Rande flach und



stumpf-gekerbt, die oberen Stengelblatter aber sitzend, lang- 
lich-lanzettlich oder linealisch nach oben sich allmahlig ver- 
schmalernd, ara G rundę zuweilen auch uocli erweitert, mit 
stumpflicher Spitze und ganzem Rande, immer kleiner nach 
oben werdend. Die Rispe mit etwa 3— 15 Blumen, die Aeste 
abstehend, entweder einfach lblumig, oder einen oder ein 
Paar Iblumige Seitenaste tragend; diese sind ganz kahl, 
anfangs oben etwas gekrummt, bei der Fruchtreife aber steif- 
gerade stehend; die Aeste, wenigstens die oberen, oft hoher 
ais die Endblume des Stengels, welche zuerst verbluht. Die 
Kelchrohre fast kreiselformig, der Rand mit 5 schmalen, 
spitzen Zipfeln, welclie wahrend des Bluhens abstehend sind, 
bei der Frucht sich gerade in die Hohe stellen, sie sind 
bald nur so lang ais die Kelchrohre, bald doppelt so lang, 
und dann fast so lang ais die offen glockenformige, 5theilige, 
rothblaue Blumenkrone, in welcher die 5 Staubgefasse um 
den Griffel stehen, der sie mit seinen 3 Narben iiberragt 
und ungefahr bis an den Grurd der Kroneneinschnitte reiclit. 
Die 31'acherige Kapsel offnet sich durcli kleine Locher an 
ihrem oberen Ende, und enthalt staubfeine langliche, briiim- 
liche Samen.

V orkom m en: Auf trocknen Wiesen und Graspliitzen, 
an Riindern von Gebttschen und Waldungen, vorzugsweise 
gern in Parkanlagen und auf Wahl wiesen. Sie ist ziemlich 
durch das ganze Gebiet verbreitet, in manchen Gegenden 
sogar sehr haufig, wie z. B. in ThUringen; auf dem linken 
Rheinufer fehlt sie von der Rheinpfalz Iris an die Nieder- 
liindische Grenze giinzlich und ist im Elsass selten.

B liithezeit: Mai bis Juli.



A nw endung: Sie verdient wegen ihres eleganten 
Wuchses und ihrer zierłiehen Blumen einen Platz in jedem 
Blumengarten.

Name: Der Name Cam panula ist die Diminutiyform 
von dem neulateinischen Worte Gampana, eine Glocke, 
wegen der Aehnlichkeit der Blumenkrone mit einer Glocke; 
daher im Deutschen diese Pflanzengattung aucli Glocken- 
blume heisst.

For men: Sie variirt vollig kalii oder mehr oder weniger 
behaart, mit kahien oder rauhliaarigen Kelchen, oft mit 
driisiger Punktirung, seltner ist die Blume Gtheilig und das 
Carpell ofaeherig mit 5 lappigem Staubweg, die Kelch- 
abschnitte sind bald langer und bald kiirzer, nicht selten ist 
die Pflanze sebr kleinbluthig. Koch unterscheidet fołgende 
Hauptformen:

/?. dasycarpa Koch: Kełch ranhhaarig.
y. adenocarpa Koch: Kelch driisig pnnktirt. Syn. C. 

patnia /?. punctata Wallroth.
d. flaccida Koch: Zweige iadlich; Blumen halb so 

gross. Syn. C. pakuła y. flaccida Wallroth. C. neglecta R. S.

A bb ild u n gen . T a fe l 2236.
AB Pfianze hi natiirl. Grosse; 1 Staubgefasse und Carpell, ver- 

grossert; 2 Bliithe, ohne Krone, im Lilngsschnitt, desgl.



Rapun zelglo cke.

Der vorigen sehr ahnlich, ab er durch den zusammen- 
gezogenen, gestreckten, gedrungenen Bluthenstand und die 
weniger geoffneten Kronen leicht zu untersclieiden. Wurzel 
jahrig oder zweijahrig, spindelig; Stengel aufrecht, bis 
l/2 Meter hoch; Bliitfcer gekerbt, die grundstandigen spatel- 
formig, in den Stieł herablaufend, die Stengelbliitter lanzett- 
licli oder lineal - lanzettlich, spitz, sitzend; Ilispe traubig 
zusaiumengezogen, gedrungen, ihre Aestchen am Grunde ge- 
tłieilt; Kelchabschnitte pfriemlich, weit kiirzer ais die auf- 
reohte Krone.

B esch re ib u n g : Die Wurzel dringt ziemlich senkrecbt 
in den Boden ein, ist fingerdick, fleischig, weiss, hafc einen 
siisslichen Geschmack und zertlieilt sieli an der Spitze in 
viele Aeste und Pasern. Beim Durchschneiden milcht sie. 
Der Stengel stełit ziemlich steif, wird l/2 — 1 Meter hocli, 
ist an der unteren Halfte mit scharfen, herabgebogenen 
Haaren besetzt, die selten bis zur Bllithenrispe hinauflaufen, 
zuweilen sogar aucli unten mehr oder weniger fehlen. An 
seiner Basis kommen die gestielten, in den Stieł sieli ver- 
laufenden, 7— 10 Cm. langen und 3 Cm. breiten, verkehrt- 
eirunden, gekerbten, etwas wellrandigen Blatter hervor, aus 
welchen allein der oberirdische Theil dieses Gewachses im 
ersten Jahre besteht. Im zweiten Jahre treibt sie einen ein- 
fachen, nur nach oben rerastelten, kantigen Stengel, welcher



unten mit lanzettlichen, oben mit linien-lanzettlichen, spitzen 
Bliittern bekleidet ist und an der Spitze eine schone, fuss- 
hohe, etwas zusammengezogene Rispe bildet. Alle Błiitter 
sind behaart, ^ie^stengelblatter sitzen. Aus ihren Achseln 
kommen an' der obersten Halfte des Stengels die Rispenaste 
hervor, welche an ihrer Spitze mit einer Glocke endigen 
und gemeinlich an iliren Seiten noch zwei kurzgestielte 
Glocken tragen. So lange die Bltitben nocli frisch sind, 
stehen sie aufrecht, fangen an der Spitze der Aeste zu bliihen 
an und offnen sieh allmahlig auch an den Seiten derselben. 
An der Basis jedes B lii tli en stiel cii ens finden sich zwei grane, 
linien-lanzettformige Deckblattchen, welche kurzer ais die 
Stiele sind. Die Kelchzipfel erreichen die Halfte der 3 Cm. 
langen, blauen Kronen. Die spitzen Kronenzipfel dringen 
kaum bis in das Drittel der Krone ein. Die Kapsel ist kalii.

Y orkom m en: A uf rasigen Pliitzen und Abhiingen, an 
Rainen und Ackerrandern, ani Saum von Gebiisclien, aut 
trocknen Wiesen, besonders Waldwiesen. Sie gehort zu den 
seltnen Arten, wenn sie auch durch einen grossen Theil des 
Gebiets zerstreut vorkommt. In vielen Gegenden tritt sie 
nur yereinzelt auf, manchen Gegenden, so z. B. solchen mit 
Kalkbodon, felilt sie ganz. Seiten in den Alpen, so bei 
Meran (D. B. M. 1885, S. 43.) Am baufigsten ist sie wobl in 
der Gegend des Niederrheins, besonders in Westplialen und 
der Rheinprovinz. In Tliuringen ist sie auf wenige Gegenden 
beschrankt. Am liaufisjrsten fand ich sie im oberen Saal- 
gebiet oberhalb Saalfeld auf Wiesen; ferner koinmt sie in 
der Niilie vor bei Ranis, dann weiter bei Neustadt a. d. O., 
bei Roda im Altenburger Westkreis, einmal fand ich sie



vereinzelt anf der Schwedenschanze an der Miindung der 
Schwarza, ferner findet sie sieli bei Suhl, Meiningen, Sonders- 
hausen (Lutze, Programm, S. 22), nach Buddensieg (Irmischia 
1885, S. 30) in der Flora von Tennstadt bei Kloster Nauendorf 
iiber Bruchstedt und vor dem Hornholz; weiterhin findet man 
sie in der Provinz Sachsen bei Weissenfels, an breiten Acker- 
rainen zwischen Dollnitz und Burg Liebenau u. a. a. O. Die 
Verbreitung dieser Art ist noch wenig genau und sicher be- 
kannt und bedarf eingeliender Untersuchungen zahlreicher 
Forscher.

B lu tlieze it: Mai bis August.
A nw endung: Ein sehr empfelilenswerthes Sommer- 

gewachs fur den Blumengarten. Sie wird entweder schon 
im September oder friili im Aprił an Ort und Stelle in gute 
Lauberde gesiiet. Die Wurzel ist essbar, wird ais Sałat ver- 
speist und gilt ais ein eroffnendes, kiihlendes Mittel, welches 
auf die Milch der Saugenden vortheilhaft wirkt. Sie wurde 
gewiss im Mittelalter von den Monchen haufig gebaut, weil 
sie sieli in den Ziiunen vieler zerstorten Abteien und Kloster 
nocli ais verwilderte Pflanze erhalten hat.

F or men: Sie weicht ab: vbllig kalii, oder Stengel und 
Bliitter mehr oder weniger raubhaarig, mit aufrechten oder 
zurilckgescłilagenen Kelchabschnitten.

A b b ild u n g en . T a fe l 2237.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.
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2238. Campanula persicifolia L.

Waldglocke.

Die schonste von unseren hochwiichsigen Arten. Das 
federkieldicke, dauernde Rliizom liegt schrag im Boden und 
bringt ineist nur einen einzigen, aufrechten, kahlen. et w as 
kantigen, bis meterhohen, locker bebliitterten Stengel hervor. 
Blatter entfernt klein gesiigt, die grundstandigen liinglieh 
oder spatelfórmig, stumpf, in den Stiel herablaufend, die 
Stengelblatter scbrnal lanzettlich, sitzend; Traube endstandig, 
einfacb, kurz und armbluthig; Bluthen senr gross, abstehend; 
Kelchabschnitte lanzettlich, weit kiirzer ais die Krone; Krone 
gross, kurz glockig, weit otFen, mit breiten, stumpf zuge- 
spitzten Lappen.

B eschreibung: Die Wurzel klein, spindelformig lierab- 
steigend, etwas astig und faserig, weisslich; ans ihr erliebt 
sich gewohnlich ein einzelner, gerad - aufrechter, gewohnlich 
40— 60 Cm. lioher oder anch wolil lioherer einfacher Stengel, 
welcher rund ist, mit einigen vortretenden Kanten, sonst 
nebst allen librigen Theilen der Pflanze gewohnlich kahl. 
Neben dem Stengel bildet sich eine oder die andere neue 
Blattknospe. Die untersten Blatter sind langgezogen spatel- 
lanzettlich oder liinglieh yerkehrt-eifórmig, an dem Blattstiel



bis zum Anheftungspunkt schmal herabłaufend; die oberen 
Blatter werden allmahlig schmaler, kiirzer und spitzer, sie 
verlieren am oberen Theile und gewinnen am unteren an 
Breite, so dass sie sitzend, linealisch, lang zugespitzt sind 
und so in die Deckblatter iibergehen, welclie die Blumen- 
stiele unterstiitzen, anfangs nocli 1 Gm. oder mehr Lange 
haben, endlich aber nur 2— 4 Mm. bmg und fast schuppen- 
fbrmig sind. Alle Blatter haben einen unten vorstehenden 
Nerv, und am Bandę ganz flachę Kerbzahne oder enfcfernt 
stehende kleine Ziiline, die sieli aber bei den obersten Bliittern 
kaum bemerken lassen. Am Bandę der Blatter und hiiufiger 
an dem des unteren Theiles der Blattstiele, sowie auf dem 
untersten Stengel bemerkt man mit der Lupę meist kleine, 
etwas abwiirts gerichtete steifliche Harchen, oder nur kleine 
kbrnige Erhabenheiten. Bie Traube besteht aus etwa 8 bis 
2 Blumen, doeh zeigt sich aucli zuweilen nur eine Endblume, 
indem die iibrigen unten fehlgeschlagen. Die Blumen sind 
gestielt, jeder Blumenstiel wird von einem Deckblatte unter- 
stiitzt, und zeigt meist an seinem unteren Theile nocli ein 
almliches kleineres Deckblattchen. Die Kelchrohre ist um- 
gekehrt-kegelig, eckig, der Kelchrand ist in 5 bald breitere, 
bald schmiilere, lang zugespitzte Zipfel getheilt, welclie die 
Rohre doppelt, ja dreifach an Liinge iibertreffen; sie sind 
3nervig und immer lcahl, aucli wenn die Kelchrohre, die 
gewohnlich kalii ist, mit fleischigen, abstehenden, weisslichen 
Haaren iiberall bedeckt ersclieint. Die grosse, schone, blaue 
Blumenkrone misst vom Grunde bis zur Spitze ihrer Zipfel 
2— 3 Gm.; diese Zipfel sind etwa 8 Mm. lang, aus breiter 
Basis mit nach aussen gekrummter Bogenlinie sich kurz zu-



spitzend, fast stachelspitzig, die ausserste Spitze mit sehr 
kleinen kurzeń Harchen besetzt. Der Stempel von der Lange 
der Blumenkrone, die Staubgefasse nur etwa halb so lang, 
ihre verbreiterte Stanbfadenbasis fein behaart. Die Kapsel 
stumpf dreieekig, umgekehrt-eifónnig-kegelformig, von den 
bleibenden aber vertrocknenden Kelclizipfeln gekront, mit 
3 rundlichen Oeffnungen nahe am oberen Ende aufspringend, 
innen dreifacherig, eine grosse Menge staubfeiner, langlicher, 
brauner Samen an den joń  der Mitte aus ankerfórmig in’s 
Fach zuriickgebogeneń Samentragern erzeugend.

Yorkom m en: In Laubwaldungen, besonders im Hoch- 
walde in Gebirgsgegenden, auch an Gebirgsabhangen zwiscben 
Gebusch. Sie ist durcli einen grossen Theil des Gebiets 
zerstreut, aber keineswegs liberall und durchaus nicht geinein. 
In Thiiringen ist sie sehr verbreitet, uberhaupt in den meisten 
Gebirgsgegenden und auf den verschiedensten Bodenarten, 
namentlich auch im Alpengebiet; so z. B. im Salzburgischen 
nach A. Sauter (Flora, Seite 68) auf buschigen, waldigen 
Hiigeln und an Waldrandern der Thiiler und Vorberge der 
Kalkregion, eine Zierde der Hiigel um Salzburg.

B lu thezeit: Juni bis August.
A nw endung: Eine herrliche Gartenpflanze, welehe sieli 

sowohl furs Blumenbeet eignet ais auch zur Ausschmuckung 
von Holzanlagen.

Form en: Sie weicht ab: 1) mit ungewohnlich grossen 
Blumen: C. persicifolia /?. r/randiflora 1)0.; 2) mit grau 
steifhaarigem Stengel: C. hispida Lej.; 3) mit rauhhaarigem 
Kelch: /l. eriocarpa Koch. C. subpyrenaica Timbal-Lagrave. 
Ausserdem yariirt die Blumenkrone sehr in der Farbę. Am



liśiufigsten isi, die Farbę stahlblau, bisweilen blassblau, nicht 
selten reinweiss. Im ganzen Scbwarzathal kommt sie hau- 
figer weissbliiheiid (auf Grauwackentbonschiefer der Devoni- 
schen Formation) vor ais stahlblau oder bellblau.

A b b ild u n g en . T a fe l 2238.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Langssehnitt, ver- 

grossert; 2 Staubgefiisse mit Carpell, desgl.; 3 Staubgefasse von 
vevschiedenen Seiten, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Fruclitknoten im 
Quorsehmtt, desgl.



2239. Campanula cenisia L.

Grletscherglockchen.

Ein selir niedriges, pygmiiisches Pflanzchen von alpinem 
Wuchs, .mit durniem, kriechendem, yielkopfigem Rhizom. 
Bliitter der sterilen Kopfe rundlich oder eirund, rosettig, 
stumpf, sitzend; Stengel wenige Centimeter hoch, di elit mit 
verkehrt-eiformigen, in den selir kurzeń Blattstiel zusammen- 
gezogenen, ganzrandigen, kahlen, am Grunde gewimperten 
Bliittern liesetzt, aufstrebend, am Ende eine einzige, auf- 
reclite Bliithe tragend, nach olien wie der Kelcli steifhaarig; 
Kelchabschnitte aus breitem Grunde' lanzettlicłi; Krone 
trichterig, iast otheilig, mit aus breiterem Grunde lanzett- 
lichen Abschnitten. Die Kopfchen bedecken den Boden 
rasenformig. Die Bliitter sind bald stark gewimpert, bald 
fast kahl. Die Kelchabschnitte erreichen die halbe Liinge 
der Krone. Die Basis der Staubbliitter ist sehr gross, drei- 
eckig, nach oben sehr breit, darauf steht ein ganz kleines, 
diinnes, schwanenhalsformig gebogenes Filament.

Vorkom m en: Auf den hochsten Jochern der Alpen. 
Im Gebiet nur auf der siidlichen Kette des Wallis: im Gries 
an den Gletschern aller Idoclithiiler des Wallis, auf dem 
St. Bernhard, auf der Distelalp, bei Zermatt. Ausserdem auf



den hochsten Alpen yon Piemont und Savoyen, ani Mont 
Cenis, in der Yallee d’Annivier u. s. w. Auch in den Alpen 
der Dauphinee und der Lombardei.

B llitlieze it: Juli, August
A nw endung: Ein reizendes Pflanzchen fur alpine An- 

lagen in Garten.

Ab b il dungen. T a fe l 2239.
A Pflanze in natiirł. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert.



2240. Campanula thyrsoidea L.

Straussglocke.
Syn. C. spicata Schlosser.
Diese Art ist im Ansehn von allen ubrigen versckieden. 

Die Iris fingerdicke, zweijahrige Wurzel treibt im ersten 
Jabre einen rei(;b6n Blattschopf, im zweiten Jahre don kriif- 
tigen, meist nicht iiber spannenhohen, aufrechten, dicht be- 
blatterten, am Ende die liingliche, sehr gedrungene Blutlien- 
ahre bildenden Stengel. Ganze Pflanze steifhaarig; li lat, ter 
lineal-lang lich, nach dem G rundę verschmalert, sitzend, nur 
die Basalblatter knrzgestielt; Blutken sitzend; Kelchabsclmitte 
aus breitem Grandę lanzettlicli. Die Filamente sind fadlicli, 
ziemlich lang und sitzen auf einer eiformigen, zngespitzten 
Basis.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze wird auf hoben 
Alpen nur 12— 15 Cm., in der tieferen Region aber 30 Cm. 
hocb, hat einen unverastelten, aufrecht stehenden, gerin- 
nelteu, purpurroth angelaufenen, mit weissen Wollbaaren 
dicht besetzten Stengel, welclier mit Bliittern reich Irekleidet 
ist und aus einer stockigen Wurzel kommt. Die Blatter 
sind ungestielt, 7— 10 Cm. lang, aber in der Mitte nur 8 Mm. 
breit, an beiden Enden 4 — <3 Mm. breit, an der Spitze ab- 
gerundet, auf beiden Flachen mit weissen Haaren dicht be- 
setzt, am Ran de selwach gekerbt. An der Spitze des 
Stengels findet sieli die dichte Aehre, dereń Bluthchen unten 
zu drei, oben aber einzeln sitzen und mit zwei linienformigen, 
behaarten Deckblattchen umgeben sind. Letzte haben so 
ziemlich die Lange des Kelches. Der Kelch ist dreimal



kleiner ais die Krone, griin oder purpura angelaufen, oder 
ganz purpurroth und haarig; die Krone ist gelblichweiss 
oder weisslichgelb, oder weisslichgelb ins Griinliche, ausser- 
lich mit zottigen Haaren dicht besetzt und kiirzer ais der 
feinhaarige Grille]. Die Staubgefasse sind in der Krone 
yersteckt, die Staubbentel gelb und liinger ais die Faden.

Y orkom m en: Auf Triften und Matten der Alpen. 
Durch die ganze Alpenkette verbreitet, jedoch niclit tiberall 
haufig; so z. B. sehr selten im Salzburgischen, wo sie mich 
A. Sauter (Flora, Seite 68) auf- steinigen, grasigen Abhangen 
von 1600— 1900 Metern im Pinzgau nur auf der Arche bei 
Kaprun, im Lungau auf dem Ackerkogl, in der Tofern auf 
dem Marcheck und auf der Hubalp in Grossarl vorkommt. 
Haufiger ist sie in der Schweiz, w o sie selbst auf das Jura- 
gebiet ubergeht; auch in Oesterreicli und sogar in Croatien. 
Die frliher angegebenen Standorte: „in der Wetterau und 
bei Giessen11 beruhen entweder auf Irrthuin oder die Pfianze 
ist wenigstens liingst an diesen Standorten verschwunden. 
Es ist aber gar nicht wahrscheinlich, dass diese Art in so 
niedrigen Gegenden sollte vorgekommen sein.

B ltith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine prac!itvolle Pfianze fur den Blumen- 

garten. Am besten sliet man sie im September dumie in 
NiLpfe oder Blumentopfe aus und pflanzt sie anfangs Mai 
in s Freie. Naturłich kann man sie auch in Topfen zur 
Bltithe bringen.

A b b ild u n gen . T a fe ł 2240.
A PflaDze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe mit Deckblatt, vergrossert; 

2 unterer Theil der Krone mit Staubgefassen, desgl.; 3 Carpell, desgl.
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2241. Campanula spicata L.

Aehrenglocke.

I)ie zweijabrige, l>is fingerdiclce Pfahlwurzel treibt im 
ersten Jahre einen Scbopf langlich-lanzettlicber, in den kurzeń 
Blattstiel verschmalerter Bliitter, im zweiten J abre den steif 
aufrecbten, iiber ’ /2 Meter bpben, dieht beblatterten, am Ende 
die langgestreckte Blutbenahre bildenden Stengel. Ganze 
Pflanze steifhaarig; Blatter breit linealiscb oder lineal- 
lanzettlich oder langlicb-lanzettlich, schwach gekerbt, die 
.stengelstiindigen sitzend, die unteren nach dem Grandę ver- 
scbmiilert, die oberen ans breiterem, nmfassendem Grunde 
lanzettlicb, zugespitzt; Bluthen sitzend, in einer verlangerten, 
unterbrocbenen, einfachen oder bisweilen rispigen Aehre, die 
unteren meist zu dreien, die oberen einzeln; Kelchabschnitte 
breit lanzettlicb; Kronen aufrecht, Slappig oder 5spaltig, 
weit langer ais der Kelch, mit breit lanzettlicben, zugespitzten 
Abschnitten; Filamente kurz, fadlich, auf langerer, eiformiger, 
stumpf zugespitzter Basis.

B escb re ib u n g : Der aufrechte Stengel wird ' / 3 bis 
1 Meter lioch, ist gemeinlicb ganz unverastelt, etwas kantig, 
an kraftigen Exemplaren braunrotb angelaufen, unten von 
ruckwarts stebenden, oben von abstehenden Borstenbaaren 
raubhaarig. Die Wurzelblatter sind 5 — 10 Gm. lang und 
1— 2 Mm. breit, liinglich-lanzettlich, spitz, am Rande gekerbt 
oder ganzrandig, oft etwas wellig, an der Basis in einen



Stiel allmahlig verlauf’end; die unter,sten Stengelblatter sind 
mehr gleiehbreit und sitzen mit breiter Basis; die hoher am 
Stengel befindlichen nehmen allmahlig an Grosse ab, und 
erweitern ihre Basis immer mehr, bis sie, unten an der 
Bliithenahre, nur 3 Cm. lang sind. Alle Blatter sind aber 
durch steife Haare rauh. Die Stengelblatter gehen oben in 
Deckblatter iiber, von welchen die unteren so lang oder 
liinger, die oberen aber kiirzer ais die Bliithen sind und an 
Lange immer mehr abnehmen. Sie sind sammtlich rauh- 
haarig und vorn zugespitzt. Die Bliithenahre verlangert sieli 
allmahlig, die untersten und zuerst bluhenden unausgebildeten 
Cymen sind abgeruckt, bestehen aus 2—4 sitzenden Blumen. 
Weiter nacli oben befinden sieli die Blumen diehter neben 
einander, am unteren Theile der Aehre ebenfalls noch zu 
2— 4 beisammen, oben an der Spitze einzeln. Die Blumen 
sind 2— 3 Cm. lang, die borstigen Kelche roessen Ł/s — 2/a 
der Krone und haben 5 langlich-lanzettliche, spitze und auf- 
rechte Zipfel. Die Kronen bilden das Mittel zwischen trichter- 
und glockenformig, haben 5 langlich-lanzettliche Zipfel, dereń 
Einschnitte fast bis in die Mitte der Krone eindringen. 
Aeusserlich sind die Kronen nur auf den Nerven mit ein- 
zelnen Haaren besetzt, und blau, innen aber zottig und lila- 
farbig; ebenso ist auch die rundliche Kapsel mit steifen 
Haaren bekleidet.

Y orkom m en: An trocknen Pelsabhiingen der Alpen- 
thaler und am Fuss der stidostlichen und siidlichen Alpen. 
In Krain; in Tirol auf der Seiseralp, auch in der Umgebung 
von Bożen und sparlich durch das ganze sudliche Tirol zer- 
streut, aucli nocli auf dem Brenner (D. Botan. Monatsschrift



1884, Seite 84); in der Sdiweiz im Wallis und in Tessin; 
a a cli im wiirmeren Karntben; noch in der Flora y o u  Gorz.1)

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Audi diese Art ist fur den Blumengarten 

sehr zu empfehlen. Sie braucht sonnige Lagę und im Winter 
eine leichte Bedeckung, wenn man es nicht vorzieht, sie, 
wie die vorige, im Herbst in Napie auszusaen und an einem 
frostfreien Ort zvn diner wintem.

1) Ygl. Oesterr. Bot. Zeitsclirift 1863, Seite 388. Vgl. aucli 
1). B. M. 1885, Seite 43.

A b b ild u n g en . T a fe l 2241.
AB Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Kelch, vergr5ssert.



2242. Campanula Cervicaria L.

N atterkopfglocke.

Syn. C. Ugniata Reichenbacli (non W. K.) C. longi- 
folia Schlosser.

Das dauemde Ilhizom ist knollig, rubenformig, und 
treibt einen bis ll2 Meter holi en, steif aufrecliten, wie die 
ganze Pflanze steifbaarigen, entfernt bebliitterten S.tengel. 
Bliitter kleili gekerbt, die grundstandigen (nur wenige) lang- 
gestielt, breit lanzettlicli, allmiililig in den Blattstiel ver- 
schmalert, stumpf, Stengelblśitter lanzettlicli oder lanzettlich- 
linealisch, die oberen mit umfassendem G rundę sitzend; 
Bliithen sitzend, in eine fast kugelige, kopfige Endalire dielit 
zusammengedrangt, unterhalb welcher meistens noch einige 
kleinere, achselstandige Kopfchen befindlich; Krone Slappig, 
weit langer ais der Kelch, rohrig, am Ende tricliterig er- 
weitert und offen.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock ist dick, lleischig, 
ausserlich lichtgelb, innerlich weiss, geht in eine Menge 
Aeste aus und milclit. Uie geronnene Milcli vertrocknet zu 
einem dem Bernstein in Farbę und Durchsichtigkeit alm- 
lichen Harze. Auf seiner Spitze erhebt sieli ein '/•> bis 
1 Meter lioher, unten federkieldicker, rothbrauner, oben 
griiner, sehr furchiger, mit steif en Borstenhaaren besetzter, 
einfacher Stengel, dessen unterste Blatter samuit den Stielen 
15— 20 Cm. Liinge, aber nur 2 — 3 Cm. Breite haben und



in der Bllithezeit schon verwelkt sind. Die Stengelblatter 
sitzen, werden nach oben zu immer kiirzer, bis endlich aus 
den Acliseln der obersten die Bluthenknauel liervorbrechen. 
Diese stiitzenden Blatter zeichnen sieli durch ihre Breite 
und hellgrtine Basis aus, mit welcher sie den Bluthenknauel 
nach Art einer Scheide umfassen. Alle Blatter sind auf 
boiden Seiten und ani Rande mit Borstenhaaren besetzt und 
an der Spitze >fcuinpf. Die Bluthenknauel stehen an diirf- 
tigern Exemplaren nur an der Spitze der Stengel, an krśif- 
tigern finden sich aber noch. unter dem endstandigen Knauel
4— 10 blattachselstiindige Knauel. Diese Knauel stehen nach 
unten gemeinlich einige Centimeter von einander ab, an der 
Spitze stehen aber einige Knauel nahe ani Endknauel und 
bilden auf diese Weise einen grossen Bluthenkopf. Der 
Bliithenstand gehort zu den centrifugalen, d. h. der End
knauel bliiht zuerst. Die Kelche sind steifhaarig, ihre Ab- 
schnitte stuinpf. Die Krone ist ausserlich auf der Mittel- 
rippe mit Borstenhaaren besetzt und blassblau, innerlich 
dunkler, ihre Abschnitte sind stuinpf. Die Staubgefasse er- 
weitern sich am Grunde der Staubfaden zu einer blattartigen 
am Rande gewimperten Flachę. Man hat Yarietaten mit 
grosseren und violetten Bluthen.

V orkom m en: In Waldungen und im Gebilsch, mehr 
im Suden ais im Norden Deutschlands und immer nur stellen- 
weise, besonders in gebirgigen Waldungen, sowohl Laub- ais 
Nadelwaldungen. In Thiiringen kommt sie z. B. bei Eisenach, 
Arnstadt, Stadt-Ilm, Erfurt, Weimar, Schwarzburg und Jena 
vor. In der Umgegend von Jena ist sie nicht seiten, er- 
scheint im Tautenburger Forste und in den Waldungen nach



Siidwesten. Anch im nordlieben Thiiringen lcoinmt sie vor; 
so z. B. in der Flora von Sondershausen (vgl. Lutze’s Pro- 
gramin, Seite 22), weiter nach Osten bei Hefctstedt, bei Klein- 
Hermsdorf unweit Osterfeld; sie felilt der an Wałdungen 
armen Flora von Halle und wird nach Norden und Nord- 
osten seltner. Aus Insterburg erhielt ich schone Exemplare 
durch die Giite des Herm Apotheker Kiihn. Nach flerrn 
Fr. J. Weiss in Preussen verbreitet, so z. B. bei Konigsberg, 
Gumbinnen, Goldapp, Lyk, Gerdanen, Allenstein, Neidenburg, 
Graudenz, Neustadt u. s. w.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Diese Pflanze war fruher gebrauchlich. 

Man benutzte die Blatter gegen Halsentziindungen. Darauf 
soli sich auch der Name C ervicaria  beziehen, von cerv ix , 
der Nacken.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2242.
AB Pflanze in naturl. Grflsse; 1 Bliithe, yergrossert.



2243. Campanuia glornerata L.

Kn auel - Glockenblume.

Syn. C. congesta R. S.

Im Wuchs der vorigen ahnlich. Rhizom dauernd, knollig; 
Stengel steif aufrecht, 1/.j Meter hoch, entfernt beblattert; die 
ganze Pflanze kurzhaarig oder grauflaumig oder kahl; Bliitter 
klein gekerbt, die grundstiindigen eiformig, liinglich, spatelig 
oder breit lanzettlich, gestielt, bisweilen am Grandę ab- 
gerundet oder herzformig, die oberen Stengelblatter mit 
herzformigem, mnfassendem Grunde sitzend; Bluthen sitzend, 
am Stengelende zu einem Kdpfchen znsammengedrangt und 
meistens dereń noch einige kleinere in den oberen Blatt- 
achseln; Kelchbnchten ohne Anhangsel.

B esch re ibu n g : Die ausdauernde, braunłiche, etwas 
holzige Wurzel ist mit nur wenigen kurzeń Fasern besetzt. 
Der Stengel 30— 60 Cm. hoch, oft auch kaum 8 Cm. lang, 
aufrecht, unbedeutend eckig, einfach, wie die Ruckseite der 
Bliitter mehr oder weniger bleichgriin und rothlich. Die 
Bliitter feingekerbt, oberseits dunkelgriin, theils durch kurze 
Harchen rauh, theils auch unbehaart, die unteren gestielt, 
herzformig, liinglich oder ei-lanzett- herzformig, die iibrigen 
theils kiirzer gestielt, theils auch sitzend, lanzettformig, die 
sitzenden am Grunde herzformig, den Stengel umfassend, alle



an der Spitze bogenformig zurttckgekrummt. Die Bliithen, 
welche am Grandę von lanzettfórmigen, kurzeń Deckblattern 
umgeben sind, bilden ein 6- und melirbliitbiges, endstandiges 
Kopfchen, oft sitzen sie auch in den oberen Blattwinkeln 
einzeln oder auch 2 — 5 beisammen. Der Kelch 5theilig, 
liinger oder leurzer ais das Deckblatt, Zipfel lanzettformig, 
spitz. Die glockenformige Blumenkrone dunkelviolett, aussen 
feinhaarig, iminer mit einzelnen Zotten besetzt. Die Antheren 
p om eranz enfarb ig.

Vorkom m en: Auf trocknen Wiesen, besonders Wald- 
wiesen, an Waldrandern, in Waldlichtungen, iiberhaupt an 
berasten Orten in Waldungen, an grasigen Randem und 
Abhangen. Durch das ganze Gebiet zerstreut, aber nicht 
liberał 1 haufig. Sie erstreckt sieli weit nach Nor den hinauf;1) 
lńiufiger aber ist sie im mittlen und siidlichen Gebiet, na- 
mentlich auch in den Alpen. Im Salzburgischen ist sie 
{A. Sauter, Flora, Seite 68) haufig auf Wiesen, steinigen 
Abhangen, an Waldrandern, in Yorholzern der Thaler bis 
auf die Yoralpen (1300 Meter), in der Kalkregion mit der Form 
sa lv ia e fo lia  und a g g reg a ta , selten im Schiefergebiet.1 2) 
In Thiiringen findet sie sich hauptsachlich im Muschelkalk- 
gebiet, namentlich im ganzen unteren Saalgebiet zerstreut, 
bei Jena und von da bis Naumburg u. s. w.; bei Brachwitz 
in der Flora von Halle, bei Gutenberg, an der Strasse bei 
Gross-Kugel, bei Roglitz, auf Wiesen zwischen Gohrden und 
Rodden, ferner bei Klein-Dolzig und am Bienitz, an Kalk-

1) Schone Bxemplare von Insterburg verdanke ich der Giite des 
Herm Apotheker Kiilin.

2) Fur Tirol vergl. u. a. D. B. M. 1885, Seite 43.
Flora X X II.



bergen bei Bottendorf, am Frevel bei Allstedt, bie und da 
im Mannsfelder Seekreis, so z. B. auf Triften zwischen 
Pfitzenburg und Wansleben,1) am siissen See, Seehausen 
gegenuber, an einem Grasabhang, wo ich sie am 30. Oktober 
1884 noch in vollster Bliithe fand; ferner am Yogelsberg 
bei Bennstedt; bei Dessau u. s. w.

B liith ezeit: Mai bis Oktober.
Anwendmhg: Audi diese Art verdient einen Platz im 

Blumengarten.
A nm erkung: Die gekniiulte Glockenblume kommt in 

yielen Abiinderungen yor, welclie oft sehr abweichende 
Formen bilden und Anlass zur Bildung neuer Arten gegeben 
haben, dahin gehort z. B. C. aggregala Perz, C. petraea 
Schmidt, C. farinosa Roch. u. a m. Auch in Thuringen 
kommen ahnliehe, oft ganz abweichende Formen von dieser 
Glockenblume vor, die sich durch Iiohe, Grosse und Form 
der Blatter, sowie durch die kurzere oder langere Villositiit, 
oder auch durch ganzliche Kahlheit unterscheiden.

Form en: Koch unterscheidet lolgende Ilauptformen:
(i. farinosa Koch: Stengel und Blattriickseite graufilzig. 

Syn. (7. glomerata (i. sabńaefolia Wallr. C. glomerata [i. fari
nosa Rocheł. C. farinosa Andrz. C. petraea Schmidt (non 
Linne). C. aggregala a. farinosa Reichenbach ist klein- 
bliithig.

y■ aggregala Koch: Pflanze griin; Stiele der Stengel- 
blatter breiter, gefliigelt; Blumen grosser. Syn. C. aggregala 
Willdenow.

1) Ygl. Gareke’s Flora von Halle, Seite 300. Fiir das KJjiein- 
gebiet vergl. u. a. D. I3otan. Monatsschrift 1884, Seite 107.



ó. speciosa Koch: Pfianze griin; alle Blatter ei-herz- 
fórmig; Blumen gross, prachtig. Syn. C. speciosa Horne- 
mann. Vgl. Reichenbach’s Icones, Band 19, No. 235, III.

£. elliptica Koch: Alle Blatter am Grandę abgerundet 
oder in den Blattstiel vorgezogen, nicht herzformig. Syn. 
C. elliptica Kit. Dieselbe Form, mit blassen, netzigen Declt- 
blattern, was auch bei anderen Formen zuweilen yorkommt, 
bildet Reichenbachs C. elliptica.

A hbildu ngen . T a fe l 2243.
AB Pfianze in naturl. Grosse.



2244. Campanula alpina L.

'Alp englo ck e nb lam e.

Das iiber gansekieldicke Rhizom sitzt senkrecht oder 
schrag im Boden und bringt wenige dicht beisammenstehende 
sterile und fertile Kopfe hervor; Bliitter liinglich oder lang- 
lich - lanzettlich, nach dem Grunde allmiihlig verschmalert, 
kaum gestielt, am Ende stumpf oder kurz zugespitzt; der 
Stengel kaum fingerlang, aufrecht, mit wenigen Blattern 
besetzt, nach oben wie die Bliitter am Ilande und die Blilthen- 
stiele und Kelche wollig-zottig; Bliitter fast ganzrandig; 
Bliithen langgestielt, fast traubig am Ende des Stengels, 
uberhiingend; Kelchabschnitte schmal lanzettlich, spitz, in 
den Kelchbuchten sehr kurze Anhiingsel; Krone langer ais 
der Kelch, am Saum sparlich mit Haaren bestreut, am Ende 
kurz und breit 51appig, erweitert glockig; Filamente kurz, 
fadlich, auf fast halbkreisformiger Basis stehend.

B eschreibung: Die Wurzelblatter werden mit ihren 
Stielen bis 3 Gm. lang. Sie sind gewohnlich auf beiden 
Flach en, doch besonders auf der Unterfliiche durch weisse 
Haare rauh und am Rande gewimpert. Der Stengel ist 
immer einfach, aufsteigend oder aufrecht, meistens und vor- 
zuglicli nach oben, dicht behaart, 7 -15  Gm. oder bis 30 Gm. 
hoch und dariiber. Die Stengelblatter sind linealisch, ganz
randig und ebenso wie die Wurzelblatter behaart. Wenn 
die Stengel einblumig sind, dann befinden sieli oben, wo der 
Stengel ais Blumenstiel gilt, zwei kleine lineale Deck-



bliittchen; wenn er mehrblumig ist, dann wird jeder Blumen- 
stiel dnrch ein grosseres Deckblatt an der Spindel gestiitzt 
und jeder Blumenstiel hafc ebenfalls zwei kleine Deckblatt- 
cłien. Man findet 2 — bbliithige Stengel, doch sind die 
Blumenstiele immer dunn und mindestens ebenso lang ais 
die Blume. Die 5 Kelchzahne stehen aufrechfc, reichen bis 
zum Saume der Kr one herauf oder sie sind ziemlich so lang 
ais sie und besonders an ihren Randem weisszottig, wiihrend 
die Kelchrołire haarlos ist. Die zuriickgeschlagenen Lapp- 
clien in den Einschnitten der Kelchzipfel sind sehr kurz, 
dreieckig, starli behaart und lassen die ganze Kelchrołire 
unbedeckt, die Kronen sind weitglockig, gewohnlich hellblau, 
doch auch tiefer in Farbę und die Einschnitte der 5 breiten, 
dreieckigen, spitzen Kronenzipfel dringen bis J/, in die Glocke 
ein; die Gdocken hangen herab.

Y orkom m en: An trocknen Felswanden der Alpen. In 
Graubundten, Tirol, Salzburg, Karnthen, Steiermark und 
Niederosterreich. Im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, S. 08) 
auf felsigen Triften der Kalkalpen von 1600— 1900 Meter 
Meereshóhe durch das Gebiet der nordlichen Kalkalpenkette 
yerbreitet; so z. B. am Untersberg, ani hohen Goli, auf den 
Loferer Gebirgen, am Pyrnhorn.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Zur AusschmUckuhg alpiner Anlagen in 

Giirten von besonderem Wertli.
Abbildungen. Tafel 2244.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, deagl.



2245. Campanula barbata L.

Bartglocke.

Das gansekieldiclce, dauernde Rhizom liegt schriig im' 
Boden und treibt einen etwa 1'2 Meter hohen, aufrechten, 
locker beblatterten Stengel und einen oder einige sterile 
Kopie. Blatter langlich-lanzettlich oder die unteren sowie 
diejenigen der sterilen Kopfe langlich, am Ende stumpf, 
nach dem Grunde allmahlig verschmalert, langgestielt, alle 
fast ganzrandig, und wie die ganze Pflanze rauhliaarig, der 
Stengel mit wenigen, sitzenden, langlichen oder lanzettlichen 
Blattern besetzt, am Ende die Blutlientraube bildend; Bluthen 
gestielt, traubig, hangend, einseitswendig; Kełchabschnitte 
aus breitem Grunde lanzettlich, mit breiten, eiformigen An- 
hangseln von der Liinge der Kelclirohre wechselnd; Krone 
weit liinger ais der Kelch, gloekenformig, unterhalb des breit 
Slappigen Saums sanft eingeschnurt, am Saurn dicht biirtig.

B esch re ibu n g: Die Wurzelblatter sind, nach Maas- 
gabe der Grosse des Exemplars bis 8 Cm. lang, an niedrigen 
Exemplaren nur 3 Cm. lang, nach vorn bis zu 2 Cm. ver- 
breitert, nach der Basis in einen kurzeń Stiel yerschmalert, 
auf beiden Fliichen behaart, vorn stumpf. Der Stengel ist 
von sehr verschiedener Ilohe, manchmal nur 4 Cm. hoch 
und dann einblumig, haufig aber 7, 10 bis 20 Cm. hoch, 
mit 2, 3 und 4 in Trauben stehenden, hangenden Glocken;



nicht selten jod o cli auch 80— 50 Cm. lioch und mit 0 Glooken 
und mehr noch. Er ist rund, aufrecht gericlitet, rauhhaarig 
und unverastelt. Seine Bliitter stehen haufig sehr entfornt; 
docli giebt es auch Exemplare, an welchen sie gleichmassig 
vertheilt, aber so gestellt sind, dass die Spitze des untern 
Blattes gemeinlich die Basis des obern nicht erreicht. An 
sehr kleinen Exemplaren jedoch sind sie gedningter. Das 
unlerste Stengelblatt ist am grossten und gleieht den Wurzel- 
blattern, die oberen sind zuweilen schuppenartig aber Uberall 
sind sie stiellos, sturnpf und behaart. Die Glockenstiele 
werden durch Bliitter gesttitzt, biegen sich herab, sind be
haart, oft mit kleinen Deckblattchen begabt, aber selten so 
łang ais die Kronen. Die Kelchzipfel sind breit lanzett- 
formig, behaart, Kpitz und */., so lang ais die Glocken; die 
Lappchen in den Winkeln der Kelcheinschnitte, gleiclifalls 
behaart, yerdecken die Kelchrohre. Die Glocken sind bis 
3 Cm. lang, ihre 5 Spitzen sind zottig behaart und die Ein- 
schnitte derselben dringen bis zn einem Yiertel in die 
Glocke ein.

V orkom m en: Auf Triften und an rasigen Abhangen 
und Plateaus in alpinen und subalpinen Regionem in der 
Schweiz und von dort aus durch die ganze Alpenkette ver- 
breitet und in die Vorgebirge der Alpen herabsteigend, so 
z. B. von den Allgauer Alpen bis zur Adelegg bei Isny. 
Ausserdem auch in den Sudeten; auf dem Gipfel des Glatzer 
Schneebergs, im Mahrischen Gesenke, so z. B. auf dem Hock- 
schar, Altvater, Petersstein, in der Briinnelhaide und im 
Kessel. Im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, Seite GB) auf 
grasigen Ilugeln und Gehangen vom Fuss der Scbiefergebirge



bis 1600 Meter Meereserhebung im Gebirgslande, so z. B. 
im Pinzgau sehr haufig; seltner auf Kalk wie z. B. auf dem 
Tannengebirge, auf den Loferer Alpen. In den Brenneralpen 
bis 2200 Meter einporsteigend (vgl. D. Botan. Monatsschrift 
1884, S. 50; 1885 S. 43).

Bltitheze.it: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Zierpflanze 

fiir den Blnmengarten.
Form en>'fh stricto-pedunculata Reich enb ach: Blumen 

aufrecht.'  Syn. C. stricto-pedunculata E. Thomas. Yergl. 
Reichenbachs Icones, Band 19, No. 233, III. Der Stengel 
ist entweder bebłattert oder nur mit Scliuppen besetzt.

Abbildungen. Tafel 2245.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.



2246. Campanula sibirica L.

Sibirische Grlockenblume.

Die zweijahrige Wurzel fcreibt einen bis Y2 Meter liohen, 
steif aufrechten, entferntblatterigen, am Ende die lockere 
Rispe bildenden Stengel. Blatter lanzettlich, wellig, ani 
Rande tein und unregelmassig gekerbt, die untersten stumpf, 
in den Blattstiel yerschmalert, die oberen spitz, halbum- 
fassend, sitzend; Bluthen gestielt, rispig, nickend oder 
hiingend; Kelchabschnitte lanzettlich-pfrieinlich; Anhangsel 
eiformig-langlich, so lang wie die Kelchrohre; Krone glockig, 
am Ende geoffnet, zugespitzt Slappig, kahl.

B esch re ibu n g : Diese zur Rotte der mit Lappchen 
besetzten Kelche gehorende Glockenspecies ist von den in 
dieser Hinsicht yerwandten alpinischen Arten: 0. a lp ina  
und bar bat a, in ihrem ganzen Habitus sehr yerschieden. 
Ihr Stengel ist rauhhaarig, gerieft, steht aufrecht, ist etwas 
hin und her gebogen, wird 15 — 45 Cm. und auch wohl 
60 Cm. hoch. Zur Zeit seiner Bliithe sind die Wurzelblatter, 
die sich im ersten Jahre bildeten und im Winter ver\velken, 
schon sammtlich abgefallen und man sieht nur noch Stengel- 
bliitter, welche an der Basis diclit stehen, 3 Cm. lang, nacli 
vorn am breitesten sind und sich in einen kurzeń Stiel ver- 
schmalern. Die Wurzelblatter sind von diesen wenig yer
schieden, nur etwas langer und breiter. Ihr Rand ist wellig
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und gekerbt, ihre Spitze fast zugerundet. Weiter ani Stengel 
hinauf stelien die Bliitter weitlanfiger, werden kiirzer und 
schmaler, sitzen mit halbumfassender Basis, lanfen spitz zu, 
haben einen welligen and ziemlich ganzen Rand. Die 
Bluthenrispe wird 15— 30 Cm. hoch, doch die dlinnen, scharf- 
lichen Rispenaste stehen aufreclit gerichtet, so dass die Rispe 
nicht breit, sondern schmal - pyramidenformig wird. Die 
BliUhen nnd ihre Zweige werden durch schmale Deckblatt- 
chen gestielt, die Kelchzipfel sind lanzettlich und gewimpert 
und laufen in schmale Spitzen aus, die zuriickgesehlagenen 
Liippchen sind so lang ais die Kelchrohre, weit kiirzer 
ais die Kelchzipfel, die Rander derselben sind ebenfalls 
gewimpert. Die Glocke lauft nach der Basis trichterformig 
zu und ist genervt, in der Jugend auf den Nerven ofters 
mit Haaren besetzt, dann kalii, mit spitzen, auswarts ge- 
richteten, haarlosen Zipfeln, dereń Einschnitte bis in 1/3 der 
Krone hinabreichen.

Y orkom m en: An grasigen, trocknen Stelien des Nord- 
ostens und Ostens von Deutschland, namlich von Mahren 
iiber Niederosterreich bis nach Ungarn hinein und von 
Preussen bis nach Schlesien und Neumark, doch sowohl in 
Neumark ais auch in Schlesien nur stellenweise; Istrien; 
Stidtirol; Mahren; Steiermark; bis Frankfurt an der Oder 
und Berlin. In Schlesien urn Grossstein bei Oppeln, fruher 
auch am Moritzberg, an den Abhangen des Oderthals von 
Frankfurt bis Pommern, bei Gerswalde, Prenzlau, Landsberg, 
Stargardt; in Posen bei Meseritz, Radojewo, Bromberg; in 
Preussen im Weichselgebiet und bei Neumark.

B lu th ezeit: Mai, Juni.



A nw endung: Fur den Blumengarten reelit empfehlens- 
werth.

Form en: /i/. clivergens Reicheubach: Krone grosser, 
deutlicher glockenformig; Bluthenstand btłschelig ausgebreitet, 
Syn. C. divergens Willd. C. spathulata W. K. C. nutans 
Hornemanu. Vergl. Eeichenbachs Icones, Tafel 232, III., 
Band 19. Nach einer Notiz von Buek in Kochs nacli- 
gelassenen Papieren koimut sie auch wei.ssbliiłiend vor.

Abbi ldu ngen.  Tafel  2246.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



2247. Edrajanthus tenuifolius A. DC.

Grasglocke.

Syn. Campanula tenuifolia W . K. C. graminifolia Host. 
Wdhleńbergia tenuifolia A. DC.

Das dauernde, kurze Rhizom geht nach unten in die 
einfache, schwanenkieldicke Pfahlwurzel iiber und triigt oben 
einige kurze, kreiselformige, mit Schuppen besetzte, sterile 
und fertile Kopie. Sowohl die sterilen ais auch die fertilen 
Kopfe tragen Buschel langer, linealischer, nach dem Grunde 
verschmalerter aber nicht eigentlich gestielter Blatter, welche 
steif borstig gewimpert sind. An jedem fertilen Kopfe tritt 
aus dem Buschel der Basalblatter ein kaum fingerlanger, mit 
wenigen linealischen, borstig gewimperten Blattern besetzter, 
steif behaarter, aufsteigender Stengel hervor, welcher vollig 
einfach hleibt und am Endo den breiten, unten gewolbten, 
nach oben Aachen Bliithenkopf triigt. Bliłthenkopf von 
ziemlich grossen Deckblattern umgeben, welche aus kreis- 
formiger oder eiformiger Basis plotzlich in eine lange, 
linealische, zugespitzte borstig gewimperte, den Kopf weit 
iiberragende Zunge zusammengezogen sind, welche anfangs 
aufwarts, zuletzt aber zuriickgebogen ist; Kelch Skantig, 
rohrig, mit langen, lanzettlichen, zugespitzten Abschnitten, 
iiberall borstig kurzhaarig; Krone trichterig-glockig, aufrecht, 
mit ftinf kurzeń, breiten, kurz zugespitzten Lappen, doppelt 
so lang wie der Kelch; Filament ausserst kurz, auf einer



langen, breit linealischen, borstig gewimperten Basis steliend; 
Staubweg sehr kurz 21appig, im oberen, dickeren Tlieil mit 
sehr kurzeń Harchen bestreut; Kapsel 2— 8 faclierig, unregel- 
massig aufreissend.

Yorlcom m en: An steinigen, sonnigen Abhangen. Nur 
an der Stidgrenze des Gebiets, bei Triest, Fiume, am Monte 
d’Ossero. In der Flora von Fiume z. B. auf steinigen An- 
hbhen bei St. Catharina und Plesivica. Auf den Adriati- 
schen Inseln Cherso, Osero, Lesina u. a. Ausserdem in 
Kroatien und Dalmatien, Ungarn u. s. w. Audi in Griechen- 
land und auf Sardinien.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr hubsdie, empfehlenswerthe 

Gartenpflanze, die sich z. B. sehr gut zu Einfassungen eignet.
Anin er ku ng: Unsere Art ist vielleicht nur eine kli- 

matische Form des in Siideuropa verbreiteten: Edrąjanthus 
graminifolius A. DO.

Abbi ldungen. Ta fe l  2247.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Staubgefass, vergrOssert.



2248. Edrajanthus Kitaibeii A. DC.

Karst - G rasglo cke.

Sie ist im Ansehen und in der Lebensweise der vorigen 
ahnlicli, von der sie sieli jedoch durch weit grossere Blumen 
sowie durch kurzere,/"breitere Bliitter leiclit unterscheidet, 
auch ist ihr Wuciis gedrungener, die Stengel stehen dichter 
beisammen. Bliitter schmal - lanzettlich, nach dem Grunde 
yerschmalert, durch weiclie Haare gewimpert, im oberen 
Theil oft kalii; Deckblatter aus breitem Grunde lanzettlich 
yerschmalert, am Grunde beiderseits 1— 2zahnig, lriirzer ais 
der Blutlienkopf, weich zottig gewimpert; Kelch tief 5spaltig 
mit schmalen, spitzen Abschuitten; Krone erweitert glockig, 
aufrecht, weit langer ais der Kelch, mit eiformigen, kurz 
zugespitzten, gerade vorgerichteten Saumlappen; Filamente 
kurz, auf halbkreisformiger Basis stehend. Der Stengel ist 
flaumig behaart; die Kelchanhangsel sind sehr klein, drei- 
eckig, auswiirts gebogen.

Y orkom m en: Auf liohen, felsigen Gebirgen oberhalb 
der Knieholzregion. Im Gebiet nur im Karstgebirge auf 
dem Schneeberg auf kahlen Triften und an steinigen Ab- 
hiingen. Ausserdem in Ungarn und Kroatien, in Sieben- 
biirgen, in der Tiirkei.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Abbi ldungen. T a f e 1 2248.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2249. Adenophora suaveolens Fischer. 

Pendelglockchen.

Syn. A. liliifolia Ledebour. Campanula liliifolia L. 
C. suaveolens Willd. Adenophora stylosa lleichenbach. C. 
intermedia Schultes. C. Fischeri Schultes. A. communis 
Fischer. C. Alpini L.

Das dauernde Rhizom treibt einen bis '/2 Meter hohen, 
ziemlich dicht bebliitterten, aufrechten, meisfc einfachen, arn 
Ende die Bluthenrispe bildenden Stengel. Blatter liinglich, 
an beiden Enden stumpf, die unteren kurzgestielt, die oberen 
sitzend, alle am Rande kerbig gesagt; Bluthenstand lang- 
gestreckt, ausgebreitet, rispig, seltner einfacli traubig; Bliithen- 
stiele in den Achseln kleiner, ganzrandiger Deckblatter, 
1— 3bluthig; Bliithen niclcend; Kelch glockig, 5 lappig, die 
Lappen drusig gezahnt; Krone erweitert glockig, mit breit 
5 lappigem Saum, die Lappen stumpf; Filamente ziemlich 
lang, auf breiter, zottig gewimperter Basis; Staubweg weit 
aus der Krone hervorragend, keulig, papillos behaart; Kapsel 
am Grunde aufspringend.

B esch reibu n g: Diese Pflanze ist in mancherlei Weise 
inerkwiirdig. Der Stengel wird 1/2 — 1 Meter hocli und 
variirt hinsichtlich seiner in der Regel bis gegen den Blumen- 
stand sehr dicht stelienden Bliitter sehr. Meistens nur sind 
sie unten gestielt und oben sitzend, denn man hat auch 
Exemplare mit durchgangig sitzenden, oder bis zu den Deck-



blattern hinauf gestielten Blattern. Dabei ist die Form der 
Bliitter sebr veranderlich, ofters eiformig oder eilanglicb, 
bald vollig lanzettformig, meistens gezahnt, zuweilen aber 
aucli ganzrandig und in dieser Weise den Namen li lii fo l i  a 
rechtfertigend./^Bei vielen Exemplaren sind sie unten rund- 
lich-eiformig, oben lanzettlich. Die Oberflache ist kalii, auf 
der Unterflache sind meistens die Nerven feinhaarig. Der 
Stengel ist zwar immer nur einfach, aufrecht, rundlich, kalii, 
gestreift und dicbt bebliittert, aber sein Bluthenstand ist 
wiederum mannichfach, bald nur traubig, bald aber eine 
pyramidale liispe darstellend, dereń Aeste Cymen bilden. 
Am Ausgange jedes Astes findet sich ein lanzettliches Deck- 
blatt, ebenso am Ausgange jedes Zweiges und wiederum am 
Grunde der Glocken. Die Cymen halten zwar die Ordnung 
des centrifrugalen Bliithenstandes, aber liings der Haupt- 
spindel entwickeln sie sieli unregelmassig, so dass in der 
Alitte derselben die Glocken schon bliihen, wiihrend man 
unten und oben Knospen findet. Alle Glockenstiele sind 
iibergebogen und die Glocken hangen sammtlicli herab. Ihre 
Kelchzipfel sind sagezahnig, die licbtblauen und am Grunde 
weisslichen Glocken sind dreimal so lang ais der Kelch. 
Sie sind glockig-trichterformig, etwas grosser ais bei Camp. 
ro tu n d ifo lia  und duften am Abend. Die 5 am Rande der 
Kronenrohre befestigten Staubgefasse haben arn Grunde 
hautig verbreiterte Staubfaden. Der Fruchtknoten ist drei- 
facherig und mit dem Kelche yerwachsen. Der behaarte 
Griffel bat 3 Narben.

Yorkom m en: In Wajdungen, besonders Laubwaldungen 
und in Gebusclien, besonders in Gebirgsgegenden. In Preussen



bei Rastenburg, in der Johannisburgischen und Ogonschen 
Haide, bei Sensburg, Ortelsburg, im Ramucker Walde bei 
Allenstein; aiu Annaberg bei Posen; in Schlesien an der 
Siidostseite des Geiersberges, auf den Strehlener Bergen und 
zwischen Deutsch-Neukirch und Nassiedel; in Bohmen auf 
dem Karlstein der Yelika Góra (sehr selten), arn Radelstein 
im Mittelgebirge; in Baiern auf den Auen am rechten Donau- 
ufer, Deggendorf gegeniiber; am Moosbrunnen bei Wien; in 
Siidtirol am Gebirge Bondon im sudlicben Giudicarie beim 
Schlosse Lodron und bei Trembellano tiber Roveredo. Ferner 
ausserhalb der Grenze am Monte Pastello bei Royeredo; bei 
Septid in Siebenbiirgen; im Gebusch zu Bustyahara in der 
Marmoross in Ungarn; in Dalmatien; auf Kreta; im stldlichen 
und mittlen Russland.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Bine reizende Zierpflanze, die keinem 

Blumengarten fehlen sollte.
Na me: Yon aór̂ r Driise und q>śęio ich trage, weil die 

Kelchabschnitte mit Drtisen l)esetzt sind.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2249.
AB Pflanze in natarł. Grosse; 1 Bluthe obne Krone, yergrossert.
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2250. Specularia Speculum A. DC.

Venusspiegel.

Syn. Catnpanula Speculum L. Prismatocarpus Specu
lum L’Heritier. Legouzia arvensis Durand. Pr. hirtus Tenore.

Die zarte, jiihrige Wurzel triigt einen aufrechten, kaum 
spannenhohenf stark spreizend verastelten Stengel, die unteren 
Aeste yerlŚngert, aufstrebend, alle ziemiich entfernt beblattert 
und wie die Blatter kalii; Blatter liinglich oder lanzettlicli- 
langlich, die unteren verkehrt-eif6rmig oder spatelig, die 
obersten bisweilen lanzettlicli, alle sitzend; Bluthen einzeln, 
endstandig und seitenstandig; Kelchabselinitte schrnal line- 
alisch, spitz, so lang wie die Krone und der cylindrisch- 
flaschenformige Fruchtknoten; Krone radformig, ospaltig, mit 
eiformigen, kleili zugespitzten Abschnitten; Filamente nacli 
dem Grunde wenig verbreitert, olme abgesonderte Basis.

B esch re ibu n g: Der aufreclit stehende, steifhaarige 
Stengel ist sehon von seiner Basis an verastelt und da sieli 
die untersten, liegenden Aeste verlangern, bildet diese Pflanze 
verhaltnissmassig zu ihrer Hohe, welche nicht iiber '/3 Meter 
gelit, einen ziemiich umfangreichen Biischel. Die Bliitter 
sind wechselstandig, bis 4 Cm. lang, stumpf, geschweift- 
kerbig, verlaufen an der Stengelbasis in einen kurzeń Stiel 
und umfassen oberhalb derselben den Stengel halb. Die 
Kelcblappen sind linealisch, fast oder ganz so lang ais die 
Krone und nicht viel kiirzer ais der Fruchtknoten. Die 
einzeln stehenden Bluthen haben feurig-violette Kronen, die 
sieli in 5 Falten zusammenschlagen, ausgebreitet aber rad
formig sind und ungefahr 2 Cm. im Durclunesser halten.



Selten sieht man sie in weisser Farbę. Ihr Schlund ist 
hellgelb. Die Staubfśiden sind nicht wie bei Cam pauula 
am Gruude breiter, aber sie sind hiiutig, behaart und auf 
dem obersten Raude der Kelchrolire befestigt. Die pris- 
matische Kapsel ist ofacberig, die kleinen Samen gliinzen.

V orkom m en: Auf Getreidefeldern und bisweilen an 
Wegerandern. Im siidliclieu Gebiet stellenweise haufig, wenn 
auch sehr ungleich vertheilt, so z. B. bei Innsbruck, Meran, 
Salzburg u. a. 0. Im mittlen Gebiet weit seltner; hie und da 
im Rheingebiet, so z. B. bei Koln (Vgl. Lohr’s Flora, S. 178); 
an einigen Orten im nbrdlichen Thiiringen, so z. B. in der 
Flora von Sondershausen (Lutze, Programm, Seite 13), auch 
im Saalgebiet, so z. B. bei Naumburg am rechten Saalufer, 
ferner nach Camburg und Eisenberg hin; in der Provinz 
Sachsen am Bienitz und bei Klein-Dolzig in der Flora von 
Halle. Sehr viel seltner und meist unbestandig in Nord- 
deutschland.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Ein reizendes, allgemein beliebtes Sommer- 

gewachs fur den Blumengarten. Ausserdem kann das jungę 
Kraut ais Sałat oder ais Gemiise zubereitet und verspeist 
werden.

P orm en: ft. cordata, Reichenbaeh: robuster, die Błiitter 
kiirzer, die oberen am Grunde schwach herzformig; der Kelch 
so lang wie die Krone. Syn. Campanula cordata Yisiani. 
So in Dalmatien; im Gebiet scheint sie nicht vorzukommen.

Abbildungen. Tafel 2250.
AB Pflan/e in natiirl. Crosae; 1 Bluthe ohne Krone, yergrossert.



2251. Specularia hybrida A. DC.

Spie gelglo ckclie n.

Syn .^Gdmpanula hybrida L. Prismatocarpus hybridus 
1’Heritier. Pr. confertns Moencli.

Der vorigen ahnlich, aber an den kleinen Kronen und 
yerlialtnissmassig langen Kelchabschnitten sogleich erkennbar.
Wurzel jahrig; Stengel aufrecht, weniger stark veriistelt wie 
bei der vorigen, bisweilen ganz einfaclr; die unteren Aeste, 
wenn dereń vorhanden, verlangert, aufstrebend; Blatter liing- 
lich, sitzend, die unteren verkehrt-eiformig oder spatelig, 
nacb dem Grandę verscbmalert, alle, wie der Stengel, kahl; 
Kelchabscłmitte lanzettlich, weit liinger ais die Krone, lialb 
so lang wie der Fruchtknoten; Krone wie bei der vorigen 
aber weit kleiner. Die Blatter sind meist wellig gekerbt, 
die oberen hauflg lanzettlich, die Kelchabscłmitte spitz, die 
Fruclite sehr lang.

B esch reibu n g: Die Pflanze wird hochstens nur 15 Cm. 
hoch, ist Irloss unten an der Basis des Stengels verastelt, 
oder der Stengel ist audi ganz einfach, funfeckig, tief- 
gefurcht und dadurcli treten die Ecken mehr liervor, sind 
fast wie etwas gefliigelt und iminer scharf. Audi die Blatter 
sind ani Bandę scliarf und etwas wellig. Die Kelchzipfel 
sind an beiden Enden versclnnalert, nicht ganz so lang ais 
bei Spec. Speculuin, indessen weil die Kronen v:el kleiner 
sind, uberragen sie dieselben immer sehr bedeutend. Sie



sind aber dennoch viel kiirzer ais der dreieckig prismatische 
Fruchtknoten, dessen Einschnurung an dem Kelchende deut- 
lich in die Augen fallt. Die Bliithen sitzen auf der Spitze 
des Stengels und in den obersten Blattwinkeln, stehen ziem- 
lich gleichboch, aber es sind ihrer nur 3— 6 und oftmals 
verwerfen sieli die Kronen. Sind aber die Kronen vorhanden, 
dann sieht man sie niemal,s wie bei Spec. Speculum  aus- 
gespannt, sondern immer etwas eingefaltet. Sie haben nur 
6— 8 Mm. im Durclimesser und ihre Farbę ist hell-purpur- 
rotli, der Stand der Gefasse und die Form der Staubfaden 
ist wie bei Spec. Speculum . Sie unterscheidet sieli also 
von der letzten: 1) durcli Kleinheit des Stengels und der 
Krone; 2) durcli die Kelchzipfel, welche die Kronenzipfel 
weit liberragen und weit kiirzer ais die Fruchtknoten sind; 
3) durcli die obere Einschnurung der Fruchtknoten.

Y orkom m en: Auf Aeckern, seltner ais vorige, in Thii- 
ringen, im siidlichen Theile von Hannover, im westlichen 
von Westphalen, am Oberrhein bis nach Frankfurt und 
Mainz, an der rauhen Alb unfern Aalen, bei Tuttlingen 
jenseits der rauhen Alb und weiter hinab bei Marchtlial. 
In Thtiringen sind die Fundorter Miihlberg an den Gleichen, 
Martinroda, bei Ilmenau, Eisenach und Umgegend von Mei- 
ningen bekannt. Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des 
Herm Erwin Frueth kommt sie in der Umgegend von Metz 
vor; ferner in der Itheinprovinz; in Niederhessen. Sie ist 
ebenso wie die vorige an manchen Orten nur unbestandig. 
Im siidlichen Gebiet ist sie, wenn auch sehr ungleich ver- 
theilt, doch in manchen Gegenden hautiger, so namentlich 
in Istrien; bei Fiume; bei Triest; auch in Tirol; in der



Schweiz bei Basel und von da sporadisch durchs Elsass, 
durch Baden; bei Trier und Saarlouis u. s. w. Ausserdem 
verbreitet sie sich weiter sudlich in Dalmatien, Yenetien, 
durch die Lombardei; durch Frankreich, Spanien, Portugal, 
Italien, Groafieii, Siebenburgen, Griechenland, Siidrussland; 
ferner nordlich durch die Niederlande, Belgien, England, 
Schottland.

B lu th eze it: Juni, Juli.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2251.
Pflanze in naturl. Grosse.



2252. Specularia falcata A . DC.

Sichelkelch.

Syn. Campanula falcata R. S. Prismatocarpus falcatus 
Tenore.

Im Wuchs der vorigen liberaus iiknlich, aber an den 
selir langen, sichelformigen Kelchblattern lei elit zu erkennen. 
Wnrzel jiihrig; Stengel steif aufrecht, einfach oder etwas 
iistig, die unteren Aeste verlangert, aufsteigend; Bliitter liing- 
lich, die untersten umgekehrt - eiformig; Bliithen einzeln 
achselstandig; Kelchabschnitte sehr king, mindestens so lang 
wie der Fr uch tlen o ten, weit langer ais die Krone, linealiscli 
oder schmal lanzettlich-linealiscli, lang verschinalert, sicliel- 
formig aufwarts gekrummt. Der Bliithenstand langgestreckt 
traubig nnd oft unterbrochen.

Yorlcom m en: Auf Aeckern und in Oelgiirten im Gebiet 
des Mittełmeeres und der Adria. Haufig um Fiume und auf 
den Adriatischen Inseln, besonders auf Lesina.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Diese und die vorige eignen sieli wegen 

ilires unsebeinbaren Ansehens weniger gut ais Zierpflanzen 
ais der Yenusspiegel, doch konnen sie wie dieser zur Ge- 
winnung von Sałat und Gemttse gebaut werden.

A bb i ld un gen.  Tafel  2252.
Pflanze in nutiirl. Grosse.



2253. Wahlenbergia hederacea Reichenb.

Ephe uglo ckchen.

Syn. Campamda hederacea L.

Das dauemde, fadendunne, langgegliederte, sehr astige 
Rhizom kriecht weithin, iiberall an den Knoten wnrzelnd. 
Stengel fiidlich, locker beblattert, an den Enden bliihend; 
Blatter rundlich - herzlljrmig, eckig Slappig, gestielt, wie die 
ganze Pflanze kalii; Bliithenstiele endstandig, einbluthig, 
verlangert; Kelchabschnitte linealisch-pfriemlich, gerade vor- 
gestreckt, zur Zeit der Fruchtreife sclirLig abstehend; Kapsel 
halbobersttindig, innerhalb des Kelchs fachspaltig aufspringend,
3— 5 faclierig; Filamente ohne Basis, ara Grunde sehr wenig 
verbreitert, fadlich.

B esch re ibu n g : Der fadenformige Stengel liegt mit 
seiner Yerastelung, kriecht zwischen dem Torfmoose hin, 
verastelt sich reichlich und streckt sich bis 30 Cm. lang 
aus. Er ist haarlos und treibt aus den Blattwinkeln ihm 
gleichgestaltete Aeste. Die Blatter sind bis 1 Cm. lang 
und bis 2 Cm. breit, den Epheublattern ahnlich, haarlos und 
freudiggriin. Ihre Stiele sind ineistens langer ais die Blatt- 
tliichen, fadendunn und haarlos. Die Bliithen sind eigentlich 
gipfelstandig, denn die Fortsetzung des Stengels, welche 
zwischen Blatt und Bliithenstiel ausgeht, muss ais Erneuerung 
desselben angesehen werden. Die Blumen sitzen sammtlich 
einzeln an borstenforinigen Stielen, sie haben 8— 10 Mm. 
Lange, sind dreimal so lang ais der Kelch und darilber,



IGI

haben hellblane Farbę, 5 flach, einschneidende Kronenzipfel, 
welche spitz zulaufen, 5 aus breiter Basis pfriemenformig 
zugespitzte Kelchzipfel und eine mit dem Fruchtknoten ver- 
waclisene Kelchrobre. Die 5 Staubgefasse haben an der 
Basis etwas erweiterte Faden und der Griffel ist oben be- 
haart, theilt sich an der Spitze in 3 kurze Narben.

Y orkom m en : Eine sehr seltene Pflanze der Hoch- 
moore, zwischen Sphagnum  kriechend und nur an ver- 
einzelten Stellen in Deutschland bereits gefunden, namlich 
bei Kaiserslautern, Saarlouis, Malmedy, Spaa, bei Oldenburg 
und Frankfurt an der Oder. Audi auf moorigen Haiden 
und Wiesen sowie an moorigen Stellen im Walde, selten 
auf moorigen Aeckern. In der Iiheinpfalz bei Kaisers
lautern, zwischen dem Vogelwog und dem Blechhammer und 
an der ostlichen Seite des Pfaffenbergs; bei Saarlouis iiber 
dem Dorfe Frauenlautern; im Oldenburgischen im Waldchen 
bei Neuendorf, nach Bockhorn zu, sparsam und bei Varel, 
aber nicht bei Jever; in Lothringen nur jenseits der deutschen 
Grenze bei Bemiremont und St. Die; im Hessischen bei 
Walldorf unweit Darmstadt; im Hagenauer Scliwemmland im 
Elsass. Nach Mettenius bei Langen unweit Frankfurt an 
der Oder? Ausserhalb der Grenze bei Spaa und Malmedy. 
Auf Silt und Fohr (noch jetzt?). Ausserdem in Holland, 
Belgien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Dalmatien.

B lu th eze it : Juni bis August.
A n w en du n g : Ein ganz allerliebstes Zierpflanzcben, 

besonders geeignet fur Ampelkultur.
Abbildung-en. T a f e l  2253.

A. Pflanze in nat.. Gr5sse; 1 tiluthe ohne ICrone, vergr.; 2 Staub- 
gefiias, desgl.; 3 jungę Fracht, desgl.; 4 sich oflhendeFrueht, desgl.
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Fam. 97. Onagreae.

Meist krautartige jahrige oder dauernde Gewiichse mit 
einfachen, nebenblattlosen Blattern, epigynischen oder peri- 
gynischen, selten hypogypischen, gynandrischen oder unacht 
diklinischen Bluthen. riiit kurzerem oder liingerem, oft iiber 
die Frucht hinausragendem Discus. Bltithentheile meist zwei- 
zahlig oder mehrfach zweizahlig; Staubbliitter nach iunen 
anfspringend, in einfacher oder doppelter Anzalil der Kron- 
blatter; Garpell selten einblatterig und einfacherig, meist 
zweiblatterig oder vierbliltterig, der Anlage nacli stets para- 
carp (einfacherig) mit wandstiindigen, dnrch die eingerollten 
Carpellblattriinder gebildeten Placenten, nicht selten dnrch 
tiefes Yorspringen derselben gefachert; Staubweg einfach, 
meist ani Ende nach Anzahl der Carpellblatter gełappt, 
selten kurz oder fehlend; Samenknospen anatrop, seltener 
campylotrop, zahlreich oder in geringer Anzahl; Frucht eine 
einfacherige oder fachspaltige Kapsel, seltner eine Schliess- 
frucht oder Spaltfrucht; Same meist eiweisslos, mit geradem, 
aufrechtem Keim. Der Kelch liegt in der Knospenlage 
klappig, die Krone dachig und hilufig um die Liingsachse 
gedreht.

Die meisten Vertreter leben in den warrneren Gegenden 
der nordlichen gemassigten Zonę, besonders in Mexiko und 
Mittelamerika.



Gatt1111 gen:
Trib. 1. Oenothereae.

Discus oberstandig, abfallig oder bisweilen dauernd; 
Bliithen 4ziihlig oder 2 ziihlig; Fracht eine fach- 
spaltige Kapsel oder seltner eine nussartige Schliess- 
frucht.

Oberstandiger, rohriger Discus lang und deutlich ent-
w i c k e ł t ......................................................................... 1.

Oberstandiger Discus verschwindend kurz oder ganz 
fe h le n d ..............................................................................2.

1. Kelch und Krone 4zahlig, Staubblatter 8 (d. h. zwei
4ziihlige Wirtel), mit dem Discus abfallend; Samen 
ohne seidige Umhullung (Arillus), Kapsel 4klappig, 
die Placenten auf der Mitte der Klappen stehend: 

Gatt 565. Oenothera L.
2. Discus nacłi der Bltithezeit mit Kelch, Krone und

Staubblattern abfallend....................................................3.
Discus mit dem Kelch bis zur Zeit der Fruchtreife 

stehen bleibend, nur Krone und Staubblatter ab
fallend .............................................................................. 4,

3. Bltithe 4zalilig, d. h. 4 Kelchblatter, 4 Kronblatter,
8 Staubblatter (d. h. zwei 4zahłige Wirtel), mit 
dem sehr kurzeń Discus abfallend; Samen von 
einem seidigen Samenmantel (Arillus) eingehiillt; 
Kapsel dklappig, die Placenten auf der Mitte der 
Klappen stehend . Gatt 566. Epilobium L. 

Bliitlie 2zahlig; Facher der unacht 2facherigen 
Fracht einsamig, unten aufspringend; oberstandiger 
Discus fehlend . . . Gatt. 567. Circaea L.



4. Alle Bluthentheile 4 ziihlig; Kapsel 4facherig, viel- 
samig, 4klappig; Staubweg am Ende mit kopfiger 
Miindung . . . . .  Gatt. B68. Isn a rd ia  L.

Steinfrucht 'śehr hart, einfacherig, einsamig, durch 
den auswachsenden Kelcli mit zwei oder vier horn- 
artigen, steinlnirten Fortsatzen versehen; Frucht- 
knoten zur Bliitliezeit uniieht 2facherig, 2 knospig, 
die ubrigen Bluthentheile 4 ziihlig:

Gatt. 569. T rapa  L.

Trib. 2. Lythrarieae.
Discus rbhrig, perigynisch, am Grandę des Frucht- 

knotens eingefugt, oben am Schlunde Kelcli, Krone 
und Staubblatter tragend; Krone bisweilen fehlend; 
Carpell 2— Gblatterig, durch starkes Einrollen der 
Carpellbliitter 2 — 6 facherig, seltner einfacherig, 
stets vielsamig; Staubwegmiindung einfach; Kapsel 
hautig, vom Discus umgeben.

Discus cylindrisch, mit 8 — 12 zahnformigen Kelch- 
abschnitten; Staubweg fadlich:

Gatt. 570. L y th ru m  L.
Discus kurz, glockig, mit 12 zahnformigen Kelch- 

abschnitten; Staubweg sehr kurz:
Gatt. 571. P ep lis  L.

Trib. 3. Halorageae.
Blatter wirtelstandig; Bltithen sehr klein und un- 

scheinbar, 2ziihlig oder hiiuliger 4 ziihlig; Krone 
nicht seiten fehlschlagend; Staubblatter bisweilen 
auf ein einziges reducirt; Frucht bisweilen ein-



facherig, haiifiger 2— 4 facherig, mit einer hangenden 
Samenknospe in jedem Fach; Frucht nussartig,
1— 4facherig, 1- bis mehrsamig; Staubweg kurz, 
gelappt. Alle Vertreter sind Wasserpflanzen.

Bliithe mit 8 Staubblattern; Staubweg fast felilend 1. 
Bliithe mit einem Staubblatt; Staubweg fadenformig 

oder 2 s p a lt ig ...............................................................2.
1. Blutlien unacbt diklinisch; Kelch und Krone 4zahlig;

Steinfruclit 4steinig; Blatter fein getheilt:
Gatt. 572. M y r io p h y llu m  L.

2. Bliithe gynandrisch; Kelch schwach 21appig; Krone
fehlgeschlagen; Steinfruclit einsamig; Blatter ganz, 
sehr schmal . . . .  Gatt. 573. H ip p u ris  L. 

Blutlien unacht diklinisch; Kelch fehlgeschlagen oder 
sehr klein, unterstandig und 2blatterig; Krone 
fehlend; Steinfruclit nussartig, in vier einsamige 
Steine zerfallend; Blatter ungetheilt:

Gatt. 574. C allitriche L.

ARTEN:

565. Oenothera L.
Die Yorblatter des ersten Jahres liinglich oder liing- 

lich-verkehrt-eiformig, stumpf mit einem >Spitzchen, 
die unteren Stengelblatter langlich oder breit lan- 
zettlich ................................  2254. O. biennis L.

Die Vorblatter des ersten Jahres yerlangert lanzett- 
lich, zugespitzt, die Stengelblatter lanzettlich:

2255. O. muricata L.



566. Epilobium L.
Alle Blatter wendelstiindig; Krone flach ausgebreitet; 

Staubbliitter aus der zusamnienscbliessenden Basis
zuriickgebogen, abwiirts geneigt. Stam m  1: 
C liam aenerion  T a u s c b ......................................... 1.

Die unteren Blatter stets gegenstandig oder 3 ziilalig; 
Kronbliitter tricbterig gestellt, selten flach; Staub- 
blatter aufrecht. Stam m  2: L y sim a ch ion  
Tausch ................................................................... 4.

1. Blatter geadert; Kronbliitter g e n a g e l t ............... 2.
Blatter aderlos; Kronbliitter s it /.en d .................... 3.

2. Blatter lanzettlicb, ganzrandig oder schwach drnsig
geziihnelt; Kronbliitter verkebrt-eif6rmig; Staubweg 
zuletzt abwiirts gebogen:

2256. E. angustifolium L.

3. Blatter linealisch, nach beiden Enden verschmalert;
Staubweg am Grunde flaumig, so lang wie die 
Staubbliitter . . . 2257. E. Dodonaei Yillars.

Bliitter linealisch oder lineal-lanzettlicb; Staubweg 
bis iiber die Mitte flaumig, halb so lang wie die 
Staubbliitter . 2258. E. Fleischeri Hochstetter.

4. Bliithen und Stengelspitze jederzeit aufrecht . . .  5.
Bliithen und Stengelspitze vor dem Aufbluhen nickend

oder uberhiingend, erst wahrend des AufblUbens 
sieli allmahlig aufricbtend..........................................8.

5. Stengel olme erhabene Linien, aucb nicht zweizeilig
b e h a a r t .........................................................................6.

Stengel mit zwei oder vier erhabenen Linien versehen 7.



6. ILhizom auslaufertreibend; Stengel stark verastelt,
driisig-zottig . . . .  2259. E. hirsutuni L.

iihizom ohne Auslaufer; Stengel meist einfach, zottig, 
aber nicbt drtisig:

2260. E. parmfiorum Schreber.
7. Bliitter aus abgerundetem Grunde allmahlig ver-

schmalert, fast sitzend, die oberen kurzgestielt:
2261. E. virgatum Fries. 

Bliitter vom Grunde bis zur Spitze allmahlig ver- 
schmalert, die inittlen mit blattigem Grunde 
herablaufend angewachsen:

2262. E. tetragonum L.

8. Stengel ohne erhabene Linien and ohne zweizeilige
B ehaarung........................................................................ 9.

Stengel mit 2 erhabenen, behaarten Linien versehen
oder zweizeilig behaart................................................. 12.

9. lihizom ohne A u s la u fe r ..................................................10.
Bhizom mit A u s la u fe rn ..................................................11.

10. Bliitter liinglich oder eiformig-liinglich, ungleich ge-
zahnt-gesiigt . . . .  2263. E. montanum L.

Bliitter eiformig oder liinglich-eiformig, ganzrandig: 
2264. E. hypericifolium Tauseh.

11. Bliitter lanzettlich, nach dem Ende allmahlig ver-
schmiilert, ganzrandig oder gezalmelt, mit keil- 
formigem Grunde sitzend; Mundnngslappen keulig 
zusammenscliliessend . . 2265. E. palustre L.

12. Stengel sehr astig, reichblUthig.....................................13.
Stengel einfach oder schwach veriistelfc.....................14.



13. Blatter ziemlich langgestielt, langlich, mi beiden
Enden spitz, di cli i; ungleich gezahnelt-gesagt, am 
Rande und auf den. Adern flaumig:

2266. E. roseum Schreber.
14. Blatter 2—dzahlig, sitzend, fast umfassend, spitz . 15.

Blatter gegenstandig, kurzgestielt, stumpf . . . .1 6 .
15. Blatter langlich - eiformig, ungleich gezahnelt-gesagt,

anf den Adern und am Rande flaumig, ubrigens
k a h l ..................... 2267. E. trigonum Schrank.

Bliitter langlich oder langlich-lanzettlich, stumpf, 
ganzrandig oder schwach gezahnelt, am Grunde 
verschmalert, die oberen lanzettlich, wendelstandig, 
die der sterilen Kopie yerkehrt-eiformig:

2268. E. alpinum L. 
Blatter eiformig, zugespitzt, geschweift und etwas 

entfernt gezahnelt, kahl, die untersten stumpf, die 
oberen wendelstandig; Stengel einfach, armbluthig, 
mit zwei erhabenen, flaumigen Linien:

2269. E. origanifolium Lam.
567. Circaea L.

Bliithen ohne Deckbliittchen......................................... 1.
Bluthen mit borstlichen Deckblattchen versehen . . 2.

1. Blatter eiformig, am Grunde schwach herzformig,
geschweift-gezahnt . . 2270. C. lutetiana Lam.

2. Fruchte kugelig-birnformig; Bliitter eiformig, am
Grunde herzformig, geschweift-kleingezahnelt;

2271. C. intermedia Ehrhart. 
Blatter ldein, tief herzformig, geschweift-gezahnt; 

Fruchte k e u l ig ..................... 2272. C. alpina L.



568. Isnardia L.
Rhizom an den Knoten wurzelnd, kalii; Bliitter gegen- 

stiindig, langlich, spitz, in den Stiel verschmiilert; 
Bltithen einzeln, achselstiindig: 2273. I. palustris L.

569. Trapa L.
Friiclite vierdornig, Domen an der Spitze riickwiirts 

dreieckig-rautenfornhg, gestielt, am Ilande scharf 
geschweift sageziihnig . . 2274. T. natans L.

Trib. 2. Lythrarieae.
570. Lythrum L.

LI lii tli en 12mannig, alle oder wenigstens die unteren 
wirtelig; Iielch ani Grunde olme Deckblattclien . 1

Blutlien Gmannig, einzeln in den Blattaehseln; Kelch 
am Grunde von zwei kleinen Deckblattclien gesttłtzt 2

1. Innere Kelchzałme doppelt so lang wie die ansseren;
Bliitter ans lierzfómiigem Grunde lanzettlich:

2275. L. Salicaria L. 
Kelchzahne gleichlang; Bliitter lanzettlich, die unteren 

arn Grunde abgerundet, die oberen beiderseits ver- 
schmiilert..........................  2276. i .  virgatum L.

2. Bliitter linealisch oder lanzettlich; Kelchzahne ab-
wechselnd langer . • 2277. L. Hyssopifolia L.

571. Peplis L.

Bliitter gegenstiindig, gestielt, verkehrt- eiformig; 
Bltithen achselstiindig, einzeln, fast sitzend:

2278. P. Portula L.
22Flora X X II.



Trib. 3. Halorageae.
572. Myriophyllum L.

Bliithen wirtelstandig oder a h r ig ............................... 1.
Bliithen achselstiińdig....................................................2.

1. Deckblatter sammtlich karmnformig - fiederspaltig;
Bliithen meist alle wirtelstandig:

2279. M. verticillatum L. 
Untere Deckbjatter eingeschnitten, so lang ais der 

Wirtel- oder etwas langer; die iibrigen sammtlich 
ganz, kiirzer ais der Wirtel: 2280. M. spicatum L.

2. Blattabschnitte liaarfein; mannliche Bliithen weclisel-
standig, iihrig, die Aehren vor dem Aufbliihen 
uberhangend; weibliche Bliithen wenige, aohsel- 
standig, ani Grunde der mannlichen Aehre wirtelig:

2281. M. altemiftorum DG.

573. Hippuris L.
Blatter lineal, vielhlatterig wirtelstandig:

2282. II. mdgaris L.

574. Callitriche L.
Blatter sammtlich verkehrt-eiformig........................1.
Untere Blatter der Aeste lin e a lis ch ........................2.

1. Deckblatter siclielformig, am Ende zusammenneigend;
Staubweg bleibend, zuletzt zuriickgekriiinmt:

2283. C. stagnalis Scop.
2. Obere Blatter yerkeh rt-e iform ig .............................3.

Alle Blatter linealisch................................................. 4,
3. Deckblatter wenig gebogen; Kanten der Frucht spitz

g e k ie l t ..................... 2284. C. vernalis Kiitzing.



Deckblatter kreis-sichelformig, an der Spitze haltig;
Kanten der Fracht fliigelig gekielt:

C. hamulata Ktttzing. ’)
4. Blatter am Grunde breiter, naeh der Spitze schnialer, 

oft ausgeschnitten, die oberen niemals rosettig:
2285. C. autmnnctlis L. 1

1) Wir fuhren diese Form, die eigentlich nur Varietat ist, ohne 
Nummer auf.



2254. Oenothera biennis L.

Nachtkerze. Abendleuchte. llapontica.

Syn. O nagra biennis Sco]>oli.
Din zweijahrige, rubenformige, zuletzt iiber fingerdicke 

Pfahlwurzel, tfeibt im ersten Jahre einen Schopf von Yor- 
blattern, im zweiten Jahre den aufrechten, etwas scliarfen 
und schwach kantigen, flaumigen, bis meterbohen Stengel, 
welcber ansser dem Flaum mit liingeren, auf einem Knbtchen 
sitzenden Haaren bestreut ist and locker mit kleineren 
Bliittern besetzt. Bliitter wendelstandig, gezalinelt, etwas 
geschweift, flaumig, die grundstandigen des ersten Jahres 
langlicli oder langlich-verkehrt-eiformig, stnmpf mit einem 
Spitzchen, in den Blattstiel hinabiaufend, die unteren Stengel- 
blatter langlicb oder breit lanzettlich; Fruchfc cylindrisch, 
mit vier Langsfurchen durchzogen; Discns lang und eng 
rohrig, liinger ais der Fruchtknoten, am Ende etwas tricbterig 
erweitert und hier die vier aus breitem Grandę lang lanzett- 
lichen, spitzen Kelchabschnitte tragend, welche so lang sind 
wie die Rijhre and sieli beirn Aufbluben abwiirts selilagen; 
Kronbliitter 4, mit den Kelehabschnitten wecbselnd, auf- 
geriebtet; zuletzt beim volligen Aufbluben des Abends oder 
bei regnerischem oder dUsterem Wefcter auch am Tage flach 
ausgebreitet, kurzer ais die llolire, an dereń Saum sie wie 
die 8 Staubblatter inserirt sind, breit verkehrt-herzfbrmig; 
Staubblatter aufrecbt, die Antheren schwankend (versatil) auf 
langen, diinnen Filamenten; Stauliweg lang, am Ende vier-



lappig. Nach dem Abbliihen billi die Rolire mit der ganzen 
Bliithe ab; nur die Frucht bleibt aufreclit steli en; Kapsel 
yierklappig, unacht yierfacherig, auf der Mitte der Klappen 
die leistenformigen Samentriiger tragend.

B esch re ibu n g : Die Rapontica ist eigentlich keine 
lieimisehe Pflanze; sie stammt aus Virginien, ist erst seit 
1612 in Europa bekannt, hat sieh aber durch freiwillige 
Ansiedelung an Flussufern und Schutthaufen das Biirgerrecht 
in unserer Flora erworben. Ihre fleisehige, rubenartige 
Wurzel hat aussen blutrotlie Farbung, innen ist sie weiss 
und saftig. Der 30— 60 Cm. hohe, selten śistige, etwas 
eckige und haarige Stengel ist steif; die fast elliptiscben, 
kurz zugespitzten, 10— 15 Cm. langen und 2-—5 Cm. breiten, 
etwas fłaumigen Wurzelblatter sind gestielt und liegen in 
einer Rosette am Boden; auch die untersten Stengelbliitter 
sind gestielt, die iibrigen sitzen; alle Stengelbliitter win den. 
sieli in einer Spirale um den Stengel, das sechste Blatt steht 
immer an derselben Seite ais das erste; ubrigens werden sie 
nach oben zu immer kleiner. Die ungestielten Bluthen 
sitzen in den Blattwinkeln, bluhen allrniihlig von unten nach 
oben zu auf und bilden eine lockere Aehre. Die Kelchrohre 
sitzt auf dem Fruchtknoten und unterscheidet sieli von ihm 
schon durch hellere Farbung; die 4 Kelclizipfel sind linien- 
lanzettformig, spitzen sieli allmahlig zu und schlagen sieli 
zuriick. Die dottergelbe, wolilriechende Blume hat 3 Cm. 
im Durchmesser, offnet sieli des Abends, bltiht nur wahrend 
des sehwachen Lichtes und sehliesst sieli nach 8 Ulir 
Morgens (wird daher Naehtkerze genannt). Die 4 in der 
Knospe gedrehten Blumenblatter sitzen an der Oeffnung des



Kelckes; die 8 Staubgefas.se, am Schltinde des Kelches 
sitzend, haben 2facherige Staubbeutel; der griine Griffel 
theilt sich oben in 4 lineale Narben. Die Kapsel wird 
2— 4 Cm. lang und ist flaumig zottig.

Y orkom m en: Am Ufer der Fliisse, auf Dtinen, sandigen 
Abhangen, Schutthaufen, an sterilen Orten und Abhangen 
der yerschiedensten Art, an Wegeriindern, im Kies der 
Flussufer, rsa''TJferweidengebuscłi, in Torfmooren, an Eisen- 
bahndammen u. s. w. Weit zerstreut, namentlich durch das 
nordliche und mittle Gebiet, aber noch nicbt iiberall. Sehr 
yerbreitet ist sie beispielsweise im Gebiet der Elbę und ihrer 
Nebenfliisse, so z. B. an der Unterelbe in Lauenburg, bei 
Hamburg, an der Holsteinischen und Hannoverschen Kiiste, 
aber auch in Mitteł- und Oberlauf der Elbę; an der Saale 
und iliren Nebenfiiissen. Sie ist eine hauptsachlich durch 
die Fliisse sich verbreitende Wanderpflanze, yerbreitet sich 
aber auch an den Eisenbahnen entlang. Yon den Fluss- 
ufern geht sie auch landeinwarts auf die yerschiedensten 
Nachbargebiete iiber. So z. B. hat sie sich von der Saale 
aus zwei Stunden oberhalb Jenas iiber das Oelknitzer Moor 
ausgebreitet, ebenso von der Schwarza aus iiber die Weiden- 
gebtische und Abliange von Schwarza bis Blankenburg, da- 
selbst auch auf dem Uferkies. Liings der Saalbahn findet 
sie sich sowohl am Balmkorper selbst ais auch an benach- 
barten Damrnen, Boschungen und Abhangen, so zwischen 
Maua und Kahla an den Buntsandsteinfelsen; unter iihnlichen 
Verhaltnissen auch an der Weimar-Geraer Bahn, an den 
siichsischen Bahnen u. s. w. In Garten kultivii-t man sie 
sowohl ais Zierpflanze ais auch zur Gewinnung der



Wurzeln.') Sie felilt auch den Flussthiilern des Alpen- 
gebietes nicht. So flndet sie sieli z. B. nach Entleutner am 
Etschufer bei Gargazon in der Flora von Meran.1 2) Nach 
Alpin bat sie sieli seit 1512 von Padna ans verbreitet, 
wahrend Nemricn’s Polyglotten-Lexikon sie erst 1614 aus 
Virginien eingewandert sein liisst.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Die riibenformige Wurzel giebt einen 

Yortretfliehen Sałat. Die Cultur ist aber ziemlich kostspielig, 
da die Pllanzen entfernt stehen mlissen und guten Boden 
yerlangen, wenn sie grosse und zarte Wurzeln geben sollen. 
Mail saet sie im Herbst sehr locker aut' ein gut gediingtes 
Beet und yerpflanzt sie im ersten Fruhjahr oder ja-tet die 
zu dicht stehenden Pllanzen aus. Die Pflanze ist ausserdem 
ein praehtiges Ziergewachs fur den Blumengarten.

F or men: fi. •pawi flor a Koch: Blunien halb so gross. 
O. p a rv iflo ra  gehort nicht hierher. Ausserdem sind die 
Bliitter haufig am Grunde geziihnt. Selten bildet sie mit 
der folgenden einen Bastard. Syn. O. Braimii Doli.

1) Vergl. u. a. Oesterr. Botan. Zeitsohrift 1873, Seite 348.
2) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 153.

A b b ild u n g en . T a fe l 2254.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Staubgetass, vergrossert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 Fruchtknoten, desgl.; 4 Same, desgl.



2255. Oenothera muricata L.

K leinblum ige JSTachtkerze.

S.yfi. O. partiflora Gmelin.
Bliitter gezahnelt, etwas geschweift, flaumig, die Basal- 

błatter des ersten Jahres verlangert lanzettlich, zugespitzt, 
in den Blattstiel herabłaufend, die Stengelblatter lanzettlich; 
Stengel flaumig und mit langeren, auf einem Knotchen 
sitzenden Harchen bestreut. Sonst wie die vorige. Kron- 
bliitter kleiner ais bei der vorig_en.

B eschreibung: Die O. m uricata muss ais die klein- 
blumige Form der O. b ien n is angesehen werden, denn sie 
miterscheidet sieli von dieser wesentlich dnrch nichts ais 
durch ihre kleinen Blumenblatter. Zu dieser Annahme ist 
man urn so mehr berechtigt, wenn man Mittelglieder zwischen 
O. m uricata und b ienn is findet, dereń wir durch die (Bite 
des Iierrn Schildknecht aus Freiburg erliielten. Audi ergiebt 
sich aus der Geschichte der O enothera, welche bei uns 
nicht heimisch war und erst im Anfange des 17. Jahrhunderts 
mich Europa kam, dass die O. m uricata ais Yarietiit her- 
vorgegangen sein muss. Es wurde namlich vom Oenotheren- 
Geschlechte nur eine Species: O. b ienn is, wegen ihrer ess- 
baren Wurzeln, eingefuhrt, die dann spater an Flussufern 
verwilderte und, wahrscheinlich unter weniger giinstigen 
Bodenverhiiltnissen, ais kleinblumige Form auftrat. Ausser 
den kleineren Blumen sind auch die Bliitter hier schmiiler,



die Wurzelblatter nicht, wie bei O. b ienn is, eilanglich oder 
eiformig, sondern lanzettlich, die Stengelblatter desgleichen, 
doch findet sich hier, wie bei der Behaarung, zwisclien 
beiden Formen keine scharfe Grenze.

Y orkom m en: Stellenweise an Flussufern, weit seltner 
ais 0. b ien n is und im Rheingebiete haufiger nocb. ais im 
ostlichen Deutschland. Im Elsass bei Colmar, Miihlhausen, 
ani Illufer bei Horbnrg; in Baden am Treisam im Breisgau 
unweit Freiburg, am Kaiserstuhl, bei Karlsruhe, Mannheim; 
am TJfer der Uler und Donau in Wurttemberg; an der Main- 
Neckarbahn bei Frankfurt, in sandigen, lichten Wiildern; an 
der Elbę von Tetschen bis Hamburg, Blankenese und weiter 
abwarts; bei Berlin.

B liith ezeit: Juni His September.
A nw endung: Wie bei voriger.
Form en: Yergleiche die vorige. O. muricata-biennis 

kommt nach Meyerliolz am Elbdeich bei Jeriehow vor.’ )

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 94.

A b b ild u n gen . T a fe l 2255.
Pflanze in natiirl. GrOsse.
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2256. Epilobium angustifofium L.

W  eidenróschen.

Syn. E. spicatum Lam. Ey Gesneri Villain. Chamae- 
nerion angustifolium Scojioin

Das kraftige, dauernde Rhizom kriecht auslauferartig 
im Boden umher und treiljt rasenformig gestellte, 1— 2 Meter 
hohe, aufrechte Stengel, welcLe lock er mit wendelstilndigen 
Blattern besetzt sind und ani Ende die langgestreckte, reiche 
Blfithentraube bilden, unterhalb welcber ans den obersten 
Blattachseln haufig noch einige kleinere Trauben hervor- 
breehen. Bliitter lang und breit lanzettlich, lang zugespitzt, 
ganzrandig oder schwacli drii.sig geziihnelt, deutlicli geadert, 
den Blattern der Mandelweide nicbt unahnlicb; Bltithen 
ziemlich langgestielt, zuletzt schrag abstehend, in den Achseln 
kleinerer Deckblattchen stehend; Kelchabschnitte bis zum 
(Irnnde getheilt, lanzettlich, so lang wie die Krone, der 
Krone anliegend; Kronblatter ausgebreitet, benagelt, verkehrt- 
eiformig, am Ende stumpf oder abgerundet oder bisweilen 
etwas ausgerandet; Staubblatter am etwas breiten Grunde 
zusammenschliessend, mit dem oberen Theil der Filamente



zuriickgebogen; Staubweg zuletzt abwarts gebogen, gleich- 
zeitig mit der Scheibe und allen iibrigen Bltithentheilen von 
der sehr langgestreckten Frucht abfallend, am Ende in vier 
kurze, zurlickgebogene Miindungslappen ausgehend.

B esch re ibu n g : Die faserbiischelige Wurzel ist gelb- 
lich, fleischig, innerlich weiss und treibt zahlreiche Auslaufer. 
Der Stengel aufrecht, wird 1 — 1 '/.> Meter hoch, ist stielrund, 
haarlos, steht fast steif, ist wenig verastelt, oft rothlich an- 
gelaufen. Seine wechselstandigen Blatter werden 8—20 Cm. 
lang, aber nur 8— 10 Mm. breit. Sie sind kurzgestielt und 
sitzen an der Spitze des Stengels. Unten am Stengel sind 
sie lanzettformig, ganzrandig, zugespitzt, die ausserste Blatt- 
spitze ist schwielig. Zuweilen findet man auch am Rande 
einzeln stehende Drusenzahne. Die Oberflache der Blatter 
ist dunkelgriin, die Unterflache weisslichgrun mit einem 
bervortretenden gelben Mittelnerv, die obersten Blatter gehen 
allmahlig in die Deckblatter tiber. Die Spindel der oft 
30 Cm. langen schonen Bluthentrauben ist durch sehr feine, 
kurze, weisse Haare weisslichgrun und ebenso sind auch die 
Bluthenstiele und Fruchtknoten. Die Bliithen hangen vor 
ihrer Entwickełung tiber, richten sich aber beim Aufbluhen 
empor, stehen iiberhaupt locker, messen im Durchschnitt 
gegen 2 lj2 oder 4 Cm. Die Bluthenstiele sind langer ais der 
Fruchtknoten, die Kelchblatter lineal-lanzettformig und mit 
den Kronblattern von gleicher Liinge, die Kronblatter schwach 
ausgerandet und in einen Nagel sich verlaufend, rothgefiirbt, 
selten weiss. Die Kapsel wird tiber 5 Cm. lang, ist etwas 
gekrummt und enthalt eine Menge kleiner Samen, dereń 
feinhaarige Scliopfe tiber 1 Cm. lang sind.



Y orkom m en: Auf Waldschlagen, an Waldrandern, in 
lichten, trocknen Waldungen, besonders im Nadelholz, auf 
entwaldeten Bergabhangen; auch bisweilen an friscłien Wiesen- 
randern, auf buschigen oder mit Nadelholz bewachsenen 
Haiden, an schattigen Randem der Hohlwege, an Abhangen 
von Schluchten und am Rande von Waldbachen, in Fluss- 
ufergebiischen, besonders gem auf Sandboden sowie auf 
Thonschiefer, Granit, Todtliegendem u. s. w., aber auch dem 
Kalkboden nicht fehlend. Durch das ganze Gebiet verbreitet, 
auch durchs Alpengebiet und dort bis in die Yoralpenregion 
emporsteigend. *) So z, B. naeh A. Sauter nm Salzburg ein 
Hauptschmuck der Waldrander, z. B. oberhalb Guggentlial, 
sowie auf Waldschlagen und Neubriichen, schattigen Rainen 
u. s. w. bis 1300 Meter Meereshohe. Die Yerbreitung der 
Pflanze geht weit iiber unser Plorengebiet hinaus, iiber das 
ganze nordliche Europa und Nordasien, ja selbst iiber Nord- 
amerika.

B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine prachtvolle Staude fur den Blurnen- 

garten. Ganz besonders eignet sie sich zur Ausschmuckung 
von Geholzrandern und Zaunen. Sie liebt eine leichte Be- 
schattung. Sonst war offizinell Rad. et Her ba Ly s i
ni achiae Cham aenerion und galt ais ein erweichendes, 
zertheilendes, schleimiges, gelind adstringirendes Heilmittel. 
Die Wurzel und die jungen Triebe kann man essen, letzte 
wie Spargel benutzen. Die jungen Blatter geben kurilischen 1

1) Ygl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 152; Botan. 
Zeitung 1875, Spalte 521; A. Sauter, Flora von Salzburg, Seite 133; 
Oesterr. Botan. Zeitschrift 1873, Seite 348.



Thee, konnen aber auch ais Kolii zubereitet werden. Ebenso 
kann man von den Samenkapseln und den Blattern Pflanzen- 
papier machen und die Samenschopfe ais Seide verspinnen. 
Die Bliitter sind ein gutes Futter, die Blumen eine gute 
Bienennahrung.

For men: Sie koinmfc bisweilen mit weissen Blumen 
vor. Bisweilen wird sie auf fettem Erdreich sehr breit- 
blatterig. Diese Form ist: E. angustifolinm L. /?., E. luti- 
folium Roth.

Abbildungen. Tafel 225G.
A bliihende Pflanze in naturl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.; 

1 Bliithe im Langsschnitt, vergrossert; 2 Staubgefuss, desgl.; 3 Stengel, 
desgl.; 4 Theil der geoftheten Kapsel, desgl.; 5 Same, desgl.



2257, Epiiobium Dodonaei Yillars.
Alpen - W eidenroschen.

Syn. E. rosmarinifolium Hoclistetter. E. angustissimum 
Alton. E. angustifolium y. L. Chamaenerion palustre Scop. 
Cli. Dodonaei Yill. E. Dodonaei var. a. Gaud.

Der yorigen selir ahnlicli, aber zierlicher, schmalblatt- 
riger, meist niedriger und stark verastelt. Blatter wendel- 
standig, linealisch, nach beiden Enden verschmalert, gan/,- 
randig oder schwacb geziihnelt. aderlos; Bliithen in arm- 
bluthigen, am Hauptstengel und seinen Aesten endstandigen 
Trauben; Kronblatter ungenagelt, langlich, nach dem Grnnde 
verschmalert, ani Ende stumpf; Staubweg ani Grandę flaumig, 
so lang wie die Staubbliitter, zuletzt zuruckgekrummt.

B esch reibu n g: Der aufsteigende Stengel ist meisten- 
tbeils */2 — 1 Meter hocli, gewbhnlich iistig und angedruckt 
haarig. Die Blatter stehen zerstreut, sind 2— 5 Cm. lang, 
nur 2— 4 Mm. breit, vorn kurz zugespitzt, am Grunde ver- 
schmalert, fast gestielt, auf der Unterseite mehr graulich- 
grtin, oberseits dunkelgriin, beiderseits behaart, 1 nervig, doeh 
rippenlos, wodurch sieli diese Art sogleich von E. an gu sti
fo liu m  unterscheidet. Am Rande sind sie meist ganz, docli 
.kommen auch selir schwach gezahnelte Blatter vor. Die 
Bliithen stehen in einer gipfelstandigen, bebliitterten Aehre 
oder vielmehr Traube, auf 6— 12 Mm. langen Stielchen und 
haben einen ebenso langen Fruchtknoten. Yor der Bliitlie 
stehen sie aufrecht, in der Bltithe stehen sie ab. Bliithen-



stiele, Kelchbliitter und Fruchtknoten sind graugrlin behaart. 
Die Kronblatter sitzen. Die Kelchblatter sind unten purpur- 
rothlich, lineal-langlich, spitz und so lang ais der Frucht
knoten, die Kronblatter 2 Cm. lang, sitzend, vorn undeutlich 
ausgerandet oder vollig zugerundet und purpurroth. In Farbę 
und Grosse sind sie den Kronblattern des E. an g u stifo liu m  
sehr ahnlich, doch die Aehren sind kurz, gewohnlich nur 
bis lObluthig. Der purpurrothe Griffel ist am Grunde weiss- 
haarig, steht aufrecht, ist so lang ais die etwas geneigten, 
unten purpurrothen Staubgefasse, die Narbe ist viertheilig 
und ihre Lappen sind zuriickgebogen. Man unterscheidet 
diese Alpenspecies von dem gemeinen E. an gu stifo liu m , 
mit dem sie in Grosse der Bltitlien und auch in Blattern 
Aehnlichlceit bat: 1) durch die nielit fiederrippigen Stengel- 
blatter; 2) durch die nicht verliingerte Bliithentraube; 3) durch 
die nicht in der Knospenzeit zuriickgeschlagenen Bltithen- 
stielcben; 4) durch die nicht genagelten Kronblatter.

Vorkom m en: An kiesigen Orten alpiner und sub- 
alpiner Gegenden, am Bandę und im Kiese der Giessbache 
und Alpengewasser, an etwas feuchten, kiesigen Abhangen. 
Durch die ganze Alpenkette verbreitet von der Schweiz bis 
nach Oesterreich, besonders an den sudlichen Abhangen und 
von da in die Thiiler hinabsteigend; dann am Ithein abwarts 
bis Neu-Breisacli und im Badischen bis Neuenburg, in 
Wurttemberg an der Mtlndung der Argen, in Oberbaiern 

xan Gerollabhangen und in den Flussbetten der Alpenflusse; 
erner in Schlesien im Weistritzthal bei Schweidnitz, an der 

Neisse bei Neisse und bei Wartha, um Wtirbenthal, Brauus- 
dorf und Gotschdorf bei Troppau, besonders an der Olsa



oberhalb und unterhalb Teschen bis gegen Freistadt, an der 
Oder bei Iiatibor, an der Weichsel bei Ustroń und Ober- 
weichsel, bei Tarnowitz. Im Salzburgischen ist sie selten, 
nach A. Sauter (Flora, Seite 184) im Gerolle und feuchten 
Sande der Alpen und Alpenbache vom Fuss bis 1000 Meter 
Meereshbhe, nur am steinemen Meer auf dem Hundstod. 
Bei Meran am Bad Egart und am Passerufer;1) bei Bożen 
land ich sie (H.) am Eingang in’s Sarnthal.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Sie ist ais Gartenpflnnze noch mehr zu 

empfehlen ais die vorige und kann zu densełben Zwecken 
benutzt werden.

Form en: Sie variirt mit Ybllig ganzrandigen und mit 
geziihnelten Bliittern, mit aufrechtem und niederliegendem, 
einfachem und selir stark verasteltem Stengel.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Scitc 152.

A b b ild u n g en . T a fe l 2257.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Carpell, vergr8ssert; 2 Kapsel, 

desgl.



2258. Epilobium Fleischeri Hochstetter. 

Niedriges Weidenróschen.

Syn. E. denticulatum Wenderotb (non Ruiz et Pavon). 
E. angustissimum Reichenbach.

Der yorigen ausserst ahnlich, von der sie vielleicht nur 
Abart ist. Der Stengel ist niedriger, buschiger, astiger; 
Blatter liaufig deutlicher gezahnelt; Staubweg hall) so lang 
wie die Staubblatter und bis iiber die Hiilfte flauinhaarig.

B esch re ibn n g: Diese Species hat von E. angusti- 
fo liu in  dieselben unterscheidenden Merkmale wie E. ros- 
m arin ifo liu m , ist mit dem letzten so nahe verwandt, dass 
einige Autoren meinen, sie wśire nur eine Spielart derselben, 
welche der hochgelegene Standort erzeugt. Daher kanie das 
Gedrnngene und Kurze in allen Theilen und auch der kurze 
Griffel. Gewiss hat die Ansicht Vieles fur sieli, aber dennoch 
unterscheidet man beide alpinische Formen in der Natur 
sogleich an ihrem Habitus und dann, wenn man diesen 
Unterschied der ausseren Gestalt auf den Standort schieben 
will, so muss man manche andere, bis jetzt fur Species aus- 
gegebene alpinische Pfianzenarten fur blosse Abarten oder 
Spielarten erkliłren. Wir lassen es also dahin gestellt sein, 
ob E. F le isch eri eine gute Species sei oder nicht und be- 
merken ais wesentliche Eigenschaften derselben folgende: 
Ihr holziger Stengel ist minder schlank ais bei E. rosm a- 
r in ifo liu m , auch minder hoch und gewohnlich findet man

Flora XXIX. 2 4



ihn unter der Hohe von 1/3 Meter; er ist '/.war veriistelt, doch 
kommen die meisten Aeste nicht zur Entwickelung. Dłe 
Interno dien des Stengels sind weit kiirzer, daher stehen die 
Bliitter dichter beisannnen, sind kiirzer, gemeinlicłi nicht iiber 
3 Gm. lang, spreizen sieli aus und haben beiderseits gleich- 
griine Flachen. Die Bliithenahre, oder vielmehr Blutlien- 
traube besteht sms' wenigen, gewohnlich nur 5— 10 Bluthen; 
diese haben zwar, wie die des E. rosm arin ifolium  1 Cm. 
oder aucli liingere Bllithenstiele, welche die Lange des Frucht- 
knotens besitzen, aucli sind sie, nebst dem Fruclitknoten, 
weissgrau; aber die Kelcliblatter sind beiderseits purpurroth, 
selbst im Knospenzustande nicht weissgrau, die Staubfaden 
in der unteren Hiilfte purpurroth und ebenso aucli der Griffel, 
der sieli bald herabbiegt. Das charakteristische und schla- 
gende Merkmal zwischen beiden verwandten alpinischen Arten 
ist nun die Liinge des Griffels, welche hier nur die halbe 
Lange der Staubfaden inisst.

Y orkom inen : In Thalem der lioheren Al pen. Im 
Suldenthal ani Fuss des Orteles in Tirol; in Graubiindten 
im Thale Barkuns hinter Dissentis in der Schweiz.1) Koch 
sagt dariiber in Sturm’s Flora (Heft 72, No. 6): Diese Art 
ist der vorhergehenden sehr ahnlich, und bltihet auch zu 
gleicher Zeit, sie bewohnet aber die hoher gelegenen Alpen- 
thaler und ist bis jetzt bloss in dem Suldentliale am Fusse 
des Orteles in Tirol beobachtet worden, woselbst sie von 
Herrn Apotheker Fleischer entdeckt und hierauf von den 
Herm Funk, Eschweiler und andern wieder aufgefunden

1) Vergl. Innischia 188‘3, No. 1; Oesterr. Botan. Zeitung 1873, 
Seite 348.



wurde. Wenn die var. (i. des E p ilob iu m  D odonaei bei 
Gaudin hieher gehort, so wiichst die Pflanze aucb in der 
Schweiz.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie ist ais Gartenblume wegen ihres 

gedrungenen Wuchses der vorigen noch vorzuziehen und 
eignet sieli ganz besonders fur alpine Anlagen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2258.
A Pflanze in natur). Gros.se; 1 Blatt, vergrossert; 2 Same, dongi.



2259. Epilobium hirsuium L.

W  asser - W  eidenrósclien.

Syn. E. grandifiórum. Allioni. E. ramosum Hudson. 
E. ampleocicaule Hamarąue. E. aąuaticum Thuiller.

Ithizom im Herbst Auslanfer treibend, indem sieli an 
der unterirdischen Aehre fleischige Knospen bilden, welche 
mit Nahrstoffen fur die spatere Entwickelung erfiillt sind. 
Stengel aufrecht, meist sehr stark verastelt, stielrund, 2 Meter 
hocłi und dariiber, von einfachen, langeren und kiirzeren 
Driisenhaaren zottig, ohne erhabene Linien und ohne zwei- 
zeilige Behaarung; Bliitter gegenstandig, umfassend, mit 
blattigem Grunde etwas herablaufend, lanzettlich-langlich, 
haarspitzig, gezahnelt-kleingesagt, mit einwarts gebogenen 
Sagezahnen, zottig behaart, die obersten wendelstandig; 
Bllithen am Stengel und seinen Aesten in endstiindiger 
Traube, kurzgestielt aber mit sehr langen Fruchtknoten; 
Kelchabschnitte lanzettlich, anliegend; Kronblatter gross, 
trichterig gestellt, schwach genagelt, am Ende herzformig 
eingeschnitten; Mundungslappen abstehend. Die Bllithen 
und die Stengelspitze stelien jederzeit aufrecht.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock rundlich, astig, weiss- 
lich, mit gegenstiindigen, lanzettlich-zugespitzten, oft sturnpf- 
lichen, etwas gekielten und fleiseliigen Schuppen besetzt, aus



dereń Achseln neue Zweige und zwischen welchen eiiizeliie 
Wurzelu hervortreiben, welche haufiger und starker da vor~ 
kommen, w o ein Stengel sieli erheben will. Der Stengel 
erhebt sieli einzeln, wird bis inannsliocłi, ist unten einfach- 
rohrig und etwas stumpf-eckig, bekommt bald Seitenaste, 
die ihn nicht iiberragen, aber die gegen die Spitze aus den 
Blattachseln hervortreiben; er ist wie alle iibrigen Theile, 
mit Ausnalime der Blumenkrone, mit doppelter Behaarung 
bedeckt, einer kiirzern drilsigen, welche nacli oben hin liau- 
figer, und einer langern, aus einfachen Zottenliaaren be- 
stehenden; alle diese Haare sind sehr weich, weiss und ab- 
steliend. Die Blatter sind ungestielt, nicht ganz fest gegen- 
iiberstehend und besonders nach oben hin sieli starli ver- 
ochiebend; sie umfassen mit ihrer Basis den Stengel zur 
Hiilfte, und die Blattsubstanz zieht sich noch auf jeder Seite 
ein wenig herab; sie sind meist langlich, mit einer Neigung 
in die lanzettliche, seltner in die eitormige Gestalt; sie sind 
spitz, ani Bandę dichter oder entfernter mit kleinen, an der 
Spitze drilsigen und nach innen gebogenen Sageziihnchen 
besetzt, und ein iihnlicher gerader steht auf der Blattspitze, 
die obersten, unter den Blumen stehendeu Bliitter „ sind 
sclimaler, kiirzer, unten rnehr zusammengezogen; sehr selten 
aber kommen aus dem untern Stengel Aeste hervor, welche 
kurzgestielte Blatter tragen. Die Blumen kommen einzeln 
gestielt aus allen obern Blattachseln und bilden so be- 
bliitterte Tratiben; sie sind beim Bltihen liinger ais ihre 
Blatter, der Blumenstiel vielmals kiirzer ais der langgezogeue, 
von der Kelchrohre bekleidete Prucbtknoten; der Kelcbrand 
ist in 4 schmal-elliptische, spitz zugespitzte, spater sich



zuriickschlagende Stticke getheilt und vielfach kiirzer ais die 
Kelchrohre, auch kiirzer ais die herzformigen, kriiftig rosen- 
rothen Blumenblatter, und ungefahr ebenso lang ais die 
4 langern Staubgefasse, welche wie die 4 kurzem, langliche 
gelbe Staubbeutel tragen; die in 4 sebmale ausgebreitete 
Lappen gethpilte Narbe ragi auf ihrem einfachen Griffel 
iiber die langern Stanbgefasse. Die Frucht ist eine lange 
schotenartige, vierklappige Kapsel, von welclier der Kelch- 
rand abfallt, dereń Klappen sieli von einander spreizen, und 
die zahlreichen, reihenweis iiber einander liegenden braunen 
Samen mit ihren Haarkronchen und den mittelstandigen 
vierfliigeligen Samentriiger frei lassen.

V orkom m en: Am Uf er von Fliissen, Biicben, Land- 
seen, Teichen, in Waldsiimpfen, in feuchten Hainen und 
Gebtischen. Fast durch das ganze Gebiet verbreitet. Auch 
im Alpengebiet im Ganzen haufig. So nach A. Sauter 
(Flora, S. 134) im Salzburgischen in Wasser- und Moor- 
griiben, Siimpfen des Flachlandes, stellenweise, z. B. in der 
NiLhe des Leopoldskrondurchschlags ein Schmuck der Graben. 
Fiir Meran fiihrt Entleutner sie nicht an.')

B liith ezeit: Juni bis August.

A nw endung: Eine priichtige Gartenpflanze, welche 
besonders geeignet ist zur Ausschmiickung von Teichriindern 
und Ufergebiischen. Die Pflanze gehorte nach Schweinfurths 
Untersuchungen zu denjenigen, dereń Bluinen von den alten 
Aegyptern ais Schmuck der Graber verwendet wurden. Yergl. 
Berichte der Deutschen Botan. Gesellschaft 1884, S. 359. 1

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 152.



Form  en: (i. subglabrum Koch: Stengel nur mit kurzeń 
Iiaaren bedeckt; Blatter oberseits kahl, riickseits auf den 
Nerven behaart.

y. villosissimum Koch: Oberer Tlieil des Stengels, 
Bliitbenstiele und Kelche dicht wolJig-zottig. Syn. E. hir- 
suturn (i. intermedium DC. E. intermedium Merat.

Abbildungen. Tafel 221:9.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Staubgefasse mit 

Ćarpell, yergrossert.



2260. Epilobium parviflorum Schreber. 

Weiches Weiclenroschen.

Syn. E. pubescens liot.h. E. mUosum Aiton. E. molle 
Lamarijue. E. hirmtum Allioni. E. hirsutum (i. L. Chamae- 
nerion panńflorum Schreber.

I )as Rhizom treibt erst nach vollendeter Fruchtreife, 
wenn der obere Theil des Stengels bereits abgestorben ist, 
zur Fortpflanzung bestinmite Blattrosetten, welclie, ohne ihre 
Internodien zu entwickeln, sicb ras cli bewurzeln. Stengel 
aufrecht, oft stark yerastelt, meterhoch, von einfachen Haaren 
zottig und flaumig, stielrund, ohne erbabene Leisten nnd 
obne zweizeilige Behaarnng; Bliitter sitzend, lanzettlich, spitz, 
gezabnelt, die unteren gegenstandig, kurzgestielfc; Bluthen 
am Ende des Stengels nnd seiner Aeste traubig, kurzgestielt; 
Blumen ldeiner ais bei der yorigen, meist blass; Mundungs- 
lappen abstehend. Eigentliche Auslanfer fehlen. Bluthen, 
wie bei allen verwandten Arten, bisweilen weit kleiner.

B esch reibu n g: Der Stengel wird so dick, dass er die 
Starkę eines Federkiels fibertrifft, stelit aufrecht, wird 1 /2 bis 
1 Meter hoch, treibt ruthenformige Aeste, ist durchaus ohne 
erhohte Linien und mit weissen, einfachen, gewohnlich ab- 
stehenden feinen Haaren dielit bekleidet. Es giebt aber 
auch eine Varietiit, E p ilob . rivu lare Wahlb., welclie an 
sonnigen Stellen wachst und sparlicher mit anliegen len



Haaren bekleidet ist. Die unteren Bliitter sind 7— 12 Cm. 
lang, stehen einander gegenuber und sind kurzgestielt; die 
oberen Bliitter messen nur 8— 5 Cni., stehen abwechselnd 
und sitzen atu Stengel. Alle Bliitter haben eine lanzett- 
formige, den Weidenblattern ahnliche Form, kleine Zahnchen 
am Rande und sind auf beiden Flachen mit ieinen Haaaren 
bekleidet, auf der Unterflache hellgriin, auf der Oberflache 
dunkler, im Ganzen aber erhalten sie durch ihre Behaarung 
ein triiberes Colorit. Die Bluthen stehen in Trauben, haben 
an der Basis ihres behaarten Stielchens ein 3 Cm. langes, 
tiefer gezahntes Deckblatt, einen tief- viertheiligen Kelch, 
dessen spitze Zipfel behaart und am Rande roth sind. Die 
Kronbliitter sind 2spaltig, hell-pfirsichbliithroth, mit dunk- 
leren Linien, nur noch einmal so lang ais der Kelch. Am 
behaarten Grunde des Kelch.es sind 8 Staubgefasse angeheftet, 
wovon die 4 ausseren langeren den Kelclizipfeln gegeniiber 
stehen, die 4 inneren ktirzeren mit den Kelclizipfeln ab- 
wechseln. Der Griffel uberragt die Staubgefasse, ist aber 
immer ktirzer ais die Krone und breitet in der Bliithe seine 
4 Narbenlappen aus. Die Frucht wird gegen 7 — 10 Cni. 
lang und ist drusig behaart.

Y orkonin ien : xln Ufern von Fliissen, Bachen, Teichen, 
Landseen, im Weidengebiisch an Ufern, im Kies der Gebirgs- 
biiclie, an sumpfigen Orten. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet. Auch im Alpengebiet haufig.')

B liitlieze it: Juni bis August. 1

1) Vergl. u. a. A. Sauter, Flora von Salzburg, Seite 134; Deutsche 
Botan. Monatsschrift 1884, Seite 152, 156; Oesterr. Botan. Zeitschrift 
1873, Seite 348.
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A nw endung: Die Wolle der Samen hat man mit 
BaumwollejtAi verarbeiten gesucht und ans den Blattern 
kann man Pflanzenpapier bereiten.

F orm en: (i. subglabrum Koch: Nnr wenige angedruckte 
Haare vorhanden nnd so zerstreut, dass die Pflanze fast kahl 
erscheint. Syn. E. rwulare Wahlenberg.

A b b ild u n gen . T a fe l 2260.
AB Pflanze in naturl. Grosse; X ICelch, vergrossevt; 2 Griffel mit 

Narbe, desgl.



2261. Epilobium virgatum Fries.

Ruthen - Weidenroschen.

Syn. E. Schmidtiamim Rostkovius. E. obscurum Rchb. 
E. chordorrhizon Fries. Cliamaenerion obscurum Schreb.

Beziiglich der Ueberwinterungsorgane ist sie ebenso wie 
die vorige eingerichtet. Stengel aufreeht, meist stark ver- 
iistelt, etwas fiaumig, mit 2 oder 4 erhabenen, herablaufenden 
Linien verselien; Bliitter lanzettlich, aus abgerundetem Grandę 
allmahlig verschmalert, entfernt geziihnelt, fast sitzend, die 
oberen kurzgestielt, die nnteren gegenstandig; Bliithen und 
Stengelspitze jederzeit aufreeht; Mundungslappen keulig zu- 
sammenschliessend oder wenig abstehend. Auslaufer fehlend.

Koch sagt in Sturms Flora (Heft 81, No. 6) Folgendes:
„Diese Art ist selten; sie wurde bisher im Lauenburgi- 

schen, in der Gegend von Stettin und in Schlesien gefunden. 
Sie bltihet im Juli und August.

„Die yorliegende Art kommt in den an dem Stengel 
hinabziehenden Linien mit dem F. tetragonum  ttberein, hat 
aber mehr den Habitus von E. palustre. Von letztem 
unterscheidet sie sich durch Folgendes. Die Bliitter haben 
eine abgerundete, niclit keilformige Basis, sitzen mit einer 
schmalern Grundflache auf, und meistens liisst sich ein kurzer 
Blattstiel deutlich unterscheiden. Die Riinder des Blattstiels 
zielien ani Stengel hinab, und bilden vier erhabene Linien, 
zuweilen vereinigen sie sich auch auf beiden Seiten sogleich, 
and sodann sind nur zwei solcher Linien vorhanden. Die



Bliithentrauben stehen nach Fries stets aufrecht, ich selbst 
habe die lebende Pflanze noch nicht gesehen. Von E. tetra- 
gonum  unterscheidet sieli das E. v irgatum  durch den 
Mangeł der Blatterrosetten oder Auslaufer an der Basis des 
Stengels und dadurch, dass die mittlen Stengelbliitter an 
der Basis nicht. mit ihrer Blattsubstanz angewachsen sind. 
Nach einer- brieftichen Mittheilung von Hartmann, dem Ver- 
fasser der Scandinaviens Flora, ist die Narbe des E. virgatum  
ungetheilt oder auch unordentlich 2- oder dspaltig, aber 
niemals in ein regelmassiges Kreuz ausgebreitet, wie bei 
E. hirsutum  und E. parvif'lorum .“

Yorkom m en: An Griiben, auf feuchten Wiesen, in 
feuchten Waldungen, an Quellen, Bachen, Muhlgraben u. s. w. 
Fast nur im nordlichen Gebiet, bei Hamburg, in Lauenburg, 
in der Neumark, im Riesengebirge, z. B. ani Kynast und bei 
Agneteńdorf (Irmischia 1884, Seite 44).

B liith ezeit: Juli, August.
A nm erkung: Die kleinbluthige Form ist von Roth 

E. obscurum genannt.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2261.
A bluhende und B fruchtende Pflanze in naturl. Grosse; 1 Theil 

der Schote, vergrossert; 2 Same, desgl.



2262. Epilobium tetragonum L.

Yierkantiges Weidenroschen.

Syn. Chamaenerion obscurum Scłireber.') Ch. ramosissi- 
mum Moench. E. obscurum Reichenb. E. adnatum Grisebach,

Der Stengel treibt an seinem Gruncie schon walirend der 
Bliithezeit kurze Auslaufer, derselbe ist aufrecht, nieist sehr 
iistig, fast kalii, mit 2 oder 4 durch die lierablaufenden 
Bliitter gebildeten, lierablaufenden Linieli; Bliitter lanzettlich, 
vom Grunde bis zur Spitze allniiihlig verschmalert, gezalmelt- 
gesagt, die mittlen mit blattigem Grunde herablaufend an- 
gewachsen, die unteren etwas gestielt und gegenstandig, die 
obersten wendelstandig; Mundungslappen keulig vereinigt; 
Krone fast doppelt so lang wie die Kelchabschnitte. Bliitter 
glanzend hellgrun.

B esch re ib u n g : Der stielrunde, nur durch die Linien 
der lierablaufenden Bliitter 2- oder 4fłiigelige Stengel ist 
kahl, bloss nacli oben mit einer sehr feinen weisslichen Be- 
haarung begabt, in der Regel sehr verastelt. In der unteren 
Hiilfte des Stengel findet man die Bliitter gegenstandig, bei 
Var. b. kleiner ais bei Var. a., und, wie oben angedeutet, 
laufen die beiden Linien jedes Blattes in Yar. b. unter dem 
Blatte in einander, bleiben dagegen in Yar. a. getrennt. 1

1) So nach Koch’s Synopsis. Yergl. aber auch Garcke's Flora.



Oben stehen clie Bliitter wechselsweise, tragen nahe der 
Spitze der Aeste, in iliren Winkeln die gestielten Bluthen, 
dereń kleine, hellrothe Kronblatter um die Halite langer 
sind ais ilire feinbehaarten Kelchlappen. Audi der Frucht- 
knoten ist mit einem feinen weisslichen Flaume diclrt uber- 
zogen, wird ab er znletzt, ais lange, scharfkantige Schote, 
fast ganz kalii.

Vorkom m en: An Teichen, Quellen, Bachufern, in 
Thiiringen seltener. Die zweite Varietat ist noch am liiiu- 
figsten, z. B. bei Roda unfern Jena, zu finden. In Deutsch- 
land findet man beide Variet;iten aber selir ungleich dureh 
das Gebiet zerstreut. Hie und da kommen sie im nordlichen 
Thiiringen vor, so z. B. nach Lutze (Programm, Seite 19) in 
der Flora von Sondershausen. In der Halleschen Flora ist 
nacli Garcke die Pflanze nicht haufig: an Graben zwischen 
Halle und Ileideburg, bei Dieslcau und Klein-Dolzig, bei 
Delitzsch in der Nahe des Scliiessstandes. Im Kbnigreich 
Sachsen Hie und da, so z. B. nach Mylius an der Bobritzscli 
bei Reinsberg im Gebiet der oberen Freiburger Muldę.1) Im 
Alpengebiet ist sie im Ganzen selten; fur Salzburg fulirt 
A. Sauter sie gar nicht an; dagegen kommt sie hie und da 
in Tirol vor, so z. B. nach Entleutner (Facchini) bei Meran.2)

B lu th eze it: Juni, Juli.
Form en: a. E. tetragonum L. mit hellgriinen, gliin- 

zenden Blattern, welche in zwei fUigelarfigen Linien am 
Stengel herablaufen, daher der Stengel durch die unten 
gegenstandigen Blatter vierfliigelig wird.

1) Deutsche Botan. Monatssclirift 1884, Seite 156.
2) Ebendaselbst, Seite 150.



b. E. obscurum Schreb. mit mattgrunen Blattern, dereń 
beide Fliigelansatze sieli kurz unter dem Blatte vereinigen, 
wodurch der Stengel durch die unten gegenstandigen Blatter 
zweifługelig wird.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2262.
A Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Blattansatz, vergrosserfc; 2 Kelch, 

desgl.



_ -x Bergweidenróschen.

Bezuglicli der Ueberwinterungsweise wie die vorige. 
Stengel aufreclit, einfach oder iistig, stielrund, fiaumig, ohne 
eigentliche Anslaufer am Grunde, olme erliabene Linieli und 
ohne zweizeilige Behaarung; Blatter eiformig oder aus breitem 
Grunde liinglich, ungleich gezahnt-gesagt, am Bandę und 
auf den Adern fiaumig, die unteren gegenstandig, gestielt. 
Bliitlien und Stengelspitze vor dem Aufbluhen nickend oder 
uberhangend, wahrend des Aufbluhens sieli allmahlig auf- 
richteiul.

B eschreibung: Die aus wenig zertheilter, diinner 
Wurzel entspringende Pflanze kann 1 Meter hoch werden. 
Sie hat einen gewohnlich aufsteigenden, walzenrunden Stengel, 
mit entgegenstehenden, kurzgestielten, glatten Blattern, dereń 
unterste schmal-lanzettformig und ganzrandig, die weiter 
oben stehenden ei-lanzettfbrmig, spitz und tein gesiigt er- 
scheinen. Aus den Blattwinkeln treten die einzelnen kurz
gestielten Blumen hervor, dereń Kelch mit dem langen, 
schmal-vierkantigen, saulenfbrniigen (prismatischen) Prucht- 
knoten verwachsen ist, und sieli oben in viertheiligen Saum 
mit linien - lanzettformigen Abschnitten endigt. Die weit 
breiteren rosafarbenen, verkehrt-eiformigen Blumenblatter sind 
dem Kelche eingelugt und den 4 kurzeń Staubgefassen ent- 
gegengesetzt, indess die andern 4 liingeren Staubgefasse den



Kelchabschnitten gegeniiberstelien. Der dunne, fadenfórmige 
Griifel endet mit einer vierlappigen, feinhaarigen Narbe. Die 
diinne, vierkantige, lange Kapsel springt in 4 Klappen aus- 
einander, und tragt an ihrem in der Mitte befindlichen vier- 
eckigen Samentrager zahlreiche, mit einein weissen, seiden- 
haarigen Haarschopfe (coma) versehene verkehrt-eiformige, 
braune, liingsgestreifte Samem

V orkom m en: An feuchten Del sen, in feuchten Schluch- 
ten, an Waldrandern, an Gebirgsbiiclien, bisweilen in Laub- 
waldungen, auf Waldschlagen, ani Ran de beschatteter Wege, 
an Hecken. Ziemlich durch das ganze Gebiet verbreitet, 
aber auf Kalkboden seltner. Audi im Alpengebiet nicht 
selten, so z. B. im Salzburgischen (nach A. Sauter, Flora, 
Seite 134) bis 1300 Meter Meereshohe, ja in einer von ihm 
subalpimm genannten Form bis 1900 Meter. Audi in Tirol 
zerstreut, so z. B. nacli Entleutner im Spronserthal bei 
Meran. ’)

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Das Kraut wird vom Vieh gefressen, 

und verdient deshalb nahere Beachtung.

Form en: fi. verticillatum Koch: Blatter in dreizahligen 
Wirteln. Abbildnng s. in Sturms Flora, lleft 72, No. 8. 
Koch sagt iiber diese Form ebendaselbst:

„Diese sehr merkwiirdige Abart bat die grosste Aehn- 
lichkeit mit E. tr igon u m , wachst aber in Ebenen und auf 
niedrigern Gebirgen, wo jene Art nicht vorkommt, ist jedoch 
sehr selten. Sie unterscheidet sieli ohne Schwierigkeit von 1

1) Vgl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 152.
Flora X X I I .  26



dem E. trigonum , welches in den Alpen keine Seltenlieit 
ist, durcli Folgendes. Die Blattstiele sind zwar, weil die 
Bliitter im Quirle stelien, naher zusammengeriickt, ab er docli 
nocłi durcli eine kurze Leiste geschieden, die jedoch nicht, 
wie bei E. trigonum  in einer Riefe ani Stengel lierabzieht. 
Davon i.ii' gar niclits zu sehen; der Stengel ist vollkoinmen 
stielrund. Die Bliithen sind kleiner und die Narbe ist in 
vier lineale Zipfel gespalten.“

y. lanceolatum Koch: Bliitter eiformig-langlich, stumpfer, 
liinger gestielt; in den Blattachseln stelien Blattbiiscliel an 
yerkurzten Zweigiem; die ganze Pflanze hiiufig roth an- 
gelaufen. Abbildung s. Sturms Flora, Heft 72, No. 9. Koch 
bemerkt iiber diese Form Folgendes: „In den Yoralpen ist 
diese Varietiit, welche, wie man aus der Synonymie ersieht, 
von ineliren Botanikern fur eine eigne Art gehalten wird, 
sehr gemein, zeigt aber auch dort schon den Uebergang in 
die gewohnliche Pflanze, wie sie uberall in Waldern vor- 
kommt; docli bleibt diese Alpenvarietiit auf ihrem nattir- 
lichen Standort stets etwas niedriger; auf einem fetten Boden 
im Garten aber geht sie schon im ersten Jahre mit yielen 
Exemplaren in die gewohnliche Form iiber. “

Kocli citirt die folgenden Synonyme: Epilobium mon- 
tanum y. lanceolatum Koch Synops. p. 240. E. lanceolatum 
Sebast. et Maur. FI. roman. E. roseum Fries FI. Halland. 
]). 64. E. montanum (i. Wahlenberg FI. suec. p. 232. E. nutans 
Lej. revue de la florę de Spa. pag. 76. E. nitidum Kost 
FI. austr. 1. p. 469.

Nacli Bertoloni (vergl. auch Kochs Synopsis, 3. Aufl., 
Bd. 1, Seite 208) ist E. lanceolatum Sebast. et Maur. von



unserer Form verschieden. Sie wird folgendermassen be- 
schrieben: Stengei weichhaarig; Blatter lanzettlich, entfemt 
geziihnt-gesagt, am keilformigen Grunde ganzrandig, die 
nnteren ziemlich langgestielt; Sarnen verkehrt eiformig-lang- 
lich. So z. B. am Niederrhein.

ó. collinum Koch: Klein und niedrig; die Blatter sehr 
viel kleiner, eiformig, genahert, kurz aber deutlich gestielt, 
bisweilen sammtlich wendelstiindig. Syn. E. collinum Gmelin. 
E. montanumm [i. ramosissinum D. C. E. montanum (i. minus 
Wimmer et Grabowsky.

Zu diesem Formenkreis dtirfte auch E. Duriaei Gay 
gehoren, mit einfachem, niederliegendem, am Grunde wur- 
zelndem und aufsteigendem, angedriickt behaartem oder fast 
kablem Stengei, kurz gestielten, eiformigen oder ans breiterem 
Grunde lanzettlich en, gezahnten Bliittern, langlichen, am 
Grund yerschmalerten, fast kahlen Samen. So auf dem 
Hoheneck in den Vogesen und auf dem Feldberg in Badem

Von der Yarietet ó. collinum erhielt ich sehone Exem- 
plare durch die Giite des Herm Apothekers Kulm ans 
Insterburg.

Name: Man betrachtet E p ilo b iu m  ais eine Zusammen- 
setzung dreier griechischer Worter, namlich epi (auf), lo b o s  
(Schote) und ion  (Veilehen), also gleichsam ein auf einer 
S ch ote  stehendes Y eilchen , mit Beziehung auf die iiber 
dem mit schotenformigem Fruchtknoten verwachsenen Kelche 
eingefiigte Blumenkrone.

A bb i ld un gen.  Tafe l  2263.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2264. Epilobium hypericifolium Tausch. 

Johanneskraut-Weidenroschen.

Stengel aufrecht, ohne Ausliiufer am Grunde, stielrund, 
flaumig; Błiłtter eifbrmig, zugespitzt, ganzrandig, auf den 
Adern und ani Kande flaumig, die unteren gegenstandig, ge- 
stielt; Blilthen und Stengelspitzen vor dem Aufbliihen 
nickend oder iiberhangend, wahrend des Aufbliihens sich 
aufrichtend; Miindungslappen eirnnd, abstehend. Der Stengel 
ist weder mit erhabenen Linien yersehen noch vierzeilig be- 
haart.

B eschreibung von Koch in Sturms Flora: „Diese 
seltene Pflanze wurde von Herm Professor Tauscli auf dem 
Donnersberge in Bolimen entdeckt und seitdem aucli noch 
in keinem andern Lande weiter aufgefunden; vielleicht ist 
sie eine ostliche Pflanze, die nicht weiter ais mich Bohmen 
westlich vorrlickt Sie bltilit im .Juli und August.

„Bei mehrjahriger Zucht ans dem Samen bleibt sich die 
Pflanze Yollkommen gleich; sie iihnelt tibrigens dem E. m o l i 

tanii m so sehr, dass derjenige, welcher sie nicht kennt, 
leiclit an ilu- vorubergeht, ohne sie zu beachten. Bei niiherer 
Ansicht aber sehen die yollkommen ganzrandigen Bliitter 
denen des Origanum  yulgare so ahnlich, dass mau eigent- 
lich dieser Art den Namen E. or iga n ifo liu m  geben sollte,



wenn er niclit schon vergeben wiire. Das Kennzeielien der 
weissen Blumen, die ersfc nach dem Aufbliihen rosenroth 
werden, bleibt standhaft.”

Y orkom m en: In Grebirgswaldungen. In Bohmen am 
Milleschauer, ani Tetschener Schneeberge und am Waldrand 
zwisclien Elend und Dorf Schneeberg.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b i 1 d u n g e n. T a f e 1 2264.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossei't; 2 Kronblatt, 

desgl.; 3 Grififel mit Narbe, desgl.; 4 Same, desgl.



2265. Epilobium palustre L.

Sumpf-Weidenróschen.

Syn. Chamaenerion palustre Scopoli.
Der aufrechte, stielrunde, etwas flanmige, etwa >(,1 Meter 

hohe Stengel treibt schon zur Bliithezeit aus seinem untersten 
Knoten fadliche Auslaufer; Bliitter lanzettlich, nacli der 
Spitze allmahlig vers chmalert, ganzrandig oder gezahnelt, 
mit keilformigem Grandę sitzend, die unteren gegenstandig; 
Bliitlien trichterig, mit kurzer Kelchrohre; Staubbliitter auf- 
recht; Mundungslappen keulig vereinigt. Bliitlien und Stengel- 
spitzen vor dem AufblUhen nickend; Stengel weder mit er- 
habenen Linien besetzt noch zweizeilig behaart.

B esch reibu n g: Der aufrechte, dilnne Stengel wird 
30— 60 Gm. lioch, ist entweder randherum mit feinen weissen 
Haaren bekleidet oder diese stehen nur reihenweise, den 
Fortsatz der Bliitter andeutend, oder der ganze Stengel i.st 
dicht mit abstehenden Haaren besetzt, was bei der Var. 
pi los a der Fali ist. Bei kleinen Exeinplaren, und nainent- 
lieh bei der Var. pi los a, ist der Stengel einfach, bei grossern 
treibt er einige ruthenformige Aeste, an allen Exemplaren 
ist er reich mit Blattern bekleidet, welche unten immer 
gegenstandig sind. Hochstens werden die Bliitter 7 Gm.



lang und 6— 12 Mm. breit, sind gemeinlich ganzrandig, nur 
an kriiftigen Exemplaren hin und wieder mit einem Zahne 
versehen. Die Bliithentraube hangt vor dem Aufbliilien id)er, 
die kleinen gestielten Bliithen stehen in den Blattwinkeln, 
die Fruchtknoten sind feinhaarig, die Kronenblatter blass- 
roth, seltener weiss und tief ausgerandet; die Kelchrohre 
ist zwar kurz, aber doch bemerklicb und die in einen Kopf 
zusammengeballten Narben breiten sich spiiter auch aus- 
einander. Die Var. p ilosa  ist armbluthig und hat, wie die 
kleinen Exemplare der gemeinen Art, nur 3 —-4 Bliithen. 
Die Samęnkapseln werden 7 Cm. lang und verlaufen in einen 
8— 12 Mm. langen Stiel.

Yorkom m en: Auf sumpfigen, besonders torfigen Wiesen, 
am Rande der Wiesengraben. In Thiiringen niclit so haufig 
ais in der nordischen Ebene Deutschlands. Im Alpengebiet 
ist sie stellenweise recht haufig; so z. B. nach A. Sauter 
(Flora S. 134) urn Salzburg in Moorgraben und Siimpfen 
gesellig, z. B. im Glanegger Moor. Fiir Meran wird sie von 
Entleutener nicht aufgefuhrt (vgl. aber Hausmann’s Flora von 
Tirol). In Sachsen ist sie hier und da verbreitet, so z. B. 
im Gebiet der oberen Freiberger Muldę.1) Fiir die IIalle’sche 
Flora fiihrt Garcke sie nicht an.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ausser der W olle der Samen, die man 

ais falsche Baumwolle benutzen, doch seltner wegen ihrer 
Briichigkeit mit Yorteil anwenden kann, bietet dieses Ge- 
wachs noch ein I’utter fiir das Yieh.

1) Deutsche Botan. Monatssehrift 1884, Seite 156.



Form  en: Der Flaum des Stengels ist fur gewohnlich 
braun und angedruckt, bisweilen in herablaufende Linien ge- 
ordnet, die jedoch nur arts den Haaren, nicht durch Leisten 
am Stengel gebildet werden. Sie variirt ausserdem:

[1. pilosum Koch: Stengel kurz und abstehend behaart. 
Syn. E. simplex Trattinick.

y. Schmidtianum  ̂Koch: Bliitter breiter und deutliclier 
geziihnt. Syn. 7iV 'Selimidtianum Rostkovius.

A b b ild u n g en . T a fe l 2265.
AB Pflanze in nat. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelch, desgl.; 

6 Staubweg mit Mundung, desgl.



2266. Epilobium roseum Schreber.

Bach -Weidenroschen.

Syn. Chamaenerion roseum Schreber. E. nudum Schum.
Sie sieli t dem E. m ontanum  L. sehr ahnlich, von dem 

sie sich jedoch schon durch die langer gestielten Bliitter und 
die erhabenen Linien ani Stengel unterscheidet. Stengel 
sehr iistig, reichbliithig, mit 2 oder 4 erhabenen, herab- 
laufenden Linien versehen, oberwarts flaumig; Bliitter ziem- 
lich lang gestielt, liinglich, an beiden Enden spitz, dicht 
ungleich gezahnelt-gesagt, am Rand und auf den Adern 
flaumig, die unteren gegenstandig; Kronbliitter ani Ende 
herzformig, wenig łiinger ais der Kelch; Miindungslappen 
keulig yereinigt.

B esch re ib u n g : Der fast stielrunde Stengel wird nur
1 /3 -—1/2 Meter hoch, ist sehr verastelt, unten haarlos, nach 
oben sehr feinhaarig, gemeinlich roth angelaufen. Seine 
untersten Bliitter und Aeste sind gegenstandig, die oberen 
stehen gemeinlich wechselsweise, doch findet man wieder an 
den Aesten nicht selten gegenstandige bliitter. Alle Bliitter 
sind langer oder ktirzer gestielt, die unteren am liingsten 
gestielten sind eirund-lanzettformig, 10 Cm. lang, die oberen 
kleiner, schmaler und klirzer gestielt. Durch die feinen, 
weisslichen Plaumhaare, mit welchen die Adern der unteren 
Blattflachen bekleidet sind, bekommen diese eine helle Far- 
bung. Von jeder Blattbasis laufen bis zum folgenden Blatte
2 Linien am Stengel herab, so dass da, wo die Bliitter

Flora X X II. 27



gegenstandig sind, 4 Linien am Stengel sich finden. Diese 
Linien sind aber fein und (dnie blattartige Ansiitze. Die 
Kelchlappen sind spita und lanzettformig, oft etwas rothlich, 
immer mit feinem, weisslichem Flaum bekleidet. Die ein- 
geschnittenen Kronblatter sind wenig liinger ais ihre Kelch- 
blatter, weisslich, mit 9 rosenrothen Linien, die sich am 
Grunde der Bliitter vereinigen und der Bliithe einen rosen
rothen Grand geben. Die vier keulenformig vereinten Narben 
theilen sich zuweilen beim Yerbliihen der Bliithe und der 
lange, 4kantige Fiftćhtknoten ist mit feinen Flaumhaaren 
besetzt.

Yorkom  men: An Griiben und sumpfigen Orten, auf 
feuchten Triften, an Bachrandern und cjuelligen Pliitzen. 
Fast durch das ganze Gebiet verbreitet. Auch im Alpen- 
gebiet haufig, so z. B. nach A. Sauter (Flora S. 134) urn 
Salzburg auf feuchtem Schutt, auf Kulturland, an Hausera 
und Griiben; ebenso in Tirol, so z. B. nach Entleutner in 
der Flora von Meran an Griiben bei Untermais.')

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Die jungen Bliitter geben, untermischt 

init Spinat oder Kohl, ein gutes Gemiise, die jungen Triebe 
eine spargelartige Speise, die Bliitter ein Pflanzenpapier. Auch 
das Vieli frisst diese Pfłanze gern.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 152; vergl. auch 
Seite 156. Ferner: Oesterr. Botan. Zeitschrift 1873, Seite 348.

A bb ildu n gen . T a fe l 2266.
A oberer Theil der Pflauze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrbssert; 

2 Griftel mit Narbe, desgl.



2267, Epilobium irigonum Schrank.

Quirl - W eidenroschen.

Syn. E. alpestre Reichenbach. E. montanum. Var. fi. al- 
pestre Jacąuin. E. roseum Yar. y. trigonum DG.

Stengel drei- oder vierkantig, mit zwei, drei oder vier 
erhabenen, flanmigen Linien versehen, meist einfach, im 
oberen Theil flaumig; Blatter (mit Ausnahme der obersten, 
welche meist gegenstandig sind) drei- oder vierziihlige Wirtel 
bildend, sitzend, fast umfassend, langlich-eiformig, zugespitzt, 
ungleicli gezahnelt-gesagt, kahl, auf den Adern und am 
Iiande flaumig, die obersten bisweilen wendelstiindig; Kron- 
blatter liinger ais der Kelch, tief herzformig ausgerandet; 
Miindungslappen keulig vereinigt.

B esch re ibu n g : Diese Species mit schiefem, faserigem 
Wurzelstocke begabt, treibt einen aufsteigenden oder auf- 
rechten, 15— 30 Cm. hohen, festen, verhaltnismassig dicken 
Stengel. Jedes seiner Blatter setzt sich durch eine erhabene 
Linie am Stengel fort und weil gewohnlich drei Blatter ein- 
ander gegeniiber stehen, wird er dreikantig, findet sieli je- 
docli auch vier- oder zweikantig, wenn Exemplare mit je 
vier oder je zwei gegenstiindigen Blattern vorkommen. Diese 
erhabenen Linien sind feinhaarig. Die Blatter sind bis zu 
5 Cm. lang, am Rande entfernt-drlisig-gesagt, endigen mit 
einem Driisenzahne an der Spitze. Die Bliithen bilden eine 
gipfelstiindige, vor der Bliithe fast iiberhangende Aehre und 
jede Bliithe ist durch ein Blatt gesttitzt. Die Bliithenstiele 
sind kurz und, gleich dem Fruchtknoten und den Kelch-



lappen, weichhaarig. Die purpurrothen Blumenblatter sind 
verkehrt-eiformig, tief ausgerandet, iiberragen die Kelchlappen 
und die Staubgefasse stehen aufreclit. Diese Species sielit 
unserem E p ilob iu m  roseum  sehr ahnlich, unterscheidet 
sich aber durch die sitzenden, fast umfassenden Bliitter und 
durcli die keulig v<jrwachsenen Narben, die sich beim Ab- 
bluhen nicht, Wie bei E. m ontanum , von einander geben 
und sieli ausbreiten.

Y orkom m en : Auf feuchten Grasstellen der Alpen und 
Voralpen, aucli auf dem Riesengebirge und den hohen Granit- 
bergen des Schwarzwaldes in Oberbaden. Durch die ganze 
Alpenkette verbreitet; so z. B. im Salzburgischen (A. Sauter, 
Flora S. 134) auf grasigen Waldblossen, in Gebiischen der 
Gehange der Voralpen von 1300 bis 1600 Meter Meereshohe 
nicht selten, so z. B. in den Fuscheralpen, am Untersberg; 
aucli in Tirol, obgleich Entleutner sie fur die Gegend von 
Meran nicht anfuhrt;1) iiberhaupt der ganzen Alpenkette 
folgend von der Schweiz bis mich Miihren; ferner 'auf den 
Jura iibergehend und auf die Yogesen (Hoheneck u. a. O.); 
auf dem Feldberg in Oberbaden; aucli in Grunden und 
Scliluchten der Schlesischen Gebirge;2) im Zechgrund am 
Fichtelgebirge; im Sachsischen Erzgebirge.

B liithezeit: Juli, August.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seito 152; 1885 Seite 71. 
Vergl. aucli Oesterr. Botan. Zeitschrift 1873, Seite 348.

2) Yergl. z. B. Irmischia 1884, S. 44.
A bb ildu n gen . T a fe l 2267.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe nach Wegnahme einiger 
Kronbliitter, yergrOssert.



2268. Epilobium alpinum L .  sec. Koch.

Alpen - W eidenróschen.

Syn. E. anagallidifolium Lamarque.

Der karan spannenhohe, einfache, armbliithige Stengel 
ist mit zwei erhabenen, flauinigen Linien versehen und am 
Ende vor dem Aufbluhen nickend. Blatter gegenstandig, 
etwas gestielt, liinglicli oder langlich-lanzettlich, stumpf, 
ganzrandig oder schwach gezahnelt, an der Basis verschrna- 
lerfc, die oberen lanzettlieh, wendelstandig, die der sterilen 
Rosetten verkehrt-eiformig; Bltithenstiele kurz, wie der Frucht- 
lcnoten und die Kelchabschnitte weiclihaarig; Kronbliitter tief 
ausgerandet, liinger ais der Kelch, rosenrotli oder weiss.

B esch re ibu n g : Die Pflanze hat eine Holie von 3 bis 
iiber 20 Centimeter. Ihr Wurzelstock liegt wagrecht im 
Boden und treibt an seiner Spitze einen aufrechten oder auf- 
steigenden Stengel, welcher durch die sieli fortsetzenden 
Blattstiele 2 schwache und behaarte Leisten hat, sonst aber 
Tollig haarlos und gewohnlich rotli angelaufen ist. Die 
unteren Blattpaare sind die kleinsten, dereń Blatter verkelirt- 
eiformig und an der Spitze abgerundet sind. Die oberen 
Blattpaare nehmen an Grosse zu, sind elliptisch, stumpf und, 
wenn gleicli nach vorn zugespitzt, dennoch an der Spitze 
abgerundet. Sie sind liaarlos, glśinzend oder mattgriin, ganz
randig oder sehr fein gezahnelt, immer ein wenig gestielt.



Die gedrungenen Exemplare von 3— 8 Cm. Hohe erscheinen 
wie eine Zwergform des E. m ontanum , die gestreckteren 
Exemplare dagegen, dereń Bliithen tief herabnicken, was 
iibrigens bei den gedrungenern Exemplaren gleichfalls zu- 
weilen vorkommt, scheinen dagegen die Zwergform von 
E. pa lustre darzustellen. Uebrigens mnss bemerkt werden, 
dass diese alpinische Pfłanze auch in Gartenkultur ihren 
kurzeń Stengel behalt. Auch kommen haufig aus den un- 
tersten wechselstandigen Bliittern der Stengel keine Bliithen 
hervor, was sieli dyrch die rnehr unterdriickte Yegetation 
der kalten Hochgebirge leicht erklaren lasst und Bluinen 
dieser Species haben nur die Grosse unseres E. palustre. 
Blttthenstiele und Kelche sind nicht immer feinhaarig, son- 
dern oftmals vollig kahl.

Y orkom m en: Auf Alpen und Yoralpen der ganzen 
Alpkette, auch auf den hohen Granitbergen des badischen 
Schwarzwaldes und auf den Sudeten, besonders an feuchten, 
schlammigen Orten und an den Ufern der Bśiche. Auch 
auf den Vogesen (Hoheneck) und angeblich auf dem Brocken 
und nach Spitzels Mittheilung (nach einer handschriftlichen 
Notiz in Kochs Nachlass) auf dem Bairischen Wald. Im 
Salzburgischen (A. Sauter, Flora, Seite 134) auf ąuelligen, 
feuchten Grasplatzen der Alpen von 1300 bis 1900 Meter 
Meereshohe ziemlich selten, z. B. arn Untersberg, auf den 
Loferer Alpen, am Radhausberg, am Goldberg, auf den 
Fuscher Alpen. In Tirol hie und da.')

B ltithezeit: Juli, August.

1) Vgl. Deutsche liotan. Monatsschr. 1884, Seite 153; 1885 S. 72.



Form  en: Sie weicht bisweilen mit breiteren, liinglichen, 
stumpfen, am Grandę verschmalerten Blattern ab. Dahin 
gehort E. alpinum L. Var. latifolia Koch in SturnTs Flora, 
Heft 82, Tafel 1. Sie ist im Habitus dem E. o r ig a n i- 
fo lium  Lam. sehr ahnlich.

Ausserdem bildet sie die Varietat:
(i. nutans Koch: Friichte grau weichhaarig. Syn. 

E. nutans Schmidt. So z. B. im Erzgebirge; in Bohmen; 
auf den Sudeten.

A bb ild u n gen . T a fe l 2268.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Same, vergrossert.



2269. Epilobium origanifolium Lamarąue. 

Dosten-Weidenrosclien.

Syn. E. alsinefolium Yill. E. alpestre Schmidt.
Stengel einfach, armbliithig, spannenhoch, mit zwei er- 

habenen, flaumigeh Linien bezeichnet; Blatter gegenstandig, 
etwas gestielt, eiformig, zugespitzt, geschweift- und etwas 
entfernt-gezahnelt, kahl, die imter.sten stumpf, die obersten 
wendelstiindig; Blumenblatter tief ausgerandet, rosenroth, 
langer ais die Kelchabschnitte; Mundnngslappen kenlig ver- 
eint, zuletzt bisweilen etwas spreizend.

B esch re ibu n g: Diese Species ist nichts anderes, ais 
die Alpenform nnsers E p ilob iu m  m ontanum , obschon 
man sie ais besondere Species anfiihrt. Man sieht vielmehr 
an ihr, inwieweit die hohere Lagę die Eigenschaften der 
Gewachse tieferer Gegenden abandert, denn nicht einmal die 
gegenstandige Stellung der Blatter bleibt constant. Wohl 
aber ersieht man an ihr, dass die grossere oder geringere 
Ausbildung des Blattstieles, selbst in erhabener Hohe, sich 
gleich bleibt. Dass die bedeutende Hahe des Standortes 
den Stengel bis auf 15 Cm. oder bis auf 10 und 6 Cm. er- 
niedrigt und ihn vollkommen astlos, armbliithig und haarlos 
macht, kann nicht aulfallen. Ueberhaupt ist der ganze 
Wuchs gedrungener, die Bluthen stehen auch vor dem Auf- 
bruche schon aufrecht, die Bliithenstiele haben gleich an- 
fangs die aufrechte Stellung und die Stengelblatter sind



massiger ais bei E. m ontanum , auch undeutlicher gezahnt. 
Wollte man ein Kennzeichen angeben, wodurch sieli E. o r i- 
g a n ifo liu m  von E. m ontanum  scharf unterschiede, so 
bliebe nur 1. der Wurzelstock iibrig, der łiier gemeinlich 
Auslaufer treibt, was bei E. m ontanum  nicht der Fali ist 
und 2. der Stengel, welcher bei E. m ontanum  keine Leisten, 
hier aber scliwache Leisten besitzt.

Y orkom m en: Auf feuebten Stellen der Alpen und 
Voralpen, ebenso auch auf den erhabenen Granitbergen des 
badischen Schwarzwaldes und auf den granitigen Gipfeln der 
hochsten Berge des Riesengebirges, besonders an Bachen 
und Qnellen durch die ganze Alpenkette von der Schweiz 
bis nach Oesterreioh und Miihren; auch auf den Yogesen; 
auf der Babia Góra. Im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, 
Seite 134) von 1300— 1600 Metern Meereshohe gesellig, 
steigt mit den Biichen auch ofter in die Hochthiiler bis 
650 Meter herab; auch in Tirol sehr verbreitet, so nach 
Entleutner am Ifinger bei Meran, *) auf dem Brenner u. s. w.

B liith eze it: Juni bis September.
Form en: Sie weicht bisweilen mit lauter wendelstan- 

digen Blattern ab. Ausserdem Var. nitidum Host. Sehr 
glanzend.1 2) Uas E. Lamyi F. W. Scliultz, im Habitus dem 
E. tetragonum iihnlich, unterscheidet sieli folgendermassen: 
Blatter linealisch-lanzettlicli, mehr graugriin, alle mit einem 
zwar kurzeń, aber deutlich zu untersclieidenden Blattstiel

1) Deutsche Botan. Monatsschr. 1884, Seite 152, 49; 1885 S. 71. 
Vergl. Oesterr. Bot. Zeitscbrift 1873, Seite 348, S. 48.

2) So z. B. im Boeksteiner Thal und bei Zell am See im Salz- 
burgiseben.

Flora XXII.



mit herablaufenden Blattrandern; Kelchabsclmitte schon von 
der Mitte an spity, zulanfend; Friichte lany; die erhabenen 
Linien am unteren Theil des Stengels weit undeutlicher.

Anm er kung: Wer sieli iiber die Form en dieser schwie- 
rigen Gattung genauer zn unterrichten wunsclit, dem em- 
pfelilen wir die griindlichen Arbeiten von Hausskneelit in 
der Oesterreicliischen Botanischen Zeitsclirift.

A bbilclungen . T a fe l 2209.
Pflanze in nutiirl. Grosse.



2270. Circaea1) lutetiana L.

Hexenkraut.

Syn. C. pubescens Pohl. C. vulgaris Moench.
Das gegliederte, daaernde Rliizom treibt einen bis 

V2 Meter hohen, aufrechten, weichhaarigen, meist einfachen 
Stengel, welcher etwas entfernt mit gegenstandigen Blattern 
besetzt ist. Bliitter lang gestielt, eiformig oder liinglich- 
eiformig, spitz oder zugespitzt, am Grunde schwach herz- 
formig, gescliweift-geziihnelt, weichhaarig; Bluthen in end- 
standiger, gestreckter Traube, nnterhalb welcher ans den 
obersten Blattachseln bisweilen noch einige kleinere Trauben 
hervorbrechen, epigyniscli, d. h. der Discns mit dem unteren 
Theil des Carpells vereinigt; Kelch zweiblatterig, die Bliitter 
eiformig, zuriickgebogen, hinfiillig; Kronblatter zwei, tief 
verkehrt-herzformig; Staubblatter zwei, mit rundlichen An- 
theren nnd langen Pilamenten; Staubweg fadlich mit aos- 
gerandeter Miindung; Kapsel birnformig, mit hakenformigen 
Borsten bekleidet, zweifacherig, mit einsamigen Fachem; 
Same langlich. Der Bluthe fehlen die Deckblattchen.

B eschreibung: Die ausdauernde, etwas holzige Wurzel 
kriecht ziemlich weit, ist dunkelbraun, mit vielen weissen 
Wnrzelsprossen versehen. Der Stengel ist am Grunde etwas

1) Naeh der griechischen Zauberin Kirke in Horaers Odyssee. 
Der Beiname bezieht sich anf Paris: L u te tia  P a ris ioru m , in dessen 
Umgebung die Pflanze vorkommt.



aufsteigend, oben ganz aufrecht, — '/2 Meter hoch, stiel- 
rund, einfacli oder wenigastig, unten fast gegliedert uud 
purpurrothlich gefarbt, oben blassgriin und feinhaarig. Bliitter 
gegenliber stehend, langgestielt, lierz-eiformig oder langlicli, 
spitz, etwas buchtig gezahnt, dunkelgrun. Die Bllithen bilden 
an der Spitze des Stengels eine lockere Traube, welche zu- 
weilen unten etwas iistig ist. Der Kelcli ist blassrosa oder 
purpurrothlich, falit leicht ab. Die zwei gegenliber stehenden 
Kronblatter sind tief zweispaltig. Die gelben Antheren 
steben aut weissen Faden. Das kugelige, hakenfomiig-borstige 
Ovarium triigt einen langen, liber die Bliithe lierausragenden, 
mit zwei kugelrunden Narben besetzten Griifel. Die griin- 
liche, birnformige, zweifacherige Kapsel ist mit hakenforniigen 
Borsten besetzt, enthiilt in jedem Fach einen brtiunlichen 
Samen.

A n mer kun g: An dunkeln Standorten sind die Kron
blatter ganz weiss gefarbt. Die ganze Fflanze andert liin- 
siclitlich des einfachen oder iistigen Stengels, des haarigen 
Ueberzugs, sowie der Form der Bliitter sehr ab, weswegen 
wohl auch Ehrhart eine dritte Art unter Circaea intermedia 
aufgestellt haben mag. Diese Abanderung niiliert sich mehr 
(wie auch an andern Exemplaren, welclie auf dem Thliringer 
Walde gefunden wurden, beobachtet wurde) der C ircaea 
alpina L. Indess ist letzte Art durchaus glatt und im 
ganzen Habitus zarter.

Yorkoinm en: In feuchten, schattigen Waldungen, be- 
sonders im Laubwalde, in Gebirgsschlucliten. Durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstreut, liiiufiger in Gebirgs- 
gegenden, wohl memals auf Kalkboden. Auch durchs Alpen-



gebiet verbreitet; so z. im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, 
Seite 184) in schattigen Buchenwaldern, an Hecken, an 
steinigen Orten im Flachlande, z. B. um Salzburg an der 
Strasse iiber der Gnigl, am Diłrenberg u. s. w .;1) aucli in 
Tirol, so z. B. bei Freiberg und hinter der Zenoburg un- 
weit Meran.1 2)

B liith eze it. Juli, August.
A nw endung: Die Schafe und Ziegen fressen dieses 

und das Alpen-Hexenkraut gern, aber das Iiindvieh frisst 
sie ungern. Die Wurzel kann nian zum Grelbfarben brauchen. 
Die Blatter sollen ais Ueberschlag gebraucht, nach Comel, 
venerische Condylomen erweichen. In Parkanlagen verdient 
die Pflanze einen Platz in feuchten, schattigen Geholzen.

Form  en: (i. cordifolia Lasch. Ganze Pflanze fłaumig- 
kurzliaarig; Blatter herzlormig, geschweift-geziihnt, die oberen 
oft eifbrmig. Syn. C. decipiens Acherson.

y. glaberrima Lasch. Yollig kahl; Blatter am Grunde 
abgerundet oder schwach herzlormig. Vergl. auch Koch’s 
Synopsis, Band 1, Seite 210.

1) Vergl. Botan. Zeitung 1870, Spalte 745, 7G1, 777; Flora 1863, 
Seite 125; Oesterr. Botan. Zeitsohr. 1873, Seite 348; Irmischia 1884, 
Seite 60; Westpr. Ver. 1879, Seite 14.

2) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 153.

Abbildungen . T a fe l 2270.
AB Pflanze in natiirl. Grćisse; 1 Bluthe, yergrossert.



2271. Circaea intermedia Ehrhart. 

Bastard - Hexenkraut.

Syn. C. alpina (i. intermedia Smith DC.
In der Grosse, in der Besehaffenheit der eiformig-lang- 

lichen, am Grund herzfórmigen Dliii.ter und beziiglich der 
Bliitlien gleieht sie der C. iu tetiana  L., dagegen stimmt sie 
im Habitus, in bezug^auf die Bluttzahne und bezuglieh der 
Deckbłattchen mit C. a lp ina  L. uberein. Bliitter eifórmig 
oder eiformig-langlich, geschweift gezahnt; Deckbłattchen 
borstlich; Friichte fast kugelig-verkehrteiformig.

B eschreibung: Man hielt diese Species fruher fur 
eine Varietiit der Circaea a lp ina  und mit dieser bat sie 
auch den ganzen Habitus und die Deckblatter gemein, wahrend 
sie doch die Grosse des Stengels, der Bliitter und Blutlien 
und auch die Form der Bliitter von C. Iutetiana besitzt, 
also gewissermassen zwischen diesen beiden Species in der 
Mitte steht und daher auch den Nam en erhalten hat. Sie 
wird nicht ganz so gross ais C. Iutetiana, denn ihre grossten 
Exempłare erreichen nur 30 Cm. Hohe, sind aber nicht fein- 
haarig, wie diese Species, sondern vollig kalii wie C. alpina. 
Die Gelenke sind verdickt, die Blattstiele nicht flach wie 
C. alpina, sondern stielrund wie C. Iutetiana und die 
Blattflachen, in Grosse der von C. Iutetiana gleicliend, 
halten in Form des Umrisses die Mitte zwischen jenen zwei 
Species, wahrend wiederum der bogig gezahnte Rand mit



dem der C. a lp ina ubereinkommt. Durch die Gegenwart 
der sehr kleinen pfriemenformigen Deckblattchen unterscheidet 
sie sich sehr scharf von G. lu tetiana und durch die Kronen- 
blatter, die, wie bei C. lutetiana, so lang ais der Kelch 
sind, sehr bestimmt von G. a lp ina; indessen ist die Basis 
der Kronenblatter keilig yerschmalert wie bei C. alpina, 
wahrend G. lu tetiana  an der Basis zugerundete Kronblatter 
besitzt. Die Kronblatter sind nicht selten nach der Spitze 
hin rosarothlich angelaufen, ofters aucli reinweiss. Ganz so 
wie bei beiden Species ist die grunliche, etwas birnenformige 
Frucht mit hakenformigen Borsten dicht besetzt und enthalt 
in jedem Faclie einen Samen oder es schliigt aucli wohl der 
Samen eines der beiden Facher fehl.

Y orkom  men: An feuchten, schattigen Orten niclit iiber- 
all yerbreitet und in Thiiringen bloss im Gebirge, daselbst 
aber an mehren Stellen, sowohl aut' Thonschieferboden im 
ostlichen Theile, ais aucli aut Porphyr und Totliegendem 
im westlicliem Theile. Leicht zu constatirende Standorte 
finden sich z. B. im Schwarzathal, bei Eisenach, ganz nalie 
bei der Hohen Sonne, rechts von der Chaussee u. a. Nach 
brieflicher Mittlieilung des fur die Wissenschaft leider zu 
friih yerstorbenen Iteinhard Iiichter kommt sie aucli in der 
Flora von Saalfeld, uberhaupt im oberen Saalgebiet vor. 
Wiefel fuhrt Laasen, Weischwitz und Breternitz, sowie fur 
die vorige Laasen und Gisra bei Eyba an.1) Im Thiiringer 
Muschelkalkgebiet werden alle drei Arten ausserst selten. 
Garcke fuhrt fiir unsere Pflanze aucli fur Halle keine be-

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 110; vergl. auch 
Scite 156, 153; ferner: Irmischia 1881, Seite 51.



sonderen Standorte an.') Im Konigreich Sachsen wird sie 
wieder haufiger, so z. B. nach Mylius zwischen Nossen und 
Hirsehfeld im Gebiet der oberen Freiberger Muldę. Im 
Alpengebiet ist sie im Ganzen ziemlich haufig. A. Sauter 
(Flora S. 134) fiihrfc ftir die Salzburger Flora feuchte, schat- 
tige Platze, Zaune, Bachrander bei Zell und Gastein an. 
Bei Meran scheint sie nach Entleutner zu lehlen, kommt 
aber sonsfc in Tirol hier und da vor, wie uberhaupt im 
ganzen Alpengebiet; ebenso ist sie von der Scliweiz aus am 
Rhein abwśirts zerstreut.1 2)

B 1 ii t li e z e i t : J uli, - August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

1) Dagegen erwiihnt Meyerholz den Giisener Forst in der Flora 
von Genthin (im Brlengebusch). D. Botan. Monatssclir. 1884, S. 94.

2) Vergl. u. a. Lohr’s Flora von Koln.

A bb ild u n gen . T a fe l 2271.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2272. Circaea alpina L.

Alpen - Hexenkraut.

In allen Tkeilen kleiner irad zierlicher ais beide vorige, 
Stengel kalii, raeist stark verastelt, aufrecht oder ausgebreitet, 
seltner im untern Theil gestreckt; Blatter breifc eiformig, 
tief herzformig, gescliweift scharf-gezahnt, am Ende spitz 
oder zugespitzt; Kronbliitter am Ende scliwach herzformig 
ausgerandet; Deckbliittchen borstlich; Fruchte liinglich-keulig.

B esch re ib u n g : Die kriechende, weissliche Wurzel ist 
mit vielen Fasern besetzt. Der Stengel wird kaum 10 bis 
15 Cm. hocli, ist sprossend, etwas fleischig, stielrund, ziem- 
lich dick, ganz glatt, unten weisslich, fast durchsichtig, an 
den Gelenken angeschwollen, oben entweder einfach oder 
weitschweifig-astig. Aeste gegeniiber stehend, blattwinkel- 
stiindig, fast wagerecht. Die Blatter gegeniiber stehend, 
lang gestielt, herzformig-eirund, zugespitzt, scharf gezalint, 
glanzendgriin, fast durchscheinend, unterseits viel blasser, 
ganz kalii. Blattstiel undeutlich geflugelt. Die Bliithen 
bilden an der Spitze des Stengels oder der Aeste lockere, 
zum Theil etwas iistige Trauben. Die einzelnen, gestielten 
Bliithen sind an der Basis mit einem Deckblatt versehen. 
Die Kelcliblattchen weisslich, an der Spitze rothlich gefarbt 
oder durchaus rothlich. Die rothlichen Blumenbliitter sind
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verkehrt-herzformig, tiof eingeschnitten, nach der Basis zu 
verschmalert. Die obersten Bliithen sind nieist yerkiiinmerfc.
I He gelben, rundlichen Antheren sitzen auf weisslichen Faden. 
Das meist weiss gefarbte, ganz feinhaarige Ovarium tragt 
einen Griffel mit zwei zugerundeten Narben. Die griiulich 
gefarbte, eirunde oder keulenformige Kapsel ist mit einzelnen 
hakenformigen Borsten besetzt, zwei- oder durch’s Fehl- 
schlagen einfacherig.

Y orkom m en: In engen, feuchten Felsenthalern, in 
schattigen, feuchten Gebirgswaldungen, Uberhaupt in feuchten 
Laubwiildern und Nadelwaldern, in Erlenbruchen u. s. w. 
Durch den grbssteri Theil des Gebiets zerstreut, aber in Ge- 
birgsgegenden haufiger ais auf der Ebene. In Thiiringen ist 
sie durch das ganze Gebirge, sowie auch in der Buntsand- 
steinregion zerstreut; felilt aber dem Muschelkalkgebiet fast 
ganz. Sie gehort dalier z. B. der Jenaisclien Flora im engern 
Sinne nicht an, wolil al)er der Buntsandsteingegend des 
Altenburger Westkreises (Zeitzgrund bei Koda, Hummels- 
hain u. s. w., sowie des Neustśidter Kreises; haufiger ist sie 
jedoch im eigentliclien Thiiringer Wald, so im Schwarzathal, 
in der Umgegend von Ilmenau, in den Felsschluchten bei 
Eisenach u. s. w. Im untern Saalgebiet fehlt sie fast ganz, 
tritt dann im Dessauischen auf (Nichrim bei Oranienbaum), 
bei Crina und Diiben, im Konigreich Saclisen ’ ) u. s. w. Im 
Alpengebiet ist sie noch haufiger; so z. B. im Salzburgischen 
(A. Sauter, Flora S. 134) an feuchten, schattigen Orten unter 
Gebiisch, in den Waldern, von den Gebirgsthalern bis 1

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 156.



1300 Meter Meereshohe, vorziiglicli im Gebirgslande, ge- 
sellig; auch in Tirol,') in der Schweiz, tiberłiaupt durch die 
ganze Alpenkette.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Ein sebr empfehlenswerthes Pflanzchen 

fur den Garten, namentlich fiir alpine Anlagen, liir feucbte 
Holzungen und scliattige Teichrander, werni dieselbe frische 
Wasserzufubr haben.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, S. 158 und Hausmann’s 
Flora. Vergl. noch: D. B. M. 1885, S. 72; Iruiischia 1884, S. 54; 
Westpr. Bot. Yer. 1879, S. 14.

A b b ild u n g en . T a fe l 2272.
Pflanze in natur], Grosse.



W asserloffelchen.

Syn. Dcmtia palustris Karsch. Ludwigiapalustris Elliot.

Ein niedriges Pflanzchen, welches mit dem dauernden, 
deutlich geliederfeli, fast fadlichen, astigen Khizom im 
Schlamm und' Kies der Gewiisser umherkriecht und an den 
Knoten wurzelt, ans den Blattachseln der Knoten einfache 
und astige Zweige entsendet, welche im Wasser aufrecht 
wachsen, iiber der Wasserfliiche jedoch sieli niederlegen. 
Bliltter gegenstandig, eiformig-spatelig (loffelformig, spitz od er 
kurz zugespitzt, in den kurzeń Blattstiel verschmalert, wie 
die ganze Pflanze kalii, ziemlich entfernt; Bliithen einzeln 
achselstandig, sitzend, kronenlos, klein und unscheinbar; 
Discus mit dem Carpell vereinigt, oben die vier ausgebrei- 
teten, bleibenden, breit lanzettlichen Kelchabschnitte tragend; 
die 4 Staubbliitter vor den Kelchabschnitten inserirt, mit 
fadlichen Filamenten; Staubweg fadlich mit kopfiger Mun- 
dung, nach der Bliithe abfallend; Kapsel dfacherig, fach- 
spaltig, yielsamig.

B eschreibung. Zur Bliithe und Fructification verlangt 
diese Fflanze, gleich unseren Elatine-Arten, einen Schlamm- 
grund, welcher im Hochsommer so weit abtrocknet, dass die 
Oberflache gangbar wird. Ist der Sommer sehr feucht und 
die Gewiisser trocknen nicht aus, dann streckt sieli der 
Stengel aufrecht im Wasser empor, bleibt saftiggrfin mit 
seinen Bliittern, kommt aber nicht zur Bliithe. Sobald aber



das Wasser verdampf't, legt er sich anf den Schlamui, treibt 
in seinen Knoten Wurzeln und streckt nur seine Aeste 
empor. Je nacli dem. Grade des Austrocknens nimmt er eine 
mehr oder weniger allgemeine burgunderrothe Farbę an, an 
welcher auch die Bliitter mehr oder weniger Theil nehmen. 
In dieser Bescbaffenheit sieht die Isnardie einer P ep lis  
P ortu la  ahnlich, nur sind ilire Bliitter grosser und spitz. 
Der Tierkantige, kahle Stengel wird etwa 15— 30 Cm. lang. 
Seine gegenstandigen Ae.ste sperren sich etwas aus, messen 
1— 2 Cm., stehen ofters unregelmassig gegeniiber, sind kalii 
und gewohnlich rothlich. Die Bliithen sind klein, verlaufen 
in einen sehr kurzeń Stiel, haben 4 ausgespannte, eifonnige, 
spitze Lappen und 4 lciirzere Staubgefasse.

Vorkom m en: In Teichen, Griiben und allen langsam 
fliessenden Gewassern, worin sich Schlamm am Grunde an- 
hiiuft. In der Oberrheinebene in den Lachen des Itheins, 
in Westplialen und Niedersaclisen, im Ganzen aber eine 
seltnere Pflanze Dentschlands. Hauptsachlicli durch das siid- 
liche und westliche Gebiet zerstreut. In Kiirnthen; im west- 
lichen Theil der Schweiz, namentlich bei Locarno, Genf, 
Neufchatel, Basel und von dort rheinabwarts am Bodensee; 
im Breisgau; in der Rheinebene des Elsass; Frankfurt; ferner 
bei Krefeld; im nordlichsten Theile Westphalens bei Lotte, 
Lengerich, Rahden, Dorsten; in Hannover; Oldenburg; Ham
burg (im Miihlenteich bei Eppendorf und bei der Kuhmuhle 
auf der Uhlenhorst); bei Annaberg zwischen Wittenberg und 
Torgau; in der Niederlausitz.1)

1) Yergl. die Notiz von E. Fick: Deutsche Dotan. Monatsschrift 
fBSJ, Seite 184, 185; auch 1885, S. 98.



B ltithezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein niedliches Pflanzchen, welches seiner 

Seltenlieit wegen in Teichen der Giirten angepflanzt werden 
sollte.

Form en: /?. ycdudosa Rabenliorst: Bluthen monocisch. 
So bei Neudendorf unweit Liibben.

Na me: Zum Andenken eines franzosischen Natur- 
forscbers, Anton Hality dlsnard, so benamit.

Ab b il dun gen. T a fe l 2273.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2274. Trapa natans L.

Wassernuss. Stach el miss.

Der jiihrige Stengel kriecht im Schlamm der Gewiisser 
umhei’, ist deutlich gegliedert und entsendet an den Knoten 
nach unten Wurzeln, nach oben die bebliitterten Stengel. 
Blatter gegenstandig, die untergetaucliten haarfein gefiedert, 
die schwimmenden gedriingt, ungetlieilt, langgestielt, der 
Stiel in der Mitte blasig aufgetrieben, die Spreite ungetlieilt, 
breit rhombisch, gegen das Ende scharf geschweift siige- 
ziihnig; Bliithen achselstiindig, kurzgestielt; Kelch viertheilig, 
bleibend; Kronblatter 4; StanbbUitter 4; Carpell 2fiicherig 
mit einknospigen Fachem und deutlichem Staubweg mit 
knopfiger Miindung; Frucht durch Fehlschlagen einfacherig, 
einsamig, durch den auswachsenden Kelch vierdornig, stein- 
liart, die Domen an der Spitze rauh.

B e sch re ib u n g : Der diunie, nach Massgabe der Tiefe 
des Wassers kiirzere oder liingere Stengel bil let unten eine 
grosse Zahl haarformiger Wurzelfasern und an den Gelenken 
gegenstandige, haarformig gefiederte, an der Spitze einfache 
Blatter, dereń Blattpaare in tiefem Wasser fern von einander, 
in flachem aber nahe an einander zu stehen kommen. So- 
bald aber der Stengel die Oberfliiche des Wassers erreicht, 
so kommen mm so dichtstehende Blattpaare yollkommener 
Blatter hervor, dass sie eine Rosette formen, und diese 
schwimmen auf dem Spiegel des Wassers. Ihre Stiele sind



gemeinlicli langer ais die Blattflachen, die letzten messen 
2— 4 Cm. Lange und ctwas mehr Breite, sind rautenformig 
und ihre beiden Iiander, welche sich in die Spitze verlaufen, 
sind grobgezahnt, wiihrend sie gegen die Basis hin ganz- 
randig werden. Die Oberfiaclie rostbraun und zottig. Die 
Kelchzipfel sind lanzettfórmig, die weissen Kronenblatter 
yerkehrt-eiformig, die Sclieibe ist gefaltet. Die kurzeń 
Bliłthenstiele halten die Bliithe iiber dem Wasser, nacb der 
Bltithezeit schwillt die Fracht und bildet sich aus einer 
zweifacherigen zweisafnigen Fracht zu einer einfacherigen, 
einsamigen aus. Der Kelch, durch die Kobrę mit dem 
Fruchtknoten verwachsen, yerhartet sich saninii den freien 
Kelchzipfeln zu einer festen Schale, welche durch die 4 Kelch
zipfel 4 Spitzen erhiilt. Der Kern ist dreieckig. Die Fracht 
scliwimmt nach der Reife auf dem Wasserspiegel und wird, 
weil sie essbar ist, von den Bewohnern der Umgegend ge- 
sammelt.

Yorkom m en: In Landseen und Fischteichen, uberhaupt 
in stehenden und langsam fliessenden Gewasscrn. Selir zer- 
streut und selir ungleich vertheilt durch das Gebiet; vielen 
Gegenden ganz fehlend und im Ganzen uberhaupt selten. 
Sie kann selbstverstandlicli nur in solchen Gegenden haufiger 
sein, welche reich sind an Landseen und Teiclien. Beispiele 
ihres Yorkommens sind ausser den seenreichen Distrikten 
Norddeutschlands der Niederrliein;’ ) Oranienbaum bei Dessau, 
in den Seen liei Rieseck und im Grossktihnauer See bei 
Dessau; auf der Hochebene bei Plothen, Drebra, bei Gera. 
Vgl. aucli D. B. M. 1885, S. 90.

1) Vgl. Lolu-, Flora von Koln; Froriep’s Notizen 1849, No. 229.



B lu tk eze it: .Inni, Juli.
A nw endung: Die Fracht enthalt einen herzformigen, 

weissen Kern von einer festen Substanz, der einen siisslichen, 
kastanienartigen Geschmack hat; der roh, besser aber zu- 
bereitet gegessen werden kann. Er ist reich an ołigen und 
mehligen Theilen; daher sehr siittigend nnd nahrend, obwohl 
auch blahend. Auch kann man ein sehr weisses Mehl nnd 
Bród ans ihm bereiten. Dort, wo sie hiiufig wachst, mag 
diese Pfianze in der Hungersnoth mit andern geniessbaren, 
sonst weniger gewbhnlichen Nahrungsmitteln ein nicht z u 
verachtendes Ilettungsmittel abgeben. Auch in der Arznei 
hatte diese Pfianze ehemals ihren Gebrauch. Die Wnrzel 
soli giftig sein, doch fressen die Pferde die Blatter. In den 
Officinen nucis aquaticae Fructns.

Die interessante und hiibsche Pfianze sollte in Teichen 
in jedem grosseren Gar ten geziichtet werden. Sie lasst sich 
leicht aus Samen ziehen, welche man in fette, gute Garten- 
erde in Napfe legt und von unten her reichlich bewassert 
und spater ganz unter Wasser setzt. Sind die Pflanzen gross 
genug, so kann man sie mit dem Napf in den Schłamra des 
Teiches einsenken.

A bb i l d u n g en .  Tafe l  2274.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 innere Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.; 3 dieselbe zersehnitten, desgl.

1'lora XXII. 30



Weiderich.

Syn. Salicaria spicata Lamarąue.
Das kraftige, dauernde, mehrkopfige Rhizom liegt schriig 

im Boden und Łreibt aufrechte, kantige, ziemlich, entfernt be- 
bliitterte, 'bis 2 Meter liohe bltihende Stengel uiul kurze, 
sterile Blattbiischel. Blatter breit lanzettlicli, ziemlich stumpf, 
mit herzformig umfassendem Grunde sitzend, die unteren 
gegenstiindig oder mekrzahlig wirtelstiindig, die nach oben 
immer kleiner werdenden Stutzbiśitter wendelstandig; Bluthen 
achselstandig, eine langgestreckte, pyramidale, spitze Schein- 
ahre bildend, welche aus zahlreicben halben Scheinwirteln 
zusammengesetzt ist; Kelchscheibe rohrig-glockig, aufrecht, 
unter dem Carpell inserirt, am Grand ohne Deckblattchen, 
12zahnig, die inneren Ziihne pfriemlich, doppelt so lang wie 
die ausseren, lanzettlichen; Kronblatter sechs, in der Kelch- 
rohre eingefugt, lanzettlich, radformig ausgebreitet; Staub- 
blatter 2 X 6 , abwechselnd liinger, in der Kelchrohre ein- 
gefiigt; Staubweg mit kopfiger Narbe, bald liinger, bald 
kiirzer;1) Kapsel vom Kełch umgeben, 2klappig, 2fiicherig, 
vielsamig, eiformig.

B eschreibung: Die Wurzel dick, holzig, scłiief herab-

1) Nach der alten Ausgabe unserer Flora soli die Bliithe von 
zwei Deckblattchen gestutzt sein, was wohl auf einem Irrthum beruht. 
Die Bluthen sind dicliogainisch, sie haben entweder lange Staub- 
blatter und einen kurzeń Staubweg oder umgekehrt kurze Staub- 
bliltter und einen langen Staubweg.



steigend, unregelmassig verdickt, abwarts sieli allmahlig ver- 
diinnend, yiele Wurzelfasern treibend, aussen braun, innen 
weisslich, mehrkopfig. Die Stengel aufrecht gerade, 30 bis 
60 Cm. hoch, vier- oder sechseckig, rohrig, mehr oder we- 
niger besonders nach oben hin behaart, meist nur kurze 
Aeste hervortreibend, von welchen gewohnlieh die obern 
auch wieder bliihen, die untern aber nur beblattert sind. 
Die Bliitter fast sitzend zu 2 oder 3 im Quirl stehend, doch 
aucli haufig etwas auseinander tretend, am Grunde herzformig, 
mit den stumpfen Lappen den Stengel etwas umfassend, dann 
lang-lanzettlich, fast breit-linealisch ausgedehnt, zugespitzt, 
spitz, auf beiden Seiten kalii und nur am Rande mit scharf- 
lichen Harehen besetzt, oder auf beiden Seiten mehr oder 
weniger behaart, auf der untern sogar wolil etwas stark und 
weich behaart, der Nerv und die nach dem Rande hin sich 
verbindenden Seitenadern unten etwas hervortretend, die 
tiefern Bliitter etwa fingerlang, nach oben sich verkiirzend 
und unter der Blume nur ais kurze, gar nicht oder nur wenig 
vortretende, aus breiter Basis spitz zugespitzte oder eiformige 
fast pfriemlich-zugespitzte Deckblatter erscheinend, die end- 
lich nicht liinger ais der Kelch sind. Die Blumen kurz- 
gestielt, in Biisclieln, endlich einzeln in den Aehseln der 
Bliitter und Deckblatter, falsche (juirle bildend, die in einen 
unten unterbrochenen, nach oben hin zusammenfliessenden 
Bluthenschweif sich verbinden. Der Kelch mehr oder weniger 
behaart, rohrig, 12streifig, oben 12zahnig, die Ziihne wech- 
selnd kleiner, etwas gefiirbt, am Grunde von 2 lanzettlich- 
linealischen Deckblattchen unterstiitzt. Die 6 Błumenblatter 
schmal stumpllicli, schwach wellig, ausgebreitet. D iel2Staub-



Ituthen -W eiclerich.

Syn. L. acuminatum W.
Der vorigen ahnlich aber zierliclier. Bliitter lanzettlich, 

ain Grand abgerundet, die oberen nach beiden Endeir ver- 
schmalert; Bliithen in langer, ziemlich gedrungener Schein- 
ahre, die untereń in Scbeinwirteln, die oberen wendelstandig; 
Kelcli ani Grand olme Deckblattchen,)) mit 12 gleiclilangen, 
aber abwechselnd schmalen, pfriemlichen nnd breiten, zu- 
gespitzten Zahnen; Kronbliitter sechs, breit lanzettlich, dop- 
pelt so lang wie der Kelcli; Staubblatter zwolf.

B esch reibu n g: Diese Species ist in ihrem Wuchse 
weit sehlanlrer ais die gemeine Art; an geeigneten Stellen 
wird sie 1 —-11/1 Meter hoch, auf trocknerem Lande bleibt 
sie kleiner, doch der Stengel wird verhiiltnissmassig nicht 
so dick ais bei Lythrum  S alicaria , die Bliitter werden 
nicht so breit und bei den oberen des Stengels verschmalert 
sich die Basis derselben, was bei L. S a licaria  nie der Fali 
ist. Die Aeste strecken sich lang aus, sind in die Hohe 
gerichtet und die Bliitter derselben, durch die sich verschma- 
lernde Basis, weit mehr den Weidenblattern ahnlich ais bei 
L. Salicaria . Die Bliitheiiwirtel sind reichbluthiger, man 
zahlt iiber 30 Bliithen derselben, die aber nicht ganz die 
Grosse unsrer gemeinen Art besitzen. Am Kelchrande ist

1) Nach den frtiheren Ausgaben unserer Flora sind die zwei 
Deckbliltter zwar yorhanden, aber sohon vor dem Aufbliihen hinfallig.



der eine Kreis der Kelchzahne breiteckig, an der Spitze roth 
gefilrbt, der andere Kreis lineal pfriemlich, griin und selir 
fein gewimpert und beide Arten von Zahnen sind ziemlicli 
gleichlang. Die Staubfaden und Staubbeutel sind purpur- 
farbig, niclit so lang ais die Kronblatter, doeh liinger ais 
der Griffel.

Die beiden lineal-lanzettlichen, rotliliehen Deckblattchen, 
die an der Basis des Kelches stehen und bis gegen ein 
Yiertel der Lange des Kelches erreichen, findet man schon 
beini Aufbruche der Blnme niclit mehr.

Vor komin en: An nassen Stellen, in halbvertrockneten 
Griiben, an den Ufern der Biicłie und Fltisse, doch bloss im 
Siidosten Deutschlands, namlich in Oesterreich, Mahren, 
Bblunen und Steiermark. Ausserdem in Galizien, Ungarn, 
Siebenbtirgen, in der Tiirltei, im mittlen und slidlichen liuss- 
land, in der Lombardei, in Belgien und Luxemburg und 
daselbst auch an der Grenze bei Verviers im Gebiet der 
Flora von Spaa.

B liith ezeit: Juni, Juli. Vier Wochen friiher ais bei 
voriger.

A nw endung: Eine prachtige Zierstaude fur den Blu- 
mengarten.

Abbi ldu ngon.  Tafel  227G.
Bliihender Stengel in natiirl. Grosso.



Y  sop -W eiderich.

Ein niedliches, jahriges, nur handhohes, kleinblUthiges 
und schmalblatteriges Pflanzchen, dessen Stengel iiber dem 
Boden ruthenfiirlhig verastelt ist. Bliitter lclein, linealisch 
oder King] i eh. fast a Ile wendelstandig, die Sttitzblatter den 
ubrigen gleicli; Bliithen einzeln, achselstiindig, bis 6 miinnig, 
am Kelcbgrund auch zur Bltithezeit mit zwei sehr kurzeń, 
pfriemlichen Deckblattern versehen; Kelchzahne pfriemlich, 
abwechselnd langer.

B esch reibu n g: Die Wurzel diinn, mehr oder weniger 
iistig, wenig zaserig, verschiedenartig gebogen, herabsteigend, 
braunlieh. Der Stengel 10— 30 Cm. bocb, einzeln und ganz 
einfach, oder gegen die Mitte hin oder schon vom Grunde 
an iistig; die Aeste einfacb und wie der Stengel ziemlich 
diebt beblattert und in den Blattachseln mit Bluthen und 
Frtichten besetzt, die untern auch wohl niederliegend und 
wurzelnd, rundlich, durch die schmalen von den Randem der 
Bliitter ausgebenden berablaufenden Leisten eckig. Die 
Bliitter wecbselnd, sitzend, vom Linealiscben fast in’s Ellipti- 
sche ubergebend, am Grunde verschmiilert, an der Spitze 
stumpf oder spitz, der Rand etwas umgelegt und schiirflich, 
die Mittelrippe unten yortretend, oben eingedriickt, sonst 
beide Pliichen kahl. Die Blumen einzeln, ganz kurzgestielt 
in den Blattwinkeln, viel kiirzer stets ais ihr Blatt; unter 
dem Kelcb und diesein anliegend befinden sich 2 sehr kleine,



ganz schmale, spitze Deckblattchen. Der Kelcli anfangs 
langgezogen trichterig, spater durch die darin enthaltene 
Kapsel mehr walzenformig, mit 6 starkeren und 6 darnit 
wechselnden schwacheren Langsstreifen; von den 12 oder 
8 Zahnen an der Miindung sind 6 oder 4 langere schmale, 
nach aussen gebogen, 6 oder 4 kiirzere stnmpfere nach innen. 
Die G oder 4 Blumenblatter sind rothviolett, fast lanzett- 
lich, spitz, etwas schief, am Grunde der liingeren Zahne ein- 
gefugt. Die Staubgefasse, welche von 6— 2 abandern, sind 
in der halben Kelchrohre ungefahr befestigt, reichen bis zum 
Schlunde herauf und haben kleine, gelbe Staubbeutel Der 
walzenformige, grune und kable Fruchtknoten hat einen ein- 
lachen, ein wenig gebogenen Griffel mit einer fast kopf- 
formigen, gelblich-grtinlichen Narbe. Die Kapsel ist von 
der Ltinge des Kelchs und wird von ihm bedeckt, sie enthalt 
eine Menge eiformiger, an einem Ende spitzer, brauner 
Samen.

York o mm en: Auf feucliten Feldern, selbst unter dem 
Getreide, an Landseen, auf feuehten Triften, gewohnlich 
an Orten, welche im Winter oder Fruhjahre uberschwemmt 
waren oder doch feucht sind. Sehr spśirlich durch das Gebiet 
zerstreut und nieist selten. In Thiiringen nur an wenigen 
Orten, so z. B. nach Lutze (Programm, Seite 20) in der 
Flora von Sondershausen, in der Jenaischen Flora oberhalb 
des Dorfes Isserstedt an der Strasse nach Weimar, auf iiber- 
schwemmten Aeckern in der Aue bei Naumburg und Bibra; 
haufiger in der Flora von Halle auf feuehten Aeckern zwi- 
schen Dolau und der Haide, bei Lieskau am Dblauer Kirch- 
holz, auf feuehten Aeckern bei Roglitz, am Bienitz, bei Klein-

Flora X X II.



Dolzig und Dlirrenberg; aucii gegen den Harz łiin bei 
Aschersleben unter den Westerbergen; im Dessauischen auf 
Wiesen bei Alten; haufig in der Flora von Genthin z. B. bei 
Rossdorf, Parchen, Hohenseeden, Bergzow; *) in den an Land- 
seen reiclien Gebieten Norddeutschlands haufiger werdend; 
ebenso im Rheingebiet, so z. B. am Rheinufer bei Kehl; 
nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin 
Fruetli bei Metz.

B lU thezeit: Juli bis September.
A nw endung: Fiir den Blumengarten fast zu beschei- 

denen Ansehens, docli verdient die Pflanze ein Platzchen in 
der Niihe von Teichen an feuchten Stellen.

Nanie: Mit dem Namen Ll:i)(jov bezeichneten die 
Grieelien den Saft der Purpurschnecke nnd das aus Wunden 
rinnende Blut; ahnliehe rothe Farben zeigen die Blumen 
der Limie schen Pflanzengattung Lythrum. 1

1) Deutsche Botan. Monatssehiift 1884, Seite 94; Irmischia 1884, 
Seite 60.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2277.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2278. Peplśs Portula L.

Wasserportulak.

Ein sehr niedriges, jaliriges PfUinzchen mit gegliedertem, 
oft etwas astigem, im unterm Theil an den Knoten wurzelndem 
Stengel und einzelnen, achselstandigen, fast sitzenden, kleinen 
Bluthen. Blatter gegenstandig, verkehrt-eiformig mit keiligem 
Grunde, kurz gestielt, am Ende abgerundet; Kelch glockig, 
12zahnig und 12faltig, die Zahne geschweift, abwechselnd 
kiirzer; Krone fehlgeschlagen oder bblatterig, hinfallig; 
Staubblatter 6, den breiteren Kelchzahnen gegeniiberstehend 
und denselben eingefugt; Staubweg sehr kurz mit kugeliger 
Mundung; Kapsel 2facherig, vielsamig.

B esch re ib u n g : Steht dieses kleine Pflanzchen noch 
im Wasser, so wird es handlang, ist grun, treibt aus den 
unteren Blattwinkeln lange Faserwurzeln und bluht nur an 
der Spitze, die sich uber das Wasser emporhebt. Ist aber 
das Wasser schon aufgetrocknet, dann bleibt es sehr klein, 
wird oft 2— 5 Cm. lang, bat einen viel gedrungeneren Wuchs, 
bekommt im Stengel und in den Blattern eine roth an- 
gelaufene Farbung und ist in allen Blattwinkeln mit Bluthen 
begabt. Die dieken Blatter sind, je nach dem nasseren oder 
trockneren Standorte, bald 12 Mm. und 6 Mm. breit, bald 
nur 4 — 8 Mm. lang und 2 — 3 Mm. breit, stets ganz- 
randig und keilformig in einen Blattstiel verlaufend. An 
dem sehr kleinen Bluthenstielchen bemerkt man 2 kleine,



pfriemenformige Deckblattchen, welche nur die Hiilfte des 
Kelches erreichen. Die grosseren Kelchlappen sind dreieckig, 
zugespitzt, hellgriin und rothgestreift; die rosenrothen Kron- 
blatter sind kiirzer ais der Kelch, abgerundet, hinfiillig; die 
2facherige Kapsel ist roth und durchsclieinend.

Y orkoinm en: Auf iiberschweminten oder Uberschwenmit 
gewesenen Platzen des Sandbodens, hiiufig auch auf Haiden 
in den Vertiefungen der Wege. Auf nassen Triften und 
Aeckern, in Gyaben, in Pfutzen und Laclien aller Art, in 
Gebirgsgegenden hiiufig in Ttimpeln, welche sich in Felsen- 
vertiefungen bilden, an Orten, die im Winter oder Fruhling 
uberschwenmit waren. an Aachen Ufern u. s. w. Durch das 
ganze Gebiet zerstreut, aber der Natur der Sache nach nur 
in wasserreichen Gegenden hiiufig. In Thuringen beispiels- 
weise sehr unregelmassig vertlieilt, in der Flora von Jena 
auf Wiesentiimpeln und in Graben nach Ziegenhain zu, im 
Schwarzathat in Yertiefungen der Triften unweit der Papier- 
mtihle, bei Eisenach in einer Felsenvertiefung auf dem 
Breitengescheid, selten im Sormitzgebiet,1) hier uud da im 
Saalgebiet, so z. B. bei Naumburg an der Saale, bei Bibra 
auf Triften; haufiger in der Provinz Sachsen, so in der Flora 
von Halle an feuchten, wenig begrasten Stelien zwischen 
Krollwitz und der Haide, zwischen Krollwitz und Lettin, in 
der Aue bei Dollnitz; auch gegen den Harz hin bei Ascliers- 
leben; hiiufig in der Flora von Dessau; hier und da im Konig- 
reich Sachsen;1 2) haufiger im wasserreichen Norden und

1) Deutsche łiotan. Monatsschrift 1883, Beite 89.
2) Bbendaselbst 1884, Seite 156. Auch bei Drebra auf der 

Schleizer Hochebene.



Westen, so im Rheingebiet, nach gefalliger brieflicher Mit- 
theilung des Herm Erwin Frueth bei Metz, auch im Alpen- 
gebiet zerstreut, wie z. B. auf feuchten Triften und Lachen 
im Salzburgiscben bei Saalfelden, auf St. Pankraz bei Weit- 
worth, auf dem Schonramer Moor; hier und da in Tirol, so 
z. B. bei Burgstall in der Flora von Meran ’) u. s. w.

B liith ezeit: Juli bis September.
N am e: Der Name P ep lis  bezeichnet die Aehnlichkeit 

mit E u p liorb ia  P ep lis  und der Name P or tuła die Aelin- 
liclikeit mit Portulak.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seito 166.

Abbi lduDgen.  Tafe l  2‘278.
Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bliithe, vergr5ssert.



2279. Rflyriophyllum verticillatum L.

W asserfecler.

Das einfache, -ocfer verastelte, dauernde meist verzweigte 
Rhizom kriecht auslauferartig im Schlamm des Bodens urnher, 
ist deutlich gegliedert, wurzelt an den Knoten, und treibt 
aufwarts lange, dtinne, fadenformige, einfache oder hie und 
da verastelte, wirtelstandig ziemlich dicht beblatterte Stengel, 
welche kanm iiber die Wasserflache emportreten; Bliitter bis 
auf die Spindel fiedertlieilig mit fein borstlichen Fiedern, 
sitzend; Bliithen in den Blattachseln einzeln, sitzend, wirtel
standig, die Stutzblatter ziemlich gross, jedenfalls mehrfach 
langer ais die Bliitben; untere Bliithen weiblich, die mittlen 
gynandrisch, die obersten mannlicli; Discus der weiblichen 
Bliithen mit dem Fruchtknoten verwachsen, mit 4zahnigem 
Kelchrand; Kronbliitter sehr klein, zahnformig; Fracht eine 
viertheilige Spaltfrucht, ohne Staubweg aber mit 4 Miin- 
dungslappen, die Theilfriichte einsamig; mannliche Bliithen 
mit grosserem, viertheiligem Kelcłie, mit vier rosenrothen, 
liinglichen, mit den Kelchabschnitten wechselnden Kron- 
blattern und 8 Staubblattern mit fiidlichen Filamenten.

B esch re ib u n g : Der einfache Stengel ist kahl, geglie
dert, meistentheils einfach, briichig, 15— 30 Cm. lang, zum 
grossten Theil untergetaucht, oft nur mit den Bliithen wir tein 
iiber dem Wasserspiegel hervorsehend, aber bis an die Spitze



hinauf bebliittert. Die Bliitter stehen in geaaherten Qiiirlen, 
gemeinlich zu 5, niclit selten auch zu 4 oder zu 6. Es sind 
eigentlicli blosse Blattrippen, ohne Parenchym und haben im 
Umfang eiue ovale Form. Ihre Farbę ist dunkelgriin, ihre 
Grosse belauft sich von 1— 4 Gm. Sobald die Bliithen sieli 
in den Blattwinkeln zeigen, werden die Bliitter viel kleiner 
und schmaler und der Stengel erhiilt auch eine rothliche 
Farbę. Man kann also diese an den Bliithen sich befind- 
lichen Bliitter wegen ihrer verschiedenen Grosse ais Deck- 
bliitter einer unterbrochenen Bliithenahre betrachten. Alle 
Deckbliitter haben in ihrem Umfange eine lanzettformige 
Gestalt und weichen, wie unten bei der Beschreibung der 
Yarietaten erwahnt, sehr in ihrer Grosse ab. Die untersten 
Bluthchen sind weiblicli, ihre 4 Narben zottig, ihr Frucht- 
knoten bildet ein griines vierfaches Nusschen. Die mittlen 
Bliithen sind in der Regel Zwitter, die obersten aber jeder- 
zeit miinnlicli. Die Staubgefasse iiberragen die Narben und 
Kronblatter, die letzten sind bei den Zwitter- und mannlichen 
Bliithen weit grosser ais die Kelchbliitter, ganzrandig und 
elliptisch.

Vorkom m en: In stehenden und langsam fliessenden 
Gewiissern jeder Art, besonders in Landseen, Teichen, Graben, 
Ausschachtungen, auf uberschwemmten Wiesen u. s. w. Durch 
den grossten Theil des Gebietes verbreitet und in allen 
wasserreichen Gegenden haulig. Fiir das nordliche Thuringen 
vergl. u. a. Lutzes Programm, Seite 6. Die Pflanze geht im 
Saalgebiet durch die Ueberschwemmungen last in jedeni 
Frulijahr aut die Lachen und Graben der Wiesen iiber und 
findet sich in allen Ausschachtungen. In der Saale sełbst



kommt sie besonders an ruhiger fliessenden Stellen vor;') 
wolil im ganzen Saalgebiet von der oberen Saale bei Ziegen- 
riick und weiter aufwarts bis Naumburg, Halle und bis zur 
Miindung. Audi den Seen, Lachen, Sumpfen und Griiben 
des Alpengebiets feblt sie nicht, so z. B. im Salzburgischen 
nach A. S aut er (Seite 185) bei Żeli ani See, im Nonnthal, 
bei Hellbrunn langs des Almkanals, zerstreut in Tirol'2) und 
in der Scbweiz; uberhao.pt wolil lteiner Gegend ganz fehlend.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endungt Die Pflanze bietet, wie die meisten 

Wassergewachse einer Unzabl niederer Thiere Anheftungs- 
punkte, Schutz und Schatten und bietet so zahlreichen hoher 
entwickelten Wasserthieren reichlicbe Nahrung. Selbst den 
Fischen und Ileptilien gewahrt die Pflanze Schutz und Be- 
schattung und vielen derselben Versteeke ftir den Laich. 
Darauf ist beim Reinigen der Teiche Rtlcksicht zu nehmen.

Name: Yon (ivQtoę, tausend, unzahlig, und <pvkhn>, das 
Blatt, wegen der zahlreichen Fiedern der einzelnen Bliitter 
so benannt.

F orm en: a. pinnatifidum Koch: Stiitzblatter weit liinger 
(um ein Yielfaches) ais die Bluthen; Blattwirtel ziemlich ent- 
fernt von einander. Syn. M. verticillatum y. pinnatifidwn 
Wallroth.

/?. intermedium Koch: Stiitzblatter kleiner ais die iibrigen 
Bliitter, nur etwa dreimal so lang wie die Bluthen; Blatt
wirtel geniihert. Syn. M. verticillatum (i. pinnatum Wall
roth.

1) Vgl. u. a. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 110.
2) Ebentlaselbst Seite 165.



y. pectinatum Koch: Stiitzblatter nicht viel grosser ais 
die Bliithen; Blattwirtel dicht znsammengeriickt. Syn. M. 
verticillatum y. Wallroth. M. pectinatum DC.

Nach Garcke’s Flora von Halle (Seite 165) kommt die 
erste Form hauptsachlich in langsam fliessenden Gewassern, 
die zweite in wasserreichen Graben, die dritte am Rande 
stehender Lachen und an ausgetrockneten Graben vor. Es 
waren also nur Standortsformen. Yon M. spicatum L. unter- 
scheidet sich die Form y. pectinatum Koch immer nocli 
dadurch, dass die kleinen Deckbliitter gefiedert sind.

Abbildungen. Tafel 2279.
Pflanze in nattirl. Grosse.

F lo ra  X X II. 32



2280. Myriophyllum spicatum L.

Aeliren - W asserfeder.

Sie istr der vorigen im Ansehen riillig gleich; aber die 
wirtelstandigen Bliithen bilden eine aufrechte, iiber die 
Wasserflache emportretende Aehre, deren nntere Deckblatter 
etwas fiederig eingeschnitten sind, so lang wie der Bliithen- 
wirtel oder wenig liinger, wiihrend alle ubrigen ganzrandig 
sind und kiirzer ais die Bliithen.

B eschreibung: Bie Wurzel dieses Gewiichses sitztunten 
in der Tiefe des Schlammes, sendet kriechende Stengel ans, 
welche in der Nahe des Wasserspiegels plotzlich senkreeht 
emporsteigen. In fliessendern Gewasser flnthen die Stengel 
und erlieben nur ihre Spitzen senkreeht empor. Gemeinlich 
stehen die Aeste abwechselnd am Stengel, doch kommen 
auch Exemplare mit gegenstandigen Aesten vor. Die grunen 
Blatter stehen zu 3, 4, 5 oder 6 wirtelstandig um den 
Stengel, bestehen eigentlich aus blossen Blattstielen, denen 
das Parenchym fehlt; ihre Bliittehen sind daher haarformig 
und spitz. Nahe der Oberflache des Wassers bilden solche 
beblatterte Stengel einen wirklichen Basen, welcher der 
Schifffahrt oft liistig wird. Jeder Stengel geht mit einer 
Bliithenahre aus, ragt mit dieser, so lange ais die Bliithe 
dauert, iiber den Wasserspiegel empor. Unten an der Aehre



sitzen die weibliclien, oben die mannliclien Blumen; beide 
Arten haben ganzrandige Deckbliittchen, welclie aber kiirzer 
ais die Blumen sind. Bie mannliclien Blumen haben einen 
viertheiligen Kelcłi, dessen Ziiline mit den 3- bis 4 mai 
grosseren Blumenblattern abwechseln. Letzte sind rosen- 
rotli, eben so lang ais die 8 Staubgefiisse und hinfallig. Die 
Staubgefiisse sitzen am Grunde des Kelches, haben gelbe, 
2faclierige Antheren und kugelrunde Pollen. In der Mitte 
der Blume findet nian die Rudimente des weiblichen Organs, 
vier kegelformige Fruchtknoten mit unvollkommenen Narben. 
Die weiblichen Bluthen haben einen yiertheiligen kronen- 
losen Kelch und einen mehr ais doppelt-grosseren, aus 4 mit 
einander verwachsenen Fruchtknoten bestelienden Frucht
knoten. Griffel sind nicht vorhanden, aber unmitteibar auf 
dem yiertheiligen Fruchtknoten sitzen 4 weisse, haarige 
Narben. Die Frucht ist kugelrund, liat 4 Einschnitte, welche 
die Yerwachsung der 4 Nusschen andeuten und an ihrer 
Spitze findet man die 4 yerschrumpften Narben.

Y orkom m en: An iihnlichen Orten wie die vorige, 
gewohnlich in einer Wassertiefe von 1— 2 Meter, aber auch 
von 3 Meter, sowohl in siissen Gewiissern ais im Moorwasser 
und Brackwasser, in stehenden und langsam fliessenden Ge
wassern. In vielen Gegenden ist sie noch haufiger ais die 
vorige; in wasserarmen Gegenden pflegt sie dagegen seltner 
zu sein. Sie ist aber auch in den Seen, Teichen und SUmpfen 
der Alpen sehr yerbreitet; so z. B. im Salzburgischen, in 
Tirol,1) in der Schweiz u. s. w.

2) Deutsche Botan. Monatsschńft 1884, Seite 165.



B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen. Bei zu grosser 

Ueberhandnahme in Kanalen und Landseen kann sie fur die 
Schifffahrt sehr liistig werden und das Yersanden der Fliisse 
begunstigen.

A bb i ld un gen,  Tafe l  2280.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 mannliche Bliithe, vergrossert> 

2 weibliche Bliithe, Jasgl.; 3 Fracht, zersehnitten, desgl,



2281. Nlyriophyllum alterniflorum DC.

Wendelbliithige Wasserfecler.

Der vorigen sehr ahnlich, aber weit kleiner und zarter, 
die Blattfiedern haarfein; die mannlichen Bliithen wendel- 
stiindig, iihrig, die Aehren iiber die Wasserflache tretend und 
vor dem Aufbliihen iiberhangend; weibliche Bliithen wenige, 
aehselstandig, am Gruude der mannlichen Aehre meist nur 
einen Wirtel bildend.

B esclire ibu n g : Die Wurzeln dieser zarten Pflanze 
dringen in den lettigen oder moorigen Schlamm ein und der 
Stengel, unten wagrecht oder schief liegend, steigt nahe der 
Oberflache des Wassers plotzlich senkrecht empor, treibt 
wechselstandige Aeste, welehe mit dem Hauptstengel gleich 
hoch werden und so entsteht auf dem Spiegel des Wassers, 
da mehre Stengel nahe bei einander sind, durch diese Yer- 
astelung ein wirkliclier Rasen, aus welchem sieli die Bliithen- 
ahren hervorheben. Die griinen Blatter stehen zu dreien 
und vieren in Wirteln, ihre kammartig gestellten Fiedern 
sind haardiinn, stehen einander gegeniiber oder wechselu ab. 
Die weiblichen Bliithen, welehe in den Blattwinkeln des 
Wirtels stehen, sitzen gewohnlich nur zu zweien bei einander, 
ihr Deckblatt ist grosser ais die Bliithe und kammartig ge- 
siigt; die mannlichen Bliithen bilden eine gipfelstandige 
Aehre, an welcher sie abwechselnd stehen, docli bat die ganze 
Aehre nur 2— 4 Bliithen. Die mannlichen Bliithen besitzen



ebenfalls ein kammzahniges Deckblatt, welches liinger ais 
ćlie Bliithenblatter isfc uncl im Uebrigen sind alle Bltlthen- 
theile dem M yriophyllum  spicatum  gleicli.

Y orkom m en: Im tiefen Wasser auf Letten- und Moor- 
grunde von Westphalen, Oldenburg und Pfalz. Im llhein- 
gebiet zer,stront; so in den Yogesenseen, in den Teichen des 
Jagerthals zwisclien Dambacli und Stiirzelbronn im Elsass, 
naeh Schulz in Graben zwisclien Weissenburg, Niederbronn 
und Bitsch; in Baden im Scliluchsee, Titisee und Feldsee; 
in der Bairischen Pfalz; im Saarthal liei Saarbrucken und 
Randeratli; bei Elberfeld; an der Sieg bei Siegburg unweit 
Bonn; bei Koln (vergl. Lohrs Flora), sowie von Westphalen 
durch Hannover und Oldenburg nach Hamburg, Holstein, 
Schleswig, Meckleuburg, Brandenburg, Pommern, Preussen. ’ ) 

B liithezeit: Juli, August, 1

1) Vergl. Botanisclie Zeitung 1864, Seite 28; 1869 Seite 184. 
I). B. M. 1885, Seite 110.

A bb i ld un gen.  Tafel  2281.
1’flanze in natilrl. Grosse.



2282. Hippuris vulgaris L.

Tannenwedel. Seetanne.

Das dauernde, kurzgliederige Rhizom kriecht im Schlamm 
des Bodens umher, wurzelt an den Knoten nnd treibt ’am 
Ende einen einfachen, stielrunden, je nach der Wassertiefe 
nnr handhohen bis 2 Meter hohen, ziemlich dicht mit Błatt- 
wirteln besetzten Stengel, welcher holil ist und aufrecht empor 
wachst. Blatter sehr sclimal linealisch, in vielzahligen Wirteln; 
gynandrisch, mit schwacb 2zahnigein Kelch, kronenlos, ein- 
mannig: der Staubweg fadlich, liinger ais das Staubblatt; 
Fracht eine einfaclierige, einsamige Nuss.

B esch re ibu n g: Die gegliederte Wurzel tx-eibt einen 
einfachen, runden, gegliederten, nach der Tiefe des Wassers 
'i, — 1 ’/2 Mtr. hohen, hohlen Stengel, welcher aus den untersten 
Gliedern Wurzeln, ans den mittlen Blatter, aus den obern 
Blatter nnd Bliithen treibt. Blatter findet man 8 — 15 in 
jedem Blattwirtel; diese sind ungestielt und untergetaucht 
etwas breiter, aber schlaff herabgeschlagen. Alle oberhalb 
des Wassers befindlichen Blatter stehen dagegen ab und sind 
etwas spitzig. Ihre Lange ist indes sehr verschieden, geht 
von 8 Mm. bis iiber 2 Cm. Die sitzenden Bluthchen sind 
sehr klein, fast durchgangig Zwitter; jedoch findet man unten 
auch oft weibliche, oben mannliche, die ais Yerkummerungen 
anzusehen sind. Das Staubgefass ist dem Kelch eingefugt, 
seine verhaltnismassig grosse Anthere ist roth. Der faden-



formige Griffel ist federartig, das Niisschen nach oben zu 
durchbrochen.

Vorkommen: In schlammigen Teichen, Weibeni und 
Graben, auf iiberrieselten Wiesen, in stehenden Gewassern 
der verschiedensten Art, aueh in Blichen und auf salzigem, 
nassem und uberschwemmtem Boden sowie im Brackwasser. 
Dureli einen gfossen Theil des Gebiets zerstreut, aber keines- 
wegs uberall. In Thiiringen, sowie uberliaupt in wasser- 
armen Gegenden selten. In ziemlicher Menge fand ich sie 
im Siebleber Teich unweit Gotha; verbreiteter ist sie in der 
Provinz Sachsen; so z. B. bei Gentbin,1) boi Halle in Lachen 
auf der grossen Wiese nacb Passendorf, in Graben und 
Teichen vor Bennstedt, an den Knappendorfer Teichen vor 
Schkopau, an sumpfigen Stellen und in Teichen bei Dolkau, 
und Zweymen, in Graben bei Klein-Dolzig und Diirrenberge; 
ferner im Mannsfelder Seekreis in Lachen am salzigen und 
und sussen See, so z. B. am westlichen Ende des Salzsees 
fast terrestrisch, an einer nur schwach berieselten Stelle der 
Wiese (H.); auch im Alpengebiet an vielen Stellen, so z. B. 
im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora S. 185) in Graben 
und Siimpfen vor dem Nonnthal bei Salzburg, selten, hiiu- 
figer in der Form m aritim a in den Eglseen des Hinter- 
winkels der Fager, ferner bei Saalfelden, Kaprun, Zell, 
Goldegg; auch in Tirol,1 2) so z. B. bei Lana und Burgstall 
in der Flora von Meran etc. In Thiiringen noch bei Eisen- 
berg, Erfurt und im Gebirge; auch bei Plothen.

1) Deutsche Botan. Monataschrift 1884, Seite 98.
2) Ebendaselbst Seite 166, 1885 Seite 110; Irmischia 1884, S. 60. 

Sehr hiiufig bei Hamburg, Liineburg u. s. w.



B lu th eze it : Juli, August.
A nw endung: Eine sehr hubsche Pflanze fur Aąuarien 

und zur Ausschmuckung von Teichen.
Form en: In Bachen kommt sie langgestreckt, lang- 

blatterig, durchsclieinend und fłuthend vor. Syn. H. fluvia- 
tilis Weber. Ausserdem:

(i. maritima Koch: Blatter in nur 4— 6zahligen Wirteln, 
fast lanzettlicb; Stengel aufrecht. Syn. U. maritima Wahłen- 
berg. II. lanceolata Retzius. II. tetraphylla L. Die Yarietat 
kommt meines Wissens in Thiiringen niclit vor, wird aber 
an beiden nordlichen Meeren in Deutscliland gefunden, wo 
man sie an den halbsalzigen Fluss- und Bachmundungen in 
die gewohnliche Form sich verlaufen sielit.

N am e: Yon ircrtog, Pferd, und ovę>a, Schweif, wegen 
der entfemten Aehnlichkeit eines Pferdescbweifes.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2282.
Ali Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruohtknotcn mit Pistill und 

Staubgefass, vergri5ssert; 2 kruclit, desgl.; 3, 4 dieselbe, zorsehnitten, 
desgl.; 5 Same, desgl.

33Flora X X II.



2283. Callitriche stagnalis Scopoli.

Sumpf-W asserstern.

Das fadliche, astige, gegliederte Rliizom wurzelt an den 
Knoten, ist ansdapefnd und treibt nach oben Zweige mit 
gegenstandigea, sammtlich verkehrt-eiformigen, ganzrandigen, 
sitzenden Blattern; Deckblatter sichelformig, an der Spitze 
zusammenneigend; Bluthen gynandrisch oder monocisch; 
Staubblatt einzeln; Carpell 4 f acherig, mit 21appiger Miin- 
dung; Fruclit eine 4theilige Spaltfrucht, welche in 4 ein- 
samige Ntisschen zerfallt; Kelch fehlgeschlagen oder ścin
kiem, unterstandig und 2blatterig; Krorie fełilend; der ver- 
schwindend kurze Staubweg bleibend, seine Miindungslappen 
zuletzt zuruckgekriimmt; Kanten der Fruclit flugelig gekielt.

Y orkom m en: In stehenden und fliessenden Gewassern.. 
Durch das ganze Gebiet yerbreitet.1)

B llithezeit: Mai bis Oktober.
Form en: Reichenbach unterscheidet eine Form minor 

und eine Form maior. Ausserdem gehort ais Varietat hier- 
her: C. platycarpa Kutzing, bei welcher die unteren Blatter 
linealisch sind, die Deckblatter sichelformig, an der Spitze 
ziemlich gerade und sieli kreuzend.

1) Vergl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 166; Botan.. 
Zeitung 1864, Seite 200.



A n m erk u ng : Reichenbach’s C. stagnalis Var. fłu v ia - 
tilis  lich)), isfc synonym mit C. p la tycarp a  Kiitzing.

1. C. stagnalis Scop. hat in seinen Bluthen ein Staub- 
gefass, welches uber die Deckbliitter hinausragt und kreuz- 
weise gestellte Friichtchen.

2. C. p la ty ca rp a  Kiitz. hat ebenso wie vorige ein 
Staubgefass, welches uber die Deckbliitter hinausragt, aber 
parallel gestellte Friichtchen. Die Gritfel biegen sich aber 
ebenfalls spiiter herab.

Abbildungen.

Ta fe l  2283 A. C. s tagnalis Scop. Pflanze in natiiil. Grosse; 
1 mannliche Bliithe, vergrossert; 2 weibliche Bliithe, desgl.; 3 Fracht, 
desgl.

Ta fe l  2283 B. G. p ia ty  carpa Kiitz. Pflanze in natiirl. Grbsse; 
1 Fracht, zerschnitten, vergrossert.



2284. Callitriche verna Katzing.

Frtihl ings - W  as s e rstern.

Die unteren Blatter der Aeste linealisch, die oberen 
verkehrt-eiformig; Deckblattchen wenig gebogen; Staubweg 
aufreclit, bald versch\yindend; Kanten der Frucłit spitz gekielt.

B eschrejW ing: Diese in vielen Gegenden gemeine 
zarte Wasserpflanze erscheint je nach dem gunstigeren oder 
ungiinstigeren Yorhandensein ihres Elements in verscbiedenen 
Gestalten. Trocknet das Was,ser schon vor ihrer Bliithezeit 
aus, dann bleibt sie klein und żart; ilir fingerhoher Stengel 
sendet viele nahe bei einander stehende kleine Aestchen aus, 
wurzelt, soweit er am Boden liegt, in der Erde, bekleidet 
sich mit nahe an einander stehenden Blattpaaren, dereń 
einzelne Blatter sammtlich linienformig sind, und bildet an 
den Spitzen der Aeste und des Stengels die Bliitbchen (Var. 
minima). Ist der Boden noch sehr feucht, aber feblt das 
stehende Was,ser, so wird das Pflanzchen dem vorigen iihn- 
lich, nur sind die Blatter des Hauptstengels schon lanzett- 
licli, wśihrend die Aeste nur linienformige Blatter besitzen 
(Var. caespitosa). Ist aber Wasser vorhanden, jedoch nicht 
sehr tief, dann bildet der langere Stengel verkeh rt- eiforn,ige 
oder liinglich-eiformige Blatter, und man sieht an seinem 
oberen Ende in weit mehr Blattachseln Bltlthchen hervor- 
brechen (Var. fon tana). Wenn endlich das stehende Wasser 
sehr tief ist, dann streckt sich der unten im Schlamme 
wurzelnde Stengel so lang empor, bis er den Wasserspiegel



erreicht, entwickelt dann oben melire sehr eng an einander 
stehende Blattpaare von eirunden Bliittern, breitet sie stern- 
artig auf dem Spiegel aus imd ihre Achseln sind mit Bliithen 
begabt, wahrend alle Blattpaare unter dem Wasser entfernt 
stehen imd lange, schmale, linienfórmige Bliitter haben (Var. 
stellata). Yon dieser letzten Yarietiit bat die Pflanze ihren 
deutschen Namen erhalten. Besonders im Sommer findet 
man die Zwitterbliithen, wahrend man im Friihling nur die 
monocischen sieht. Man hielt dieses Genus friiher fur mono- 
cotyledonisch und setzte es unter die Najaden; doch ais man 
an ihm die beiden Cotyledonen entdeckte, so musste es zu 
den dicotyledonischen Pflanzen gebracht werden, wo es, 
seiner eigenthilmlichen Prucht wegen, eine eigene Familie 
bildet. Die,sc besteht namlich ans 4 yerwachsenen, ein- 
samigen Fruchtknoten, die sich in der Reife trennen. Der 
Same hangt in der Frucht und der Keim liegt Yerkehrt.

Zur Synonym ie: Linne unterschied nur zwei euro- 
piiische Arten, eine breitblatterige, die er C. verna L. und 
eine schmalblatterige, die er C. autumnalis L. nannte. Spater 
hat Kutzing nacb der Form der unteren Bliitter, der Be- 
scbaffenbeit der Deckblattchen und der Fruclite C. verna 
Kiitz. (C. vernalis Ktitz. auct.), C. platycarpa Ktitz. und 
C. hamidata Kiitz. getrennt. Ob aber diese Formen blosse 
Yarietaten oder ob sie sogenannte gute Arten sind, ist immer- 
bin noch nicht endgiiltig zu entscheiden. C. verna L. und 
C. pallens Marschall Bieberstein sind synonym. Hudson und 
Smith vereinigen damit sogar C. autumnalis L. unter dem 
Namen C. aąuatica II. S. C. minima Hoppe, C. caespitosa 
Schułtz, C. fontana Scopoli ist eine terrestriscbe Form, welche



C. stagnalis Scopoli, C. piaty car pa Kutz. und C. verna Kutz. 
zusammenfasst. Man vergleiche datur auch Reichenbachs 
Icones, No. 4746 mit dem zugehorigen Text. C. stellata 
Hoppe umfasst dieselben Arten in der Wasserform, dereń 
obere Blatter eirund, rosettig und wenig ausgerandet sind, 
C. intermedia Hoppe dieselbe mit mehr ausgerandeten 
Blattern und G. angustifolia Hoppe dieselbe mit nur lineali- 
schen Blattern. Wir reclmen auch <7. hamulata Kutz. zu 
C. verna Kiitz. mit ^kteis-sichelfbrmig gebogenen, an der 
Spitze hakigen Deckblattern und flugelig gekielten Frucht- 
kanten.

Y orkom m en : In stehenden und fliessenden Gewassern. 
Durch das- ganze Gebiet verbreitet.')

B llith eze it: Mai bis Oktober.
F or men: C. hamulata Kiitzing und C. autunmalis 

Kutzing ist eine Form mit kreis-sichelformigen, an der Spitze 
hakigen Deckbliittchen und flugelig gekielten Fruclitkanten.'-2)

Name: Yon vmXÓs, schon und >Wi;, das Haar.

1) Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, Seite 160. Vergl. zur 
Synonymie auch die abweichenden Angaben in Garcke’s Flora von 
Deutschland. Vierzehnte Auflage, Seite 14;!.

2) Vergl. Lutze’s Programm, Seite 20.

Abbildungen. Tafe l  2284.
Pflanze in nat. Grbsse: A verna, B var. caespitosa, C var. minima.



2285. Callitriche autumnalis L.

Herbst -Wass.erstern.

Syn. C. decussata Lk. C. uirens Goldbach. C. trun- 
cata auct.

Bliitter sammtlich linealisch, am Grnnde breiter, gegen 
die Spitze schmałer; Kanten der Fracht fliigelig geldelt; 
Staubblatter weit kUrzer ais die Deckblattchen; Staubweg 
sehr lang, spreizend.

Y orkom m en: In langsam fłiessenden und stelienden 
Gewassern. Nur im nordlichen Gebiet von Ilannover bis 
Preussen. Bei Tennstett in Thuringen treten fast alle Arten 
auf. Vgl. Irmischia 1884, Seite 60.

B łiith eze it: Juli bis Oktober.

Abbildungen. Ta fe l  2285.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stengelstiick mit Bliittern, ver- 

griissort; 2 Frucht, zerschnitten, desgl.; 3 Same, desgl.



Fam. 98. Grossulariaceae.

Holzgewachse (Straucher) mit nebenblattlosen, wendel- 
standigen, handnervigen Blattern, epigynisclien, gynandriscben 
oder unacht dikliniscben, einfacli symmetrisclien Bliithen; 
Kelch und Krono aut rohrig-glockigem, oberstandigem Discus, 
anwelkend,' 4 — bzahlig; Staubblatter in gleicher Anzabl, 
zweikammerig, mit zwei Spalten nacb innen aufspringend; 
Carpidia zwei (selten 3 oder 4), rein paracarp, mit zwei wand- 
standigen, aus den schwach eingerollten Carpellblattrandern 
gebildeten Płaceń ten; Samenknospen meist mehre, anatrop; 
Staubweg einfach, meist 21appig; Beere einfiiclierig. zuletzt 
saftig ausgefullt, melirsamig, vom anwelkenden Discus ge- 
kront; Samen mit hornartigem Endosperm und basalem, 
kleinem, gradem Keim.

Centrum: Nordamerika.



Gattung 575. Ribes L.

Bluthenstielchen gegliedert, mit 2 Deckblattchen besetzt.

ARTEN:

Stamm 1: Grossularia DC. Bliithenstiele 1- bis 
3 bliithig; Zweige (bei den Heimischen) mit Blatt- 
dornen besetzt.

2286. jB. Grossularia L. Kelch glockig, mit lang- 
licben, zuriickgebogenen Abschnitten; Kronblatter 
verkehrt-eiformig; Dornen dreitheilig.

Stamm 2: Ribesia DC. Bliithen in 4- bis viel- 
bluthigen Trauben; Zweige wehrlos.

Bliithen polygamisch, fast d i o c i s c h ..........................1.
Bliithen g y n a n d r is ch .................................................... 2.

1. Trauben drtisig behaart, aufrecht; Kelch kahl, flach
mit eiformigen Abschnitten:

2287. Ii. alpinum L.
2. Trauben schon wahrend des Aufbliihens nickend oder

hangend.........................................................................3.
Trauben wahrend des Aufbliihens aufrecht . . . .  4.

3. Kelch flaumig, drtisig punktirt, wie auch die Blatt-
riickseite; die Pflanze duftend:

2288. li. nigrum L. 
Kelch kahl; Pflanze geruchlos: 2289. li. rubrum L.

4. Kelch kahl, glockig, mit spatelformigen, gewimperten
Abschnitten; Deekbliitter eiformig, kiirzer ais das 
Bluthenstielchen . 2290. Ii. petraeum Wulfen.
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Stachelbeere.

Ein etwa meterhoher, sehr astiger Strauch, welcher an 
den jahrigen Aesten dreitheilige Blattdornen tragt. Blatter 
ziemlieh gedrangj^stumpf 3— Slappig, am Ilande tief kerbig, 
sagezahnig, mehr oder weniger behaart; Bliithenstiele achsel- 
standig, ] — 3bluthig, mit 2— 3 Deckblattchen besetzt; Kelch 
glockig, am Schlund bartig, mit ffinf langlichen, zuriick- 
gebogenen, kahlen Abschnitten; Kronblatter nur lialb so 
lang, verkelirt eiformig.

B esch re ibu n g: Dieser veriistelte, buschige Strauch er- 
reiclit gemeinlich eine Hohe von ’/2 — 1 */, Meter und tragt 
unter jeder seiner Knospen 3 am Grandę mit einander ver- 
wachsene Stacheln. Zuweilen sind die Stacheln gepaart, oder 
sie sind nur einzeln, was besonders bei Kulturstrauchern der 
Fali ist. Seine Blatter kommen im Friihjahr unter allen 
Holzgewachsen zuerst hervor, gemeinlich im Anfange des 
April, wenn die ersten wiirmeren Friihlingstage erscheinen. 
Sie stehen zuerst in Biischeln, spater sind sie wechselstandig. 
sie sind 3— 5 lappig, tief, aber stumpf gesagt. Die gestielten 
Bluthen kommen meistens je 2 aus einem Blattbiischel her- 
vor, hangen herab und sind kiirzer ais die Blatter. Unter 
jedem Blattchen bemerkt man 2 kleine, griine Deckblattchen 
von welchen das eine last tutenfónnig das Bluthenstielchen 
umfasst, das andere aber kleiner ist, oder zuweilen sogar



fehlt. Die 5 Kelchzipfel sind langlich, oben abgerundet, 
ausserlich grunlich und weisshaarig, innerlich schmutzig roth, 
und biegen sich in der Bliithe zuriick. Die 5 doppelt klei- 
nern Blumenblatter stehen dagegen aufrecht nnd sind weiss. 
Die 5 Staubfaden ragen iiber die Krone hinaus, der Griffel 
ist tief 2spaltig. Die Beeren sind in der Wildniss lcugelig, 
durcb Kultur aber in ovale und langliche Beeren umge- 
wandelt; in der Wildniss trifft man sie erbsengross und 
etwas grosser, in der Kultur bis zu einer Lange von 4 Cm. 
Auch ist die Farbę der Gartenstachelbeere sehr verschieden.

Y orkom m en: An bewachsenen oder kablen Felsen, 
auf Mauern, in Gebiischen und Waldern, auf kalilen Kopf- 
weiden u. s. w. Durch das ganze Gebiet zerstreut. Ob die 
Pflanze ursprunglicb wild ist im Gebiet und wie weit sich 
ihr ursprungliclies Yorkommen erstreckt, wird sich schwer 
nachweisen lassen, da Amseln, Staare und andere Vogel den 
Samen liberał] hin verschleppen.

B liith ezeit: April, Mai.
A nw endung: Friiher kannte man in der Apotheke 

B accae und H erba G rossulariae, jetzt ist dieser Strauch 
nur ais Heckstrauch, besonders aber ais Gartenstrauch 
wichtig, weil er eine wohlschmeckende und zu vielerlei 
Zwecken zu gebrauchende Beere liefert. Wegen der freien 
Siiure rnacht man die unreifen Beeren ein, wegen des 
Schleimzuckers dienen die reifen Beeren ais Obst, und geben 
auch den bekannten Stachelbeerwein, welcher besonders bei 
den Englandern (g ooseb erry w in e ) in hohem Ansehen steht.

F or  men: a. glanduloso-setosuni Koch: Fruchtknoten 
mit driisigen Borstenhaaren besetzt. Syn. Ii. Orosularia L.



(Sturnfs Flora, Heft 4, No. 4). Seltner ais die folgende 
Varietiit. Sie wurde von Spitzel ain Weicliselbach im 
Fuscherthal der Salzburger Alpen aufgefunden. A. Sauter 
fiihrfc an: Fuscherbad (1300 Meter), Scblossberg in Mittersill 
(650 Meter) und Sóllberg bei Werfen.

(i. pubescens Koch: Fruchtknoten kurz, weichhaarig, 
driisenlos; Beere zuletzt kalii. Syn. li. Uva crispa L. 
Diese ist die vei;breitete Form. In Salzburg verwildert an 
Hecken und ain Sbllberg bei Werfen und unter dem Namen 
Osterbatzen liiiufig kultivirt.

y. glabrum Koch: Fruchtknoten, Blatter, Blattstiele, 
Deckblattchen und Kelche kahl; Blatter, Blattstiele, Deck- 
blattchen und Kelchabschnitte am Rande gewimpert. Syn. 
li. reclinatum L. Diese Form ist nach Kochs Ansicht 
wahrscheinlich durch die Kultur entstanden.

Abbildungen. Ta fe l  2286.

A bliiliender Zweig, natiirl. Gr8sse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 die- 
selbe von oben, desgl.; 3 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 4 Staub- 
gefiiss mit Beutel im Querschnitt, desgl.; 5 Griffel, desgl.; 6 Beere, 
natiirl. Grosse; 7 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 8 Same, nat. Grosse 
und yergrossert.



Fleischbeere.

Ein selir iistiger, dornenloser, 2— 4 Meter hoher, ziem- 
lieh dicht bebliitterter Stranch mit aufrechten Aesten, Zweigen 
nnd Bliithen trauben. Bliitter gestielt, 3 — 5 lappig, gesiigt, 
fast kahl, riickseits glanzend; Trauben an den Zweiglein 
endstandig, . aufrecht, fein driisig behaart; Deckblattchen 
liinger ais die Bliithenstielchen, lanzettlich; Bltithen unvoll- 
kommen dioeciscli; Kelch flach, kalii, mit eiformigen Ab- 
schnitten; Kronbliitter spatelig.

B escłire ibu n g : Der Fleischbeerstrauch erreicht eine 
Hbhe von 2— 2 '/2 Meter und ein xAlter von 10— 20 Jahren. 
Seine Aeste und Zweige sind platt, weisslich-braunlich-grau 
und unbestachelt. Die Blatter haben mit Stachelbeerblattern 
viel Aehnlichkeit, sie sind gestielt, am Grandę fast herzformig, 
auf der Oberflache fein behaart und dunkelgriin, in 3— 5 
tiefgesagte Zipfel ausgehend. Die Bliithen kommen fast 
gleichzeitig mit den Blśittern, sind an den Bergen gemeinlich 
getrennten Geschlechts, unten in den Ziiunen der fruchtbaren 
Thalflache haben sie Zwitterbluthen. Den mannlichen Bliithen 
fehlt der ausgebiłdete Fruchtknoten, den weiblichen der 
Bluthenstaub der Antheren. Die mannlichen Bliithen haben 
vielbliithige Trauben mit weissliclien Kronenblattern, die 
weiblichen Bliithen 3— Sbliithige Trauben mit braunlichen 
Kronenbliittern. Die Beeren schmecken fade.



Y orkom m en : An Bergen, steinigen Platzen, ganz be- 
sonders hiiufig in den Kalkregionen: an den Alpen, in Oester- 
reich, Schwaben, Pfalz, Hessen, Franken, Hannover, Thu- 
ringen, Sachsen, Bohmen, Schlesien, Preussen und auf Rugen. 
Aach in Steiermark, tiberhaupt fast durch die ganze Kette der 
der Alpen und der benachbarten Gebirge. Im Salzburgischen 
nach A. Sauter an Kalkfelsen, steinigen, buschigen Stellen 
der Kalkgebirge- Yom Fnss bis in die Voralpen (1300 Meter), 
so z. B. ani Monchsberg, am Rainberg, bei Lofer, Werfen, 
in den Hohlwegen bei Mauterndorf. Die eigentlicbe Heimatb 
sind die Kalkgebirge. des siidlichen Gebiets. Die urspriing- 
liche Grenze des Yorkonnnens diirfte aucb. hi er schwer 
festzustellen sein, da der Stranch vielfach angepflanzt und 
der Same durch beerenfressende Vogel yerscbleppt wird.

A nw endung: Dieser Strauch giebt einen niedlicben 
Heckstrauch, der sich durch angemessene Hohe, schnelles 
Wachsen, frUhzeitiges Griinen, dichtes Umstocken auszeichnet 
und in der Bltithe einen schonen Anblick gewahrt. Auch 
in Forsten wird er gern gesehen, weil er dem jungen Walde 
nur sehr wenig Nahrung entzieht und ihm doch viel Schatten 
und Schutz bietet. Die Beeren kann man nicht brauchen.

Abbildungen. Ta fe l  2287.

A bliihender Zweig in natiirl. Grosse; 1 milnnliche Bluthe, ver- 
grSssert; 2 weibliehe Bluthe, desgl.; 3 Fruchttraube, natiirl. Grosse.



Schwarz e Johannisbe er e.

Ein gewohnlich nicht iiber ineterlioher Straucli mit 
sparrigen, /.iemlicli dicht belaubten Zweigen. Blatter Jang 
gestielt, dreilappig oder undeutlich funflappig, riickseits 
dritsig pnnktirt; Trauben hangend, fiaumig; Deckbliittchen 
pfriemlich, kiirzer ais das Bliithenstielchen; Kelch glockig, 
fiaumig, driisig punktirt, mit langlichen, zuruckgekriimmten 
Abschnitten; Kronblatter sehr klein, langlich. Ganze Pflanze 
stark duftend.

B esch re ibu n g : Die liolzige Wurzel ist astig and lang- 
zaserig; die holzigen, vielastigen, aufrechten, unbewaffneten 
Stengel bilden einen ungefahr 1 Meter hohen Straucli dessen 
Aeste rund sind, aufrecht, unter spitzen Winkeln wechselnd 
abgehen, im Alter braun werden, ganz jung aber bleich er- 
scheinen und auch nocli ein Jalir alt ein weisses Oberhaut- 
chen iiber der braunen Rinde zeigen, auch von den gelben 
Uriisen, besonders jung, nicht ganz froi sind. Die Bliitter 
erscheinen vorziiglich an den Spitzen der Zweige, aus dereń 
Yerlangerungen; kleinere aber und wenige auch aus seit- 
lichen Knospen, zugleich mit den Bluthen, sie sind lang- 
gestielt, 3- oder auch Slappig, am Grunde nicht sehr stark 
herzformig, zuweilen fast gerade, am Rande grób stumpflich 
und ungleich-gesagt, auf beiden Seiten, aber viel starker 
auf der unteren, mit kleinen goldgelben, runden Dr ii sen be-



setzt und ausserdem, wenigstens in der Jugend, ebenfalls auf 
der Unterseite viel stiirker, auf der Oberseite nur schwach, 
auf den Hauptnerven mit sehr feinen Flaumharchen, die auch 
viel dichter den Blattstiel bedecken, welcher wenigstens die 
Lange der Blattfiache bat und sich am Grunde etwas scheidig 
erweitern. Auch die fichtbraunen, scheidig uber einander 
greifenden, stumpfen, mehrnervigen Knospenschuppen sind 
mit zahlreichen Driisen und weissem Flaum ain Rande und 
in der Mitte nach der Spitze hin besetzt. Die Blumen 
stehen zu 6— 10 in herabhangenden, bis 5 Cm. langen Trauben; 
Stiele, Stielchen nebst den kleinen, breit-lanzettlichen Deck- 
bliittchen und Kelchen sind diclit fein flaumhaarig, die letz- 
ten auch driisig. Der glockige, aussen griine Kelch ist 
unten mit dem Fruchtknoten verwachsen und an dem oberen 
freien Theil in 5 nach aussen gekriimmte, innen melir oder 
weniger braunroth gefarbte Zipfel getheilt; mit diesen wech- 
selnd stehen die 5 kleinen, eiformigen, aufrechten, gelblich- 
grftnen Kronenbliitter und zwischen diesen die kaum grossern 
5 Staubgefasse mit gelben, fast elliptischen Staubbeuteln. 
Die Frucht ist eine schwarze, kugelige, glanzende, oben von 
dem vertrockneten Kelche gekronte Beere, in dereń grtin- 
lichem Fleische sich 2 wandstiindige Samentrager befinden, 
an denen die eiformigen mit einer griinen, gallertartigen 
Decke umgebenen braunen Samen durch langere Nabelschniire 
befestigt sind.

Vorkom m en: An feuchten Orten in Waldungen und 
Hainen, an Sumpfen und Baclien. Im nordlichen Gebiet zer- 
streut, im mittlen und sudlichen selten. Fast uberail der 
Beeren wegen in Glirten angepflanzt.



B liith eze it: April, Mai.
A n w en du n g : Die jungen, sieli eben entwickelnden 

Zweige und Blatter, welche einen eigenthiimlichen, etwas 
wanzenartigen Geruch haben, wurden sonst ais schweiss- 
und harntreibendes Mittel benutzt, werden auch noch ais 
Hausmittel angewendet und bilden ein Ingredienz zur Be- 
reitung des Maitranks. Die Beeren von ahnlicbem Geruch 
und sauerlich siissem Geschmack werden gegessen, aber auch, 
so wie der aus ihnen bereitete Roob in der Heilkunde an
gewendet. Das alte aus sieben Krautern bestehende Recept 
zum Maitrank, welches leider nur noch selten angewendet 
wird, verlangt ausser Waldmeister, Gundermann, Erdbeerblatt 
auch ein Blatt der schwarzen Johannisbeere.

Name: Der Name R ibes ist arabischen Ursprunges, 
bezog sieli aber wolil auf eine ganz andere Pfłanze. Linne 
nannte danach eine Rliabarberart: Rheum  R ibes L.

Abbi ldungen. Ta fe l  2288.

A. blfihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Fruchttraube, desgl.

F lora  X X II .



liothe -Johannisbeere.

Syn. Ribes acidnm Ehrliart. Orossularia rubra Seop.
Meist hochwiichsiger ais die vorige. Blatter ungleicli 

Slappig, driisenlos; Trauben schon zur Bliithezeit hangend, 
fast kalii; Deckbliittchen eiformig, kttrzer ais das Bliithen- 
stielchen; Kelch kalii, beckenformig; Kronbliitter keilig, etwas 
zuriickgeschlagen, so lang wie die Kelchabschnitte, langer 
ais die Staubblatter; Beeren roth oder gelblich; Pflanze fast 
gerucblos.

B eschreibung: Ein 1 — 2 Meter hoher, bnschiger 
Strauch mit schwarzbrauner oder braunrother Ilinde. Die 
abwecliselnden, langgestielten Blatter zugerundet, fast 51appig 
und ungleicli doppelt gesiigt, jung zottig, im Alter kalii, 
oder nur unterseits wenighaarig. Die langen Blattstiele 
theils durch eine Membran gefliigelt, theils am Grunde mit 
einigen drusigen Franzen besetzt. Der Bliithenstiel der meist 
herabhangenden Traube mit einzelnen Haaren und Driisen 
besetzt; die dunnen einblttthigen Bliithenstielchen sind am 
Grunde mit einem halb so langen, eifórmigen Deckblatt 
besetzt. Der gelblicligrune, etwas glockenformige Kelch kalii, 
den Griffel am Grunde ringformig umgebend; die Kelchzipfel 
fast spatelfbrmig, an der Spitze etwas ausgerandet. Die



gelblichen Blumenblatter spatelfSrmig, stumpf and viel kleiner 
ais die Kelchzipfel. Die gelben Antheren fast 21appig. Der 
2spaltige Griffel ist mit zwei kngeligen Narben besetzt. Die 
kugeligen Beeren roth, bleichroth oder auch weisslich.

Y orkom m en: An feuchten Orten in Waldnngen and 
Hainen, an Wiesenriindern. Hie and da im nordlichen 
Gebiet, selten im mittlen und sudlichen, aber nberall in 
Garten kultivirt und nicht selten an Ziiunen und Hecken 
angepflanzt. lin Alpengebiet nicht ganz fehlend; so z. B, 
nach A. Sauter (Flora, Seite 104) im Salzburgischen in den 
Auen hie and da im Gebusch; so in der Scheffnothau bei 
Lofer, beiWerfen, Saalfelden, bei Rauris, Goldegg, im Lungau, 
bei Tamsweg am Schwarzenberg; selten in Tirol.') In Nord- 
amerika nach Richardson his zum 70. Grad n. Br. Auch in 
Europa bis nach Lappland (vgl. H. Steinvorth Progr., Liine- 
burg 1864, Seite 11).

B liith eze it: April, Mai.
A nw endung: Die Beeren schmecken angenelnn sauer- 

lich und werden zu Johannis reif. Sie enthalten Schleim- 
zucker, Apfel- und Citronensaure; mail bereitet aus ihnen 
Gelee, einen dem Champagner ahnlichen Wein, welcher sich 
mehre Jahre hiilt, und einen selir guten Essig. In der 
Medizin werden die Beeren bei galligen Krankheiten ais 
kiihlendes Mittel mit Nutzen angewendet. In Garten hat 
man verschiedene Sorten durch’s Pfropfen und Oculiren hervor- 
gebracht, wełche sich durch Schonheit, Grosse und W ohl- 
geschmack der Beeren auszeichnen.

1) Ygl. ausser Hausmann’s Flora auch; Deutsche Bo tan. Monats- 
schrift 1884, Seite 181.



Form en: /?. silvestre Koch: Grand des Kelches brann- 
lich oder mit braunen Punkten bestreut; Staubweg ktirzer; 
Filamente kttrzer ais die Breite der Antheren.

Abbildungen. Ta fe l  2289.
A bliihendcr, I! fruchtender Zweig, natiirl. Grbsse; 1 Knospe, 

yergrOssert; 2, 3 Bluthe von oben und unten, desgl.; 4 dieselbe im 
L&ngsschnitt, desgl.; 5 Stagbgefasse, desgl.; 6 Staubbeutel, desgl.; 
7 Beere, zerschnitten, gl.; 8 Same, natarł. Grosse und yergrbssert.



2290. Ribes petraeum Wulfen.

Felsen-Johannisbeere.

Der vorigen ahnlich, aber nieist niedriger, dornenlos; 
Blatter undeutlich 5 lappig, riickseits driisenlos; Trauben 
reichbliitbig, aufrecht, etwas zottig, uach dem Abbliihen 
nickend und zuletzt hangend; Kelch kahl, glockig, mit sjiatel- 
formigen, gewimperten, schriig abstehenden Abschnitten; 
Kronblatter breit spatelformig; Deckblattchen eifbrmig, kiirzer 
ais das Bluhenstielchen; Beeren roth.

B esehreibnng: Dieser Strauch wird nur ’/-j—-1 Meter 
liocłi und die alte Bindę springt von den runden, braunlichen 
Zweigen ab. Die Blatter sind 5 lappig, die beiden untersten 
Lappen weit kleiner ais die 3 Mittellappen. Alle Lappen 
sind tief gesagt, vorn spitz, unterseits hellgrun und matt 
glanzend, oberseits freudiggrun, spiiter dunkelgrun. Der Band 
und beide Blattflachen sind haarlos und bloss die Nerven 
der Unterflaęlie sind mit feinen Haaren besetzt. Die Blatt- 
stiele, ziemlich so lang ais die Flachen, lniben arn Grandę 
Wimperhaare. Die Trauben stehen anfangs ganz aufrecht, 
nicken darni und biegen sieli endlicli vollig herab. Sie sind 
diclit mit Blutlien besetzt, dereń Stielchen durch ein grunes, 
eifórmiges Deckblatt gestiitzt werden, welches aber niemals 
die Grosse der Stielchen erreicht. Die Kelche sind glockig 
und kahl, ihre Lappen vorn stumpf, am Bandę gewimpert, 
in der Grundfarbe lichtgrun, doch durch rothe Punkte und 
Streifen Heischroth erscheinend. Die Kronblatter sind roth,



stumpf mul kiirzer ais die Kelchlappen, die 5 Staubgefasse 
gelb, der Fruchtknoten und Griffel isfc hellgrtin. Die Bliithen- 
stielchen sind zottig behaart.

Y orkom m en: In den Alpen nnd Yorałpen an feuchten 
schattigen Stellen; auch auł dem Sadetengebirge. In der 
subalpinen Region von der Schweiz durcli Tirol, Salzburg, 
Karnthen, Steiermark, auch auf den Vogesen, am Feldberg 
in Baden, in den Su<łefen auf dem Glatzer Schneeberg uuter 
dem Gipfel, im- Riesengebirge am kleinen Teich und im 
Elbgrunde, am Altvater und im Kessel des Miihrischen Ge- 
senkes, auf der Babia Góra. Auch in den Bairischen Alpen 
und Voralpen. Im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora,
S. 104) in feuchten Voralpenwaldern bei 1300 —1600 Metern 
Meereshohe, z. B. in der Glemne, am Aberg, in der Wolfau 
bei Hiittschlag, bei Badgastein, in Grossarl (Saukahrkopf), 
bei Mauterndorf. Auch auf den Oesterreichischen und Krainer 
Alpen.

BI iithezeit: Die Bluthezeit iindert sich je nach der 
Hbhe des Standortes, tritt in tieferen Regionen schon gegen 
das Ende des Aprils, in hoheren erst im Mai oder sogar in 
den ersten Tagen des Juni ein.

Anw endung: Die rothen Beeren kommen in ihrer 
Anwendung den rothen Johannisbeeren ziemlich gleich, doch 
sind sie sauerer, zum Rohgenusse wenig geeignet.

Abbi ldungen. Ta fe l  2290.
A bliihender Zweig, naturl. Giosse; 1 LSliithe, zerschnitten, ver- 

grossert; 2 Fruchttraube, nat. Grosse; 3 Same, vergr8ssert.



Fam. 99. Cacteae.

Mit Dornen bewehrte dauernde Gewachse mit meist 
fleischigen und meist blattlosen Stani men, mit epigynischen, 
gynandrisclien, einfach symmetriscben Bluthen mit vielzahligem 
Perigon, zalilreichen nach innen aufspringenden Staubblattern, 
drei- bis yielblatterigem, paracarpem Carpell mit dnrch die 
eingerollten Carpellblattrander gebildeten wandstiindigen, viel- 
knospigen Placenten, mit einfachem, gelapptem Staubweg und 
anatropen Samenknospen; Fracht eine einfacherige, viel- 
samige, mit saftigem Endocarp erfullte Deere; Samen fast 
eiweisslos mit gekrummtem oder aufgerolltem Keim.

Die Familie ist auf die warmeren Gegenden Amerikas 
beschriinkt.

Gattung 576. Opuntia Tournefort.

Stamme flach, gegliedert; Deere warzig; Kelchbatter 
blattartig, kurz, alle flach; Kronblatter frei, zahlreicli; Staub
weg am Grunde eingeschniirt, mit zahlreichen, aufrechten 
Mundungslappen.

A R T :
2291. O. Dulgaris Miller. Ausgebreitet-niederliegend, krie- 

chend, mit verkehrt-eifórmigen Gliedern; Stacheln gleich- 
gross, sehr kurz, haarfórmig, zahlreicli.



Feigencactus.

Syn. Cactus Ojnoitin L.
Der Stamm wird einige Fuss hoch, ist sehr astig, aus- 

gebreitet nnd niederliegend, so dass die Aeste sieli zwischen 
einander schieben nnd oft ein sehr yerworrenes Gestriipp 
bilden. Der Stamm und seiue Aeste bestehen aus dicken, 
fleischigen bandgrossen, umgekehrt eiformigen, mit Gruppen 
von gleicbgrossen, sehr kurzeń, haarfeinen, Domen besetzten 
Gliedern. Domen in vielzahligen Bilscheln beisammensitzend. 
Die Bluthen sitzen am oberen Theil der obersten Glieder, 
sind ziernlich klein, mit scliwefelgelben Kronblattern.

Y orkom m en: Aus Amerika in die Giirten eingefubrt 
und in der siidlichen Scliweiz, sowie in Sudtirol hie und da 
verwildert, so namentlich bei Bożen, bei Meran am Romer- 
thurm und bei Schloss Braunsberg.

B liith eze it: Juli.
A nw endung: Die Fruchtc sind essbar.

Abbi ldungen. Ta fe l  2291.
A blubender Ast, naturl. Grosse mit 1, 2, 3 Bliitheii in versekie- 

dener Entwickelung; 4 Bliithe im Liuigsaohnitt, desgl.; 5 Staubgetass, 
desgl.; 6 Staubweg mit Muudung, desgl.; 7 Staubwegmiindung von 
oben, desgl.; 8 Fruclit, naturl. Grosse; 9, 10 Same, ganz und zer- 
schnitien, naturl. Grosse und vergrbssert.



Fam. iOO. Myriaceas.

liolzpflanzen mit kleinen, einfachen, meist ungetheilten 
und gan zrań digen, dauernden, nebenblattlosen Blaltern, 
unecht epigynischen, gyuandrischen, einfach symmetrischen,
4-—■ 5 zaliligen Bliitlien mit Kelch mul Krone, mit meist 
ssahlreichen, nach innen aufspringenden Staubblattern, welche 
biiufig sehr large Filamente besitzen, mit zweiblatterigem 
bis vielblatterigem Carpell mit einfacbem, ungelapptem 
Staubweg; die Carpellblatter aus paracarper Aulage mehr 
oder weniger eingerollt bis zur Facherbildung, mid in diesem 
Fali mit vom inneren Fachwinkel ankerformig zuruckge- 
bogenen Placenten; Samenknospen meist zahlreich, anałrop; 
Frucht seltner eino einfacberige, einsamige Nuss oder Deckel- 
frncht, meist eine zwei- bis mehrfacberige Beere oder 
holzige Steinfrucht, bisweilen ais Kapsel aufspringend; Same 
eiweisslos. Die Bliitter sind fast immer drtisig punktirt 
und die vom Mittelnerven ausgebenden Fiedernerven laufen 
in einen rings um das Blatt gehenden liandneryen aus. Der 
Keim ist gerade, mit Aachen, niclit gerollten Cotyledonen.

Die meisten Yertreter der Familie wolmen am Cap, in 
Australien und Polynesien.
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Gattung 577. Myrtus L.
Kelch fast kugelig, mit funftheiligem Saum; Kronbliitter 

fiinf, Staubblatter frei; Beere 2— 3facherig, mit melirsamigen 
Fiichern; Same nierenfomiig.

A R T :
2292. M. communjfi-^L. Bliithenstiele einzeln, einbliifhig,. 

etwas kiirzer ais das Blatt; die zwei Deckblattchen 
linealiscb, abfallig, unter die Bllithe gestellt; Kelch funf- 
spaltig; Beeren eiformig.



2292. Myrtus communis L.

Myrte.

Ein urspriinglick ans Asien stammender, aber sclion im 
Alterthum in friihester Zeit in das sudliehe Europa einge- 
fuhrter Straucli, der cin mildes, moglichst frostfreies Klima 
verlangt und dabei nur im aussersten Siiden unseres Floren- 
gebiets in niedriger, hochstens einige Meter hoher Form 
vorkommt, wahrend er schon in dem milden Klima des siid- 
lichen England, wie z. B. auf der Insel Wight, in Spalier- 
form gezogen, mehrstoekige Hauser bedeckt. Blatter wendel- 
standig, gedrangt, sitzend, abstehend, eirund oder lanzettlich, 
zugespitzt oder stumpflich, ganzrandig, lederig, gliinzend, 
kalii; Bluthenstielchen einzeln in den Acliseln der oberen 
Blatter, etwas kiirzer ais das Stiitzblatt, uuter der Bllithe 
mit zwei linealischen, abfalligen Deckblattchen versehen; 
Kelcli bspaltig; Beeron eifórmig.

Y orkom m en: An sonnigen, rauhen Felsen im stid- 
lichsten Theil des Gebiets eingeburgert. Im osterreichisehen 
Kiistengebiet, namentlieh bei Triest, Duino, Fiume. Ausser- 
dem im siidlichen und westlichen Europa.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nwendung :  Die Myrte ist eins der beliebtesten 

Topfgewiichse. Sie bedarf einer guten, sandigen, mit etwas 
Haideerde untermengten Lauberde, muss stets massig feucht 
und im Winter frostfrei gehalten werden. Grosse und plotz-



liche Temperaturdifferenzen sind ihr ebenso schadlich wie 
ein plotzlicher Fenchtigkeitswechsel. Die Myrte isfc bei uns 
hauptsachlich beliebt ais Brautschmuck, ein Ueberrest von 
den Gebrauchen der alten Romer und Griecben, bei denen 
die Pflanze in bohem Ansehen stand und in dereń Mytho- 
logie sie eine grosse Rolliw spielt. Die Gartner haben durch 
Kultur eine grosse Anzahl von Formen gezucbtet, d e sieli 
haupt dichlieh durch Gestalt und Grosse der Blśitter unter- 
scheiden.

A bb ild u n gen . T a fe l 2292.

A bliihender Zweig; 1 Kronblatter. vergrossevt; 2 Staubgefasse, 
desgl.; 3 Frueht, naturl. Grosse; 4 dieselbe im CJuersehnitt, desgl.; 
5 Same, natiirl. Grosse und yergrosserfc; G derselbo im Ijiingsschnitt, 
vergrossert.



Nametwerzeichniss d. zweiundzwanzigsten Bandes.
Adenophora communis Fischerl51.
— liliifolia Ledeb. 151.
— stylosa B.chb. 151.
— suaveolens Fischer 151. 
Bryorjia alba L. 9.
— dioica Jacq. 13.
Oactus Opuntia L. 280. 
Oalitriche angutifolia Hoppe 262.

aąuatica 11. . S. 261. 
autuinnalis L. 261, 263.

— autumnalis Kutz. 262. 
caespitosa Schultz 261. 
decussata Lic. 263. 
fontana Scop. 261. 
hamulata Kutz. 262. 
intermedia Hoppe 262. 
maior Bchb. 258. 
minima Hoppe 261. 
minor Bchb. 258. 
pallens M. li. 261. 
platycarpa Kutz. 258, 259. 
stagnalis Scop. 258, 259. 
stagnalis var. fluviatilis Bchb. 
259.
stellata Hoppe 262. 
truncata auct. 263. 
verna Kiitz. 260, 261.

— — var. minima 260.
var. caespitosa 260. 
var. fontana 260. 
var. stellata 261. 

vernalis Kutz. auct. 261. 
virens Goldb. 263.

Campanula aggregata Willd. 138.
— aggregata Hertz 138. 

aggregata «. farinosa Bchb.138. 
alpina L. 140.
Alpini L. 151. 
azurea llot. Mag. 89. 
barbata L. 142.
— fi. stricto-pedunculataBchb. 

144.
Haumgarteni Heck 88.

— bononiensis L. 90. 
caespitosa Scop. 76. 
caespitosa Vill. 79.

— carnica Schiede 84. 
cenisia L. 126.
Ceryicaria L. 133.

- congesta B. S. 136.
- cordata \ is. 155.

Campanula crenata Lk. 93. 
Hecloetiana A. Ortm. 88. 
divergens Willd. 147.

■ Elatines L. 106.
Elatines Ten. 108.

— Elatines Holi. 110. 
elatinoides Mor. 110.

- ellip' i ca Kit. 139.
— elliptica Bchb. 139.
— Erirrus L. 104. 

excisa Sclileioh. 74.
- falcata lt. S. 159. 

farinosa Andrz. 138. 
farinosa Boch. 138.
(iliformis Mor. 113.
Fischeri Schult. 151. 
garganica Ten. 108. 
glomorata L. 136.

— — fi. farinosa Koch 138.
— — /.  aggregata Koch 138.

ó\ speciosa Koch 139.
*. elliptica Koch 139.

— glomorata fi. salyiaefolia Wallr. 
138.

• glomerata fi. farinosa Boch. 138. 
graminifolia Host 148. 
hederacea L. 160.

- hispida Lej. 124.
Hostii liaumg. 88. 
hybrida L. 156. 
intermedia Sehultes 151.

— lanceolata Lap. 89.
— latifolia L. 99.

— fi. eriocarpa A. DC. 101. 
Ugniata Bchb. 133.
•liliifolia L. 151.

- limoniifolia L. 67. 
linifolia Lam. 81.

— linifolia DC. 83.
- linifolia Scop. 84. 

longifolia Schlosser 133.
- macrorrhiza Gay. 78.
-  Morettiana Bchb. 113. 

muralis Bchb. 108.
— neglecta E. S. 118.
— nutans Hornem. 147.
— nutans Lam. 93. 

patula L. 116.
— fi. dasycarpa Koch 118.

— y . adenocarpa Koch 118.
— — i) flaceida K ch 118.



Campanula patula fi. punctata 
Wallr. 118.

— patula y. llaccida Walk. 118.
— persicifolia L. 122.

- fi. eriocarpa Kotli 124. 
persicifolia (!. grandifiora DO. 
124.

— petraea Schmidt 138.
— pubescens Schmidt 80.
— pulla L. 71.
•— — y. Rapunculi Rchb. 73.
— pulla Poll. 113.
— pusilla Haenke 79.

— fi. pubescens Koch hfO.
- — y. Hoppeana Rupr. 8 0 .

— — 0'. panieulata Naeg. 80.
— pyramidalis L. 111.
— Iiaineri Perp. 115.
— rapunculoides L. 93.
— Rapunculus L. 119.
— rhomboidalis L. 89.
------- p. lanceolata A. DO. 89.
•— rhomboidea Willd. 89.
— rotundifolia L. 86.

— — fi. hirta Koch 88.
— — y. velutina Koch 88.

— d. lancifolia Koch 88.
— rotunditblia p. L. 79.
— rotundifolia y. L 81.
— rotundifolia var.reflexaHausm. 

84.
— rotundifolia fi. velutina DC. 88. 
- -  rotundifolia fi. reniformis Pers.

88.
..  rotundifol. d. lancifoliaD.Fl.88.
— ruthenica M. B. 90.
— Scheuchzeri Vill. 81, 83.
— •— «. glabra Koch 83.
— — p. hirta Koch 83.
— sibirica L. 145.
— — p. divergens Rchb. 147.
— simplex DO. 90.
— spathulata W. K. 147.

— speciosa Hornem. 139.
— Speculum L. 154.
— spicata L. 130.
— spicata Schlosser 128.
— stricto-pedunculata E. Thom. 

144.
— suaveolens Willd. 151.

— subpyrenaiea Timb. 124.
— tenuifolia W. K. 148.
— tenuifolia Hoiłm. 88.
-  Thaliana Walk. 90.

Campanula thyrsoidea L. 128.
— trachelioidos Rclib. 93, 95. 

Trachelicm Buli. 93.
-  Trachelium L. 96.

— — fi. dasycarpa Koch 98.
— ucranica Spreng. 93.

— uniflora Vill. 83.
— urticaefolia Schmidt 96, 98. 

valdensis Ali. 83.
yirgata Labill. 67.

— Waldsteiniana R S. 102.
------ «. Freyeri Rchb. fil. 102.

— — [i. Visiani Rchb. fil. 103.
— Zoysii Wulf. 68.
— — [i. pubescens Koch 70. 
Ohamaenerion angustifolium Scop.

178.
Dodonaei Vill. 182.

— -  obscurum Sclireb. 195, 197.
— palustre Scop. 182, 206.
— parvillorum Sclireb. 192.
— ramosissimum Moencli 197.

— roseum Schreb. 209.
Oireaea alpina L. 225.

alpina (i. intermedia Sm., DO. 
222.

— deeipiens Aschers. 221. 
intermedia Ehrh. 222. 
lutetiana L. 219.

— — fi. cordifolia Lasch. 221.
— — y. glaberrima Lasch 221. 

pubescens Pohl 219.
— vulgaris Moenoh 219.
Cucumis Melo L. 17.
— sativus L. 17.
Cucnrbita Melopepo L 17
— Pepo L. 17.
Cytinus Hypocistis L. 5.
Dantia palustris Karach 228. 
Ecbalium agreste Rchb. 16. 
Ecballion Elaterium Rich. 16. 
Edrajanthus graminifolius A. DC.

149.
— Kitaibeli A. DO. 150.
— tenuifolius A. DO. 148. 
Elaterium eordifolium Moencli 16. 
Epilobium adnatum Griseb. 197.
•— alpestre Rchb. 211.

alpestre Schmidt 216.
— alpinum L. 213.

— — p. nutans Koch 215.
— alpinum L. var. latifolia Koch 

215.
alsinofolium Lam. 216.



Epilobium amplexicaule Lam. 188.
— anagallidifolium Lam. 213.
— angustifolium L. 178.
— angustifolium p. L. 181.
— angustifolium y. L. 182.
— angustissimum Ait. 182.

— angustissimum Rchb. 185.
— aąuaticum Thuill. 188.

• ohordorrhizon Fries 195.
-  collinum Gmel. 203.

— denticulatum Wender. 185.
— Dodonaei Villars 182.
— Dodonaei var. a. Gaud. 182.
— Duriaei Gay. 203.
— Fleischeri Hochst. 185.
— Gesneri Villain 178.
— grandiflorum Ali. 188.

— hirsutum L. 188.
— —• p. subglabrum Koch 191.
— — y. yilosissimum Koch 191.
— hirsutum Ali. 192.
— hirsutum p. L. 192.
—■ hirsutum p. intermed. DO. 191.
— hypericifolium Tausch. 204.
— intermedium Mer. 191.
— Lamyi F. W. Schultz 217.
— laneeolatum Seh. ot Maur. 202.
— latifolium Roth 181.
— molle Lam. 192.
—• montanum L. 200.
— — p. verticillatum Koch 201. 
—• — y . laneeolatum Koch 202.
— — (1. collinum Koch 203.
— montanum p. Wahlenb. 202.
— montanum p. ramosissimum DC. 

203.
— montanum p. minus W. et G. 203.
— montanum-subalp. Saut. 201.
— montanum y. laneeolatum Koch 

202.
— montanum var. p. alpestre Jacq. 

211.
— nitidum Host 202.
—■ nudum Schum. 209.
— nutans Lej. 202.
— nutans Schmidt 215.
— obscurum Rchb. 195, 197.
— obscurum Roth 196.
•— obscurum Schreb. 199-
— origanifolium Lam. 216.
— origanifolium var. nitidum 

Host 217.
— palustre L. 206.
— — p. pilosum Koch 208.

Epilobium palustre y. Schmidtia- 
nnm Koch 208.

— parviflorum Sohrcb. 192.
— — /?. subglabrum Koch 194.
— pubescens Roth 199.
— ramosum Huds. 188.
— rivulare Wahlenb. 194.
—■ roseum Fries 202.
— roseum Schreb. 209.
— roseum var. y. trigonum DC.211. 
..- rosmarinifolium Hochst. 182.
— Schmidtianum Rostk. 195, 208.
— simplex Tratten 208.
— spieatum Lam. 178.
— tetragonum L. 197, 198.
—- trigonum Schranlc 211.
— yillosum Ait. 192.
— yirgatum Fries 195.
F.rinia Campanula Noul. 104. 
Grossularia rubra Seop. 274. 
Hippuris iluyiatilis Weber 257.
— lanceolata Retz 257.
—• maritima Walilb. 257.
— tetraphylla L 257.
— yulgaris L. 255.
--------p. maritima Koch 257.
Jasione humilis 35.
— montana L. 31.
— — p. maior Koch 32.
--------y 4 litoralis Koch 33.
— montana p. litoralis Fries 33.
— perennis Lam. 34.
Isnardia palustris L. 228.
— ■— p. paludosa Rabenh. 230. 
Legouzia aryensis Dur. 154. 
Lobelia Dortmanna L. 28. 
Ludwigia palustris Elliot 228. 
Lythrum acuminatum W. 238.
-— hyssopifolia L. 240.
■— Solicaria L. 234.
— — p. longistylum Koch 236.
— — y. canescens Koch 237.
— Salicaria p. gracile DC. 236.
— Salicaria y. tomentos. DC. 237.
— tomentosum Miller 237.
— yirgat.um L. 238.
Momordica Elaterium L. 16. 
Myriophyllum altemiflor. DC. 255.
— peetinatum DC. 249.
— spieatum L. 250.
—■ yerticillatum L. 246.
— — «. pinnatifidum Koch 248. 
 p. intermedium Koch 248.
— — Y- peetinatum Koch 249.



Myriophyllum ycrticillatum 
y . pinnatifidum Wallr. 248.

— yerticillatum 6. piiinatum 
Wallr. 248.

■ yerticillatum y . Wallr. 249. 
Myrthus communis L. 283. 
Oenothera biennis L. 172.
•— — p. parviflora Itocli 175. 

Braunii Uoll. 175. 
muricata L. 170.

— muricata-biennis 177.
-  parviflora Gmel. 176.

Onagra biennis Scop. 172. 
Opuntia yulgaris Miller 280. 
Peplis Portula L. 243.
Bliyteuma betonicaefolium yiitain

56.
canesceus W. K, 65.

— Carestiae llir. 43.
Channelii Sieber 44.

— Cliarmelii Vi 11. 51, 53.
•— Cliarmelii I)C. 51.
— collinum Guss. 07.
-  comosum B. 63.
-  cordata Villain 44.

-— corniculatum Clairy. 51.
— fistulosum Itchb. 49.
— globulariaefolium Hoppe et 

Sternb. 39.
— graminifolium Sieb. 42.
-  Halleri Ali. 60.

— hemisphaericum L. 40. 
bumile Schleicb. 43.

■— laneeolata Villain 44.
— lanceolatum Godr. et Greń. 49.
— limoniifolium Sibth. 67.
— Micbelii Bertol 54.
— — «. betonicaefolium Koch 55.
-  — p. scoraonerifolium Koch 56.

-  — y . ungustissimum Koch 56. 
Micbelii Ali. 56.

- nigruin Schmidt 57.
- nigrum-spicatum 59, 62.
- orbiculare L. 47.

— p. fistulosum Koch 49.
— y. lanceolatum 49.

— ovale Hoppe 57. 
oyatum Schmidt 60.

— pauciflorum L 37.

Bliyteuma pauciflorum fi. globu
lariaefolium Koch 39.

— persicifolia Hoppe 56.
— Rapunculus Pers. 61.
— Scheuchzeri Ali. 51.
— — p. serratum Koch 53.
— scorzonerifolium Villain 56.
— Sieberi Sprengel 44.
— spicatum L. 61.
— spicatum p. Rapunculus Bers. 

57.
— stricta Sims. 67.
— urticaefolium Clairy. 60. 
Prismatocarpus confertus Moencli

156
— falcatus Ten. 159.
— liirtus Ten. 154.
— bybridus 1’Heritier 156.
— Speculum 1’Heritier 154. 
Rapunculus comosus Scop. 63.
— orbicularis Scop. 47.
— spicatus Scop. 61.
Ribcs aeidum Ehrh. 274.
— alpinum L. 269.
— Grossularia B. 266, 207.
------a. glanduloso-setosumKoch

267.
— — p. pubescens Kocli 268.
— ■— y . glabrum Koch 268.
— nigrum B. 271.

■— pctiacum Wulf 277.
— reclinatum L. 268.
— rubrum B. 274.
— —• p. silvestre Koch 276.
— Uva crispa B. 268.
Roucela Erinus Dum. Rchb. 104. 
Salicaria spicata Lam. 234. 
SaxiaFrioderici Augusti Freyer70,
— Zoysii Freyer 70.
Sicyos angulata L. 17.
Specularia falcata A. DC. 159.
— bybrida A. DC. 156.
— Speculum A. DC. 154.

--------p. cordata Rchb. 155.
Trapa natans D. 231. 
Wahlenbergia Erinus Bk. 104.
— flaccida Presl. 108.
— hederacea Rchb. 160.
— tenuifolia A. DC. 148.
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